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Das Thema „Schichtarbeit“ rückt zuneh- 
mend in den Fokus der Präventionsarbeit 
der gesetzlichen Unfallversicherung. Dies 
ist sicherlich auch bedingt durch die  
Zunahme von Schichtarbeit aufgrund durch-
gehender Produktionsabläufe und aufgrund 
des erhöhten Bedarfs am „Rund-um-die-
Uhr-Service“ im Dienstleistungsbereich.  
Zudem zeigen immer mehr wissenschaft-
liche Untersuchungen die möglichen nega-
tiven Konsequenzen der Schichtarbeit auf.

Im vorliegenden Report werden die recht-
lichen Rahmenbedingungen sowie die 
Charakteristika und die Häufigkeit von 
Schichtarbeit dargestellt. Wissenschaft-
liche Erkenntnisse zu medizinischen und 
sozialen Effekten der Schichtarbeit und ihre 
Auswirkungen auf Arbeitsunfälle werden 
anhand von Literaturanalysen aufbereitet. 
Darüber hinaus werden Empfehlungen zum 
Umgang mit Schichtarbeit vorgestellt. For-
schungslücken und Konsequenzen für die 
Präventionsarbeit werden diskutiert.

Die Arbeitszeit der Nacht- und Schicht- 
arbeitnehmer ist laut gesetzlicher Regelun- 
gen nach den gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnissen über die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit fest- 
zulegen. Somit ist die Qualität der gesetz-
lichen Regelung abhängig von der Qualität 
und den Erkenntnissen der Arbeitswissen-
schaften. Hier lässt sich festhalten, dass 
sich Schichtarbeit auf physiologische Pro- 
zesse wie z.B. Schlaf auswirkt. Die Unter- 
suchungsergebnisse sind aber hinsichtlich 
der Auswirkungen auf Übergewicht,  
Magen-/Darm-Erkrankungen, Herz-/Kreis-
lauf-Erkrankungen oder Krebs nicht immer 
eindeutig. Schichtarbeit hat auch deutliche 
Konsequenzen für das Sozial- und Privat-
leben. Als ausreichend gesichert kann gel-
ten, dass die Dauer, Lage und Verteilung der 
Arbeitszeit das Unfallrisiko beeinflussen.

Kurzfassung
Schichtarbeit – Rechtslage, gesundheitliche Risiken und Präventionsmöglichkeiten
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Abstract
Shift work: the legal situation, risks to health, and scope for prevention

The topic of shift work is increasingly com-
ing under the spotlight of the prevention 
activity conducted by the German statutory 
accident insurance institutions. One reason 
for this is doubtless the increase in shift 
work, which in turn is a product of uninter-
rupted production processes and the grow-
ing demand for round-the-clock service in 
the service sector. In addition, more and 
more scientific studies are revealing the  
potential negative consequences of shift 
work.This report describes the principal 
statutory conditions governing shift work, 
and its characteristics and frequency.  
Scientific findings concerning the medi-
cal and social effects of shift work and 
their impact upon occupational accidents 
are described with reference to literature 
analyses. Recommendations are also made 
for the management of shift work. Gaps in 
research and the consequences for preven-
tion work are discussed.

The statutory provisions require the work-
ing hours of night and shift workers to be 
laid down in accordance with validated 
scientific findings concerning the humane 
design of work. This means that the quality 
of the statutory arrangements is dependent 
upon the quality of labour science and its 
findings. Shift work undeniably has an 
impact upon physiological processes, such 
as sleep. The results of studies are however 
not always unambiguous regarding the im-
pacts upon obesity, gastrointestinal  
diseases, cardiovascular diseases or can-
cer. Shift work also has clear consequences 
for workers’ social and private lives. The du-
ration, timing and distribution of shift work 
can be regarded with sufficient reliability as 
having an impact upon the accident risk.
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Le travail de prévention de l’Assurance 
sociale allemande des accidents du tra-
vail et maladies professionnelles est de 
plus en plus focalisé sur le thème « Travail 
posté ». Ceci est certainement dû à l’exten-
sion du travail posté qui a été imposée 
par les cycles de production continus et la 
nécessité de proposer un « service 24 h sur 
24 » dans le secteur tertiaire. En outre, de 
plus en plus d’études scientifiques mettent 
en évidence les éventuelles conséquences 
négatives du travail posté.

Ce compte rendu donne un aperçu du cadre 
légal ainsi que des caractéristiques et de 
la fréquence du travail posté. Les connais-
sances scientifiques sur les effets médicaux 
et sociaux du travail posté ainsi que sur les 
répercussions de celui-ci sur les accidents 
du travail sont présentées à l’appui d’ana-
lyses de la littérature spécialisée. Des  
recommandations concernant l’organisa-
tion du travail posté sont également faites, 
et les lacunes en matière de recherche et 
leurs conséquences sur le travail de préven-
tion font l’objet de discussions.

D’après les dispositions légales, le temps 
de travail des salariés travaillant de nuit ou 
par équipe en alternance doit être fixé en 
tenant compte des connaissances scien-
tifiques avérées en organisation ergono-
mique du travail. La qualité de la législation 
dépend, par conséquent, de l’état des 
connaissances dans le domaine de l’organi-
sation scientifique du travail. On peut ainsi 
dire avec certitude que le travail posté a des 
répercussions sur des processus physiolo-
giques tels que le sommeil, par exemple. 
Cependant, les résultats des études ne sont 
pas toujours univoques en ce qui concerne 
les relations entre travail posté et sur-
charge pondérale, pathologies digestives, 
maladies cardio-vasculaires ou cancer. Par 
contre, il ne fait nul doute que le travail pos-
té a également des conséquences impor-
tantes sur la vie communautaire et privée, 
et il est quasiment avéré que la durée du 
travail, l’horaire de travail et la répartition 
du temps de travail ont une influence sur le 
risque d‘accidents.

Résumé
Travail posté – législation, risques pour la santé et pistes de prévention
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El tema “trabajo a turnos” centra cada vez 
más su atención en las medidas preventi-
vas de los seguros de accidente legales.  
Seguramente ello también se deba al  
aumento del trabajo a turnos con motivo de 
los procesos de producción continuos y de 
una mayor necesidad en el sector servicios 
de ofrecer “servicios las 24 horas”. Ade-
más, cada vez más investigaciones científi-
cas demuestran las posibles consecuencias 
negativas del trabajo a turnos.

Este reportaje presenta las condiciones 
marco legales, así como las características 
y la frecuencia del trabajo a turnos. Los 
conocimientos científicos sobre los efectos 
sanitarios y sociales del trabajo a turnos y 
su repercusión en los accidentes laborales 
serán tratados mediante análisis bibliográ-
ficos. Además, se ofrecerán recomendacio-
nes sobre cómo tratar el trabajo a turnos. 
Se discutirán los vacíos en las investigacio-
nes y las consecuencias para las medidas 
preventivas.

Según las disposiciones legales, el horario 
laboral de los trabajadores nocturnos y de 
los trabajadores a turnos se ha de fijar en 
función de los conocimientos científico- 
laborales garantizados sobre la configu-
ración humanamente legítima del trabajo. 
Por lo tanto, la calidad de las disposiciones 
legales depende de la calidad y de los  
conocimientos de la ciencia del trabajo. Así, 
se puede sostener que el trabajo a turnos 
repercute en los procesos fisiológicos,  
como p. ej. el sueño. Pero los resultados de 
las investigaciones no siempre son obvios 
en cuanto a su influencia en el aumento de 
peso, afecciones estomacales, trastornos 
digestivos, enfermedades del corazón y de 
la circulación o el cáncer. El trabajo a turnos 
también repercute claramente en la vida 
privada y social. Puede asegurarse que la 
duración, situación y planificación laboral 
influye en el riesgo de accidentes.

Resumen
Trabajo a turnos – Situación legal, riesgos sanitarios y medidas preventivas
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1 Einleitung

Zahlreiche Beschäftigte im Gesundheits- 
wesen, im Handel und Gastgewerbe sowie  
in anderen Branchen arbeiten in einer  
24-Stunden-Arbeits- und -Dienstleistungs-
welt. Ökonomische und gesellschaftliche 
Veränderungen führen dazu, dass dabei die 
Arbeitszeiten immer weiter in die Abend- 
und Nachtstunden und Wochenenden 
ausgedehnt werden. Schichtarbeit kann 
zahlreiche Auswirkungen auf die Betroffe-
nen haben. Schichtarbeiter, insbesondere 
Nachtschichtarbeiter, leiden oft unter 
Schlafstörungen, da ihr Tagesrhythmus 
weiterhin zu einem großen Teil von Faktoren 
wie Tageslicht bzw. sozialen und familiären 
Kontakten bestimmt wird. Schlafstörungen 
können auch zu einer Reihe von unspezi-
fischen gesundheitlichen Effekten führen, 
zu denen neben Konzentrationsschwäche, 
Nervosität und vorzeitiger Ermüdung auch 
Appetitlosigkeit und Magenbeschwerden 
gehören. Verschiedene epidemiologische 
Studien diskutieren, ob Schichtarbeit an der 
Entstehung von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen, Brustkrebs und psychischen Störun-
gen beteiligt ist. Die möglichen Auswirkun-
gen der Schichtarbeit sind somit vielfältiger 
Natur und bedürfen einer entsprechend 
komplexen Präventionsarbeit. 

Im vorliegenden Report wurden die gesetz-
lichen Regelungen zum Thema Schicht-
arbeit untersucht und der aktuelle Sachver-
stand hinsichtlich arbeitsschutzrelevanter 
Fragestellungen wurde zusammengetragen. 
Um das komplexe Phänomen „Schicht- 

arbeit“ angemessen bearbeiten zu können, 
waren alle drei Forschungsinstitute der 
DGUV – Institut für Prävention und Arbeits-
medizin (IPA), Institut für Arbeitsschutz 
(IFA) und Institut für Arbeit und Gesundheit 
(IAG) – sowie die Stabsstelle Prävention der 
DGUV an der Erstellung des Reports betei-
ligt. Aus den Ergebnissen der Recherchen 
leiteten die Autoren den möglichen Hand-
lungsbedarf für Unfallversicherungsträger 
und Gesetzgeber ab und identifizierten die 
Forschungslücken. 

Der Report richtet sich an Präventionsexper-
ten, Aufsichtspersonen, Sozialpartner, Wis- 
senschaftler und Unternehmen mit Schicht-
arbeit. Sie können den Report als Referenz 
und Handlungshilfe nutzen. So bietet der  
Report eine aktuelle Übersicht zu wissen-
schaftlichen Erkenntnissen, bietet aber 
auch einen Überblick über vorhandene 
Handlungshilfen. 

Im ersten Schwerpunkt des Reports werden 
die rechtlichen Rahmenbedingungen des 
Themas umfassend aufbereitet sowie Cha-
rakteristika und Häufigkeit von Schicht- 
arbeit beschrieben (Kapitel „Rechtliche 
Grundlagen“ und „Merkmale der Schicht- 
arbeit“). Einen zweiten Schwerpunkt bildet 
die Darstellung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse zu medizinischen und sozia-
len Aspekten der Schichtarbeit. Auch die 
Wirkungen von Schichtarbeit auf das Unfall-
risiko werden betrachtet (Kapitel „Biorhyth-
mus“, „Schichtarbeit und gesundheitliche 
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Effekte“, „Auswirkungen von Schichtarbeit 
auf Arbeitsunfälle“ und „Soziale Auswirkun-
gen der Schichtarbeit“). Im letzten Schwer-
punkt werden Empfehlungen zum Umgang 
mit Schichtarbeit dargestellt, Forschungs-

lücken identifiziert und Möglichkeiten für 
die zukünftige Präventionsarbeit abgeleitet 
(Kapitel „Empfehlungen zur Gestaltung von 
Schichtarbeit“ und „Forschungs- und Hand-
lungsbedarf“).

1  Einleitung
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2.1 Einführung

Nacht- und Schichtarbeit sind nach unserer 
Rechtsordnung dem Grunde nach zulässig – 
dies belegt sowohl ein Blick in europäisches 
wie nationales Recht. 

Geprägt werden Nacht- und Schichtarbeit 
im Wesentlichen durch die Aspekte „Dauer, 
Lage, Verteilung und Rhythmus der Arbeits-
zeit“. Die Ausgestaltung von Nacht- und 
Schichtarbeit im Einzelnen ist folglich eine 
Frage von „Arbeitszeitregelung“.

Das Recht, Arbeits(zeit)regelungen vorzu-
nehmen, steht gemäß § 106 Gewerbeord-
nung dem Arbeitgeber zu: „Der Arbeitgeber 
kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung 
nach billigem Ermessen näher bestimmen.“

Seit seiner Schaffung ist das Bürgerliche 
Gesetzbuch (BGB) der (richtige) Stand-
ort arbeitsrechtlicher Bestimmungen – die 
Gewerbeordnung hingegen enthielt schon 
immer öffentlich-rechtliche Regelungen. 
Dennoch hat der Gesetzgeber bei Änderung 
der Gewerbeordnung zum 1. Januar 2003 
den ausdrücklichen Hinweis auf das Direk-
tionsrecht in der Gewerbeordnung belassen 
und damit an der an sich systemwidrigen 
Aufsplittung festgehalten. Die Kodifikation 
des arbeitgeberseitigen Direktionsrechts 
hat jedoch nur deklaratorische Bedeutung, 
da das Weisungsrecht des Arbeitgebers 
(quasi als Pendant zur Fürsorgepflicht) dem 
Arbeitsvertrag immanent ist. 

Es erschließt sich von selbst, dass das ein-
seitige Leistungsbestimmungsrecht des  
Arbeitgebers nicht unbegrenzt greifen kann. 
Demgemäß heißt es in § 106 Gewerbeord-
nung weiter: „das Recht zur Arbeitszeit- 
regelung besteht nur, soweit diese Arbeits- 
bedingungen nicht durch den Arbeitsver-
trag, Bestimmungen einer Betriebsverein-
barung, eines anzuwendenden Tarifvertra-
ges oder gesetzlicher Vorschriften festge-
legt sind.“

Arbeitszeitrecht ist ein besonderer Teil 
des Arbeitsschutzrechts, welches natür-
lich auch und insbesondere für Nacht- und 
Schichtarbeiter gilt. So hat bereits das Bun-
desverfassungsgericht1 (BVerfG) in seinem 
Grundsatzurteil betont, dass „Nachtarbeit 
grundsätzlich für jeden Menschen schäd-
lich ist.“ In dieser Entscheidung, die das 
zum damaligen Zeitpunkt geltende Nacht- 
arbeitsverbot für Arbeitnehmerinnen als 
diskriminierend verworfen hat, bekräftigte 
das Bundesverfassungsgericht die Ver-
pflichtung des Gesetzgebers, insbesondere 
wegen des Grundrechts auf körperliche 
Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 
Grundgesetz (GG), Neuregelungen zum 
Schutz der Arbeitnehmer vor den gesund-
heitsschädlichen Folgen der Nachtarbeit zu 
erlassen. Im Weiteren wird aufgezeigt, wel-
che rechtlichen Regelungen (i.w.S.) aktuell 
sowohl auf der europarechtlichen Ebene 
wie auch im nationalen Bereich existieren. 
Es geht um Regelungen, die dem Schutz der 
Nachtarbeiter, aber auch dem Schutz der 

2 Rechtliche Grundlagen*) 

*) Die Fußnoten dieses Kapitels sind in Abschnitt 2.8 auf Seite 47 ff. erläutert.
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Schichtarbeiter dienen, indem sie das  
Recht des Arbeitgebers auf Gestaltung der 
Arbeitszeit einschränken und/oder (Rechts-) 
Folgen für den Fall zulässiger/unzulässi-
ger Nacht- bzw. Schichtarbeit festschreiben 
(Beispiel: „Wenn Nachtarbeit, dann finan- 
zieller Ausgleichsanspruch/Zeitausgleich“).

2.2 Begriffe und Definitionen

An dieser Stelle sei zunächst darauf verwie-
sen, dass sich im Abschnitt „Tabellarische 
Übersichten“ eine Zusammenstellung sowie 
Erläuterungen und Fundstellen wichtiger 
Begriffe befinden, die dem besseren Ver-
ständnis der nachfolgenden Ausführungen 
dienen sollen. Insbesondere das anschlie-
ßende Kapitel, welches die einschlägigen 
(Rechts-)Vorschriften im eigentlichen Sinne 
näher beleuchtet, kommt nicht ohne eine 
Vielzahl von inhaltlich belegten Rechts-
begriffen aus.

2.3 Rechtliche Grundlagen 
im engeren Sinne

2.3.1  Internationale Vorgaben 

2.3.1.1 Übersicht

Wie bereits angesprochen, stellt sowohl die 
Arbeit zur Nachtzeit als auch die Arbeit in 
Schichten eine Gefährdung im Hinblick auf 
Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten dar.2 Die Gefährdung resultiert einer- 
seits aus Dauer, Lage, Verteilung und Rhyth-
mik der Arbeitszeit, andererseits fungiert 
Nacht- und Schichtarbeit aber auch als ver-
stärkender Faktor im Zusammenwirken mit 
weiteren Belastungsfaktoren am Arbeits-

platz.3 Trotz der vielschichtigen Nachteile,  
die Arbeit zur Nachtzeit und in Schichten 
als Gefahr in sich birgt, sind beide als 
besondere Arbeitszeitausgestaltung in der 
Rechtsordnung der BRD verankert. Dieser 
Zulassung einerseits steht zwingend die 
Notwendigkeit gegenüber, strengste Vor-
aussetzungen an den Einsatz von Nacht-  
und Schichtarbeit zu stellen.  
 
Auch der Europäische Gesetzgeber hat dies 
erkannt. Zum Schutz für die Gesundheit 
und Sicherheit der Beschäftigten hat er ein-
heitliche Mindeststandards bezüglich der 
Arbeitszeitgestaltung geschaffen. Normiert 
wurden diese in der Richtlinie (RL) 93/104/
EG4 – auch Arbeitszeitrichtlinie genannt. 
Zum Geltungsbereich gab es 2000 eine 
Änderung: Mit der Richtlinie 2000/34/EG5 
wurden die zuvor ausgeklammerten Sekto-
renbereiche in den Geltungsbereich aufge-
nommen6 mit Ausnahme der Seeleute. Eine 
weitere Anpassung erfolgte 20037 mit der 
nunmehr aktuellen Richtlinie 2003/88/EG:  
Die vorgenannten Richtlinien wurden in eine 
klare und übersichtliche Struktur gebracht – 
inhaltlich gab es keine Änderungen.  
 
Die Arbeitszeitrichtlinie ergänzt und kon-
kretisiert die Rahmenrichtlinie 89/391/
EWG8. Letztere beinhaltet allgemeine  
Pflichten des Arbeitgebers und der Arbeit-
nehmer und wird daher auch als „Grund- 
gesetz des betrieblichen Arbeitsschutzes“ 
bezeichnet9. Die Grundrichtlinie 89/391/
EWG sowie die Einzelrichtlinien 2003/88/
EG stehen in einem Verhältnis von Allge-
meinem und Besonderem Teil des betrieb-
lichen Arbeitsschutzes (siehe Abbildung 1), 
was dazu führt, dass die Arbeitszeitricht-
linie im Lichte der Rahmenrichtlinie aus-
zulegen ist10.

2 Rechtliche Grundlagen
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2.3.1.2  Im Einzelnen

ILO-Übereinkommen

Neben den EG-Richtlinien gibt es auf inter-
nationaler Ebene die International-Labour- 
Organization(ILO)-Übereinkommen: Hierbei 
handelt es sich um völkerrechtliche Über-
einkommen der Internationalen Arbeits-
organisation (IAO/ILO) – deren Mitglied die 
BRD (wieder) seit 1951 ist. In dem hier zu  
erörternden Zusammenhang ist besonders 
erwähnenswert das am 26. Juni 1990 ver- 
abschiedete Übereinkommen Nr. 171 über 
Nachtarbeit. Bis heute hat die BRD das 
Übereinkommen nicht ratifiziert11. Ob der 
Inhalt des Übereinkommens ggfs. als Aus-
legungshilfe dienen kann, ist demnach strit-
tig12. Gemäß Erwägungsgrund Nr. 6 der 
Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG haben die 
EG-Mitgliedsstaaten den Grundsätzen der 

IAO – auch hinsichtlich der Nachtarbeit – 
Rechnung zu tragen.  
 
Auch hat der Deutsche Bundestag in  
einer Entschließung zur Nachtzeit vom  
16. Februar 199313 der Bundesregierung 
empfohlen, in das Arbeitszeitgesetz  
entsprechende Schutzvorschriften der  
Beschäftigten zu integrieren, die die  
Voraussetzung für eine spätere Ratifizie-
rung (des ILO-Übereinkommens) schaffen.  
 
Demnach spricht einiges für die Verwertbar-
keit des ILO-Übereinkommens, andererseits 
gibt es in den Inhalten der ILO-Übereinkom-
men und den EG-Richtlinien zum Teil echte 
Widersprüche14. Der wenig differenzierte 
Verweis auf ILO in Nr. 6 der Erwägungs-
gründe der Arbeitszeit-RL kann folglich im 
Ergebnis nur eingeschränkt gelten.  
 

Abbildung 1:  
Rechtssystem des Betrieblichen Arbeitsschutzes 

Betrieblicher Arbeitsschutz

Allgemeiner Teil
AT

Besonderer Teil
BT

Grundrichtlinie
89/391/EWG

Einzelrichtlinie/
Arbeitszeitrichtlinie

2003/88/EG

ArbSchG ArbZG

EU-Recht

Nationales
Recht
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Art. 1 des ILO-Übereinkommens definiert 
die Begriffe Nachtarbeit und Nachtarbeiter 
(siehe Abschnitt „Tabellarische Übersich-
ten – Begriffe und Definitionen“). Art. 2 
formuliert einen weit gefassten Geltungs-
bereich für fast15 alle Arbeitnehmer. Art. 4 
bis 10 nennen vielfältige Maßnahmen, die 
gemäß Art. 3 die Gesundheit der Arbeitneh-
mer schützen sollen. Darüber hinaus soll 
dem Nachtarbeitnehmer gem. Art. 3 Ziff 1,  
S. 1, die Erfüllung seiner Familien- und  
Sozialpflichten erleichtert und die Möglich-
keit für den beruflichen Aufstieg geboten 
werden. Auch eine angemessene Entschädi-
gung ist vorgesehen. Zu den einzelnen Maß-
nahmen zählen:

∙ Gem. Art. 4: 
das Recht auf unentgeltliche Unter-
suchung und Beratung

∙ Gem. Art. 5: 
Bereitstellung geeigneter Erste-Hilfe-Ein-
richtungen oder ähnliche Vorkehrungen,

∙ Gem. Art. 6: 
Bei gesundheitlicher Untauglichkeit  
Versetzung auf einen tauglichen Tages-
arbeitplatz

 – andernfalls gleiche Leistungen wie  
Arbeitnehmer, die nicht in der Lage 
sind, zu arbeiten oder eine Beschäfti-
gung zu erlangen

 – bei vorübergehender Untauglichkeit  
besonderer Kündigungsschutz

∙ Gem. Art. 8: 
Gewährung eines Ausgleichs in Form  
von Arbeitszeit, Entgelt oder ähnlichen 
Vergünstigungen

∙ Gem. Art. 9:  
Bereitstellung geeigneter Sozialdienste

∙ Gem. Art. 10:  
Beteiligungsrechte für Arbeitnehmer- 
vertreter 

Eine Besonderheit findet sich bei Artikel 7: 
Waren die vorgenannten Maßnahmen 
geschlechtsneutral formuliert, so enthält 
Artikel 7 spezielle Schutzvorschriften für 
schwangere Arbeitnehmerinnen und für die 
Zeit nach der Geburt.  
 
Insgesamt spiegelt sich in dem Überein-
kommen die Abkehr vom generellen Frauen-
nachtarbeitsverbot hin zum allgemeinen 
Gesundheitsschutz aller Nachtarbeitneh-
mer wider16.  
 
Ergänzt wird das ILO-Übereinkommen 171 
durch die ILO-Empfehlung betreffend Nacht-
arbeit, 1990, Nr. 17817. Diese Empfehlung 
benennt zahlreiche Maßnahmen, die in 
Zusammenhang mit Nachtarbeit ergriffen 
werden sollten.

Europäische Sozialcharta (ESC)

Auch die Europäische Sozialcharta (ESC)18 
beinhaltet Regelungen zur Nacht- und 
Schichtarbeit. Als völkerrechtliche Verein-
barung bindet die ESC die Mitgliedstaa-
ten, gibt den einzelnen Arbeitnehmern aber 
keine subjektiven Rechte19. Der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) zieht die ESC regel-
mäßig als Auslegungshilfe heran.20

Art. 8 Nr. 4 ESC enthält die Verpflichtung, 
die Nachtarbeit von Schwangeren, von 
Frauen kurz nach der Entbindung und von 
stillenden Frauen zu regeln. Besonderen 
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Schutz erfahren Kinder und Jugendliche, 
für die gem. Art. 7 Nr. 4 Nachtarbeit grund-
sätzlich verboten ist. Für alle weiteren Per-
sonen gilt Art. 2 ESC. Nach Ziff. 7 ist dafür  
zu sorgen, dass die Arbeitnehmer, die 
Nachtarbeit verrichten, in den Genuss von 
Maßnahmen kommen, mit denen der beson-
deren Art dieser Arbeit Rechnung getragen 
wird.

Dies zeigt, dass auch auf völkerrechtlicher 
Ebene ein Umdenken stattgefunden hat – 
grundsätzlich wird bei umfassendem 
Schutz für Nacht- und Schichtarbeitnehmer 
nicht (mehr)21 zwischen Männern und Frauen 
unterschieden.  

EG-Vertrag 

Der EG-Vertrag22 nimmt in Art. 151 unmittel-
bar Bezug auf die ESC, in dem die Gemein-
schaft und die Mitgliedsstaaten eine Sozial-
politik „eingedenk der sozialen Grundrechte“ 
der ESC verfolgen. 
 
EU-Richtlinien
 
Nach dem einleitenden Überblick über die 
internationalen bzw. europarechtlichen 
Regelungen im Zusammenhang mit der Aus-
gestaltung von Nacht- und Schichtarbeit 
wird im Weiteren der Inhalt der Europäischen 
Rahmenrichtlinie 89/391/EWG sowie der  
Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG etwas  
genauer beleuchtet.  
 
Nach Art. 1 Abs. 2 der Richtlinie 89/391/EG 
ist Ziel dieser sogenannten Rahmen- oder 
Grundrichtlinie die Verbesserung von Sicher- 
heit und Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
mer. Demgemäß formulieren die Regelun-
gen der Richtlinie den allgemeinen Rahmen 

für weitere konkretisierende Einzelricht- 
linien23.  
 
Art. 5 Abs. 1 enthält die Grundverpflich-
tung des Arbeitgebers, für die Sicherheit 
und den Gesundheitsschutz der Arbeitneh-
mer in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit 
betreffen, zu sorgen.  
 
Gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 trifft der Arbeit-
geber – im Rahmen der vorgenannten Ver-
pflichtung und Zielsetzung – die erforder- 
lichen Maßnahmen (einschließlich der Maß-
nahmen zur Verhütung berufsbedingter 
Gefahren, Maßnahmen zur Information und 
zur Unterweisung sowie Maßnahmen im 
Hinblick auf eine geeignete Organisation 
und im Hinblick auf die erforderlichen Mit-
tel).  
 
Die so normierte Verantwortung des Arbeit-
gebers für Sicherheit- und Gesundheits-
schutz seiner Arbeitnehmer und die dar-
aus resultierende Organisationspflicht ist 
Anknüpfungspunkt für die Regelungen der 
Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/EG, die diese 
Verantwortung in Bezug auf die Arbeits-
zeitgestaltung konkretisiert. Aber die Rah-
menrichtlinie fungiert nicht nur als Basis für 
die Arbeitszeitrichtlinie – vielmehr wirken 
beide Richtlinien zusammen24. Über den 
Verweis in Art. 1 Abs. 3 Richtlinie 2003/88/
EG wird sichergestellt, dass die Grund-
bestimmungen der Richtlinie 89/391/EWG 
auf die von der Arbeitszeitrichtlinie gere-
gelte Materie der Arbeitszeitgestaltung in 
vollem Umfang anwendbar sind. So hat der 
Arbeitgeber auch im Bereich der Arbeits-
zeitgestaltung die allgemeinen Grundsätze 
der Gefahrenverhütung nach Art. 6 Abs. II 
Rahmenrichtlinie zu berücksichtigen.  
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Nacht- und Schichtarbeit – als besondere 
Aspekte der Arbeitszeitgestaltung – fin- 
den Erwähnung in Art. 12 der Richtlinie 
2003/88/EG: Unter der Überschrift „Sicher-
heit und Gesundheitsschutz“ verpflichtet 
Art. 12 die Mitgliedsstaaten, die erforder-
lichen Maßnahmen zu treffen, damit 

a) Nacht- und Schichtarbeitern hinsicht-
lich Sicherheit und Gesundheit in einem 
Maße Schutz zuteil wird, der der Art 
ihrer Arbeit Rechnung trägt,

b) die zur Sicherheit und zum Schutz der 
Gesundheit von Nacht- und Schicht- 
arbeit gebotenen Schutz- und Vorsorge-
leistungen oder -mittel denen für die 
übrigen Arbeitnehmer entsprechen und 
jederzeit vorhanden sind. 

Damit wird ein umfassender Schutzanspruch 
der Nacht- und Schichtarbeiter (auf EU-
Ebene) statuiert.  
 
Diese allgemeine Schutzklausel wird flan-
kiert von speziellen Regelungen in Art. 8 
bis 11 und Art. 13. So legt Art. 8 die durch-
schnittliche Höchstarbeitsdauer für Nacht-
arbeiter auf acht Stunden pro 24-Stunden-
Zeitraum fest.  
 
Art. 9 bestimmt regelmäßige unentgeltliche 
Untersuchungen der Nachtarbeiter.  
 
Erwähnt sei auch die Regelung des Art. 15, 
demzufolge (andere) „günstigere Vorschrif-
ten für die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer“ in den einzelnen 
Mitgliedsstaaten unberührt bleiben. 

 

Aktuell arbeitet die Europäische Kommis-
sion an einer Novelle der Arbeitszeitricht-
linie25. In der Diskussion stehen zurzeit 
insbesondere folgende Gesichtspunkte: 
Bereitschaftsdienstzeiten, Zeitpunkt der 
Mindestruhezeiten, Umgang mit übermäßig 
langen Arbeitszeiten, besondere Vereinbar-
keit von Arbeits- und Privatleben („work-
life-Balance“) sowie der Anspruch auf 
bezahlten Jahresurlaub bei längerer Krank-
heit. Es bleibt abzuwarten, wie der in Aus-
sicht gestellte Richtlinienentwurf inhaltlich 
ausgestaltet sein wird.

2.3.2  Die Umsetzung der Arbeitszeit- 
richtlinie – nationale Regelungen 
zum Schutz der Nacht- und  
Schichtarbeiter

2.3.2.1 Arbeitszeitgesetz

Das Arbeitszeitgesetz26 dient primär der 
Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie 93/104/
EG – nunmehr 2003/88/EG. Darüber hinaus 
ist das Gesetz aber auch ein Beitrag im Hin-
blick auf die Vorgaben der Grundrichtlinie 
89/391/EWG (s.o.).  
 
Bezogen auf den besonderen Bereich der 
Nacht- und Schichtarbeit ist primär § 6 
Arbeitszeitgesetz zu nennen. Diese Norm 
setzt Art. 12 in Verbindung mit Art. 13 RL 
2003/88/EG um.  

Einzelne Vorschriften

Neben der Generalklausel des § 6 Abs. 1 
– auf die im Weiteren noch genauer einzu-
gehen sein wird – enthält das Arbeitszeit-
gesetz weitere (Schutz-)Vorschriften, die 
Nachtarbeit (nicht aber Schichtarbeit) unter 
verschiedenen Aspekten verbindlich regeln.  
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§ 6 Abs. 2 ArbZG...
 
... beschränkt die tägliche Arbeitszeit von 
Nachtarbeitnehmern auf acht Stunden. Sie 
kann auf zehn Stunden verlängert werden, 
wenn im Ausgleichszeitraum von einem 
Kalendermonat oder vier Wochen im Durch-
schnitt acht Stunden werktäglich nicht 
überschritten werden.

Abweichungsmöglichkeiten lässt § 7 Abs. 1 
Nr. 4, Abs. 2 Nr. 2-4 unter bestimmten Vor-
aussetzungen kraft einer tarifvertraglichen 
Regelung oder aufgrund eines Tarifvertra-
ges zu. § 14 normiert Ausnahmetatbestände 
(außergewöhnliche Fälle). § 15 sieht unter 
bestimmten Bedingungen (Ausnahme-)
Bewilligungen bzw. Ermächtigungen vor.

§ 6 Abs. 3 ArbZG...

... räumt Nachtarbeitnehmern – vor Beginn 
der Beschäftigung und danach – in regel-
mäßigen Abständen von nicht weniger als 
drei Jahren einen Anspruch auf eine unent-
geltliche arbeitsmedizinische Untersuchung 
ein. Ab dem 50. Lebensjahr ist der Unter- 
suchungszeitraum auf ein Jahr verkürzt.

§ 6 Abs. 4 ArbZG...
 
... gewährt solchen Nachtarbeitnehmern, 
bei denen eine gesundheitliche Gefährdung 
durch die weitere Verrichtung von Nacht-
arbeit arbeitsmedizinisch festgestellt wird, 
sowie Nachtarbeitnehmern mit (näher defi-
nierten) Familienpflichten einen Anspruch 
auf Umsetzung auf einen geeigneten Tages-
arbeitsplatz.

§ 6 Abs. 5 ArbZG...
 
... bestimmt, dass der Arbeitgeber den 
Nachtarbeitnehmer für die während der 
Nachtzeit geleisteten Arbeitsstunden eine 
angemessene Zahl freier Arbeitstage oder 
einen angemessenen Zuschlag auf das ihm 
hierfür zustehende Bruttoarbeitsentgelt zu 
gewähren hat.

§ 6 Abs. 6 ArbZG...

... sichert den Nachtarbeitnehmern den 
gleichen Zugang zur betrieblichen Weiter-
bildung und zu aufstiegsfördernden Maß-
nahmen wie sie die übrigen Arbeitnehmer 
erhalten.
 
Generalvorschrift

Zurück zur Generalvorschrift § 6 Abs. 1 
ArbZG – danach ist die Arbeitszeit der 
Nacht- und Schichtarbeitnehmer nach den 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen über die menschengerechte 
Gestaltung der Arbeit festzulegen. Mit die-
ser Regelung wollte der Gesetzgeber zum 
einen den Vorgaben der Arbeitszeitricht-
linie wie auch der Rahmenrichtlinie genügen 
und auch dem Grundrecht auf körperliche 
Unversehrtheit aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG 
Rechnung tragen.27 In der Begründung zu  
§ 6 ArbZG geht die Bundesregierung davon 
aus, dass es außer Frage stehe, dass Nacht-
arbeit zu erheblichen Störungen im Befin-
den des Nachtarbeitnehmers führen kann 
und daher arbeitsmedizinisch sowie sozial-
politisch flankiert werden soll28.  
 
Der persönliche Anwendungsbereich  
des § 6 Abs. 1 ArbZG umfasst Nacht- und 
Schichtarbeitnehmer.  
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Für die Frage „Wie definieren sich diese  
Begriffe und wo finden sich erläuternde  
Normen?“ wird auch an dieser Stelle auf den 
Abschnitt „Tabellarische Übersichten –  
Begriffe und Definitionen“ verwiesen.  
 
Adressat der Regelungen des § 6 Abs. 1 
ArbZG ist der Arbeitgeber, dem im Rah- 
men seines Direktionsrechts bzw. gemäß  
§ 106 GewO das „Regeln der Arbeitszeiten“ 
obliegt. Mit diesem Recht untrennbar ver-
bunden ist die Verpflichtung, die Arbeits-
zeitregelung so vorzunehmen, dass sie 
im Einklang steht mit den Vorgaben des 
§ 6 Abs. 1 ArbZG. In concreto geht es um 
die gesetzeskonforme Ausgestaltung der 
Schichtpläne durch den Arbeitgeber, der 
damit eine Arbeitsschutzmaßnahme wahr-
nimmt und Art. 12 Arbeitszeit-RL sowie  
Art. 6 Abs. 1 Rahmen-RL umsetzt.  
 
Maßgebend für die Gestaltung und Fest-
legung der Arbeitszeit sind nach § 6 Abs. 1 
ArbZG „die gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse über die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit“.  
 
Dies klingt wie ein Programmsatz und wird 
z.T.29 auch so eingeordnet. Andere30 qua- 
lifizieren § 6 Abs. 1 ArbZG als „Soll-Vor-
schrift“. Nach wohl herrschender Meinung31 
beinhaltet § 6 Abs. 1 ArbZG trotz seiner sehr 
abstrakten Formulierung eine zwingende 
Gestaltungspflicht des Arbeitgebers.  

Auslegung

Letztlich bedarf der unbestimmte Rechts-
begriff „der gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse über menschen-
gerechte Gestaltung der Arbeit“ der Aus-
legung. 

Diese wird wiederum geprägt durch die 
Wechselwirkung von Recht und (Arbeits-)  
Wissenschaft32. Nach der sogenannten 
„Kerndefinition“ von Luczak und Volpert 
widmet sich die Arbeitswissenschaft Fra-
gen, die den individuellen Gesundheits-
schutz, die soziale Angemessenheit der 
Arbeit und die Persönlichkeitsentwicklung 
betreffen33. Demgemäß umfassen arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse sowohl 
natur- als auch geisteswissenschaftliche 
Erkenntnisse, die verschiedenen Wissen- 
schaftszweigen entstammen können. Dazu 
zählen: Wirtschaftswissenschaften, Arbeits- 
soziologie, Arbeitspädagogik, Arbeits- und 
Organisationspsychologie, Arbeitsphysio-
logie, Arbeitsmedizin, Arbeitstechnologie, 
Rechtswissenschaft – insbesondere das 
Arbeitsrecht34. Zunehmend wird auch der 
Ruf nach mehr Zusammenarbeit im Sinne 
interdisziplinärer Arbeitswissenschaft  
lauter.35 
 
Der Begriff der Erkenntnis kann mit dem 
Ergebnis wissenschaftlichen Arbeitens 
gleichgesetzt werden. Dabei umfasst der 
Begriff arbeitswissenschaftliche Gesetze 
und Methoden, Beschreibungen und Ergeb-
nisse empirischer Untersuchungen sowie 
sich daraus ergebende Folgerungen und 
Ableitungen36. 
 
Übertragen auf Nacht- und Schichtarbeit 
bedeutet dies für den Arbeitgeber, dass er 
gem. § 6 Abs. 1 ArbZG die Erkenntnisse der 
verschiedenen Fachdisziplinen bei der  
Festlegung der Arbeitszeit im Hinblick auf 
Lage, Dauer, Verteilung und Rhythmus zu 
beachten hat, soweit diese einerseits eine 
Relevanz für die menschengerechte Gestal-
tung der Arbeit haben und andererseits als 
„gesichert“ gelten.  
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Über den Begriff der menschengerechten 
Gestaltung der Arbeit herrscht keine Einig-
keit37 – doch handelt es sich nach allgemei-
ner Auffassung38 um einen wertausfüllungs-
bedürftigen Rechtsbegriff, dessen Umfang 
und Grenzen von den in der Verfassung ent-
haltenen Werten wie Menschenwürde (Art. 1  
GG) und Persönlichkeitsrecht (Art. 2 GG)  
bestimmt werden39. Kurzgefasst lässt sich 
der Begriff umschreiben mit „Humanisie-
rung der Arbeitsumgebung im weitesten 
Sinne“40. Dies bewirkt nicht wirklich eine 
Konkretisierung – eine solche wird aber 
auch nicht für erforderlich gehalten, da 
Erkenntnisse aus den genannten Diszipli-
nen im Bereich der Arbeitswissenschaft die 
geforderte Wirkung entfalten41.  
 
Problematisch ist die Frage „Ab wann kön-
nen Erkenntnisse als gesichert gelten –  
kann es gesicherte Erkenntnisse in die- 
sem Zusammenhang überhaupt geben?“.
Unstreitig gelten wissenschaftliche Erkennt-
nisse nicht automatisch als „gesichert“ – 
vielmehr müssen weitere Kriterien erfüllt 
sein. Welche Merkmale hierfür kennzeich-
nend sind, ist höchst umstritten – mehr 
noch, es ist der entscheidende Streitpunkt 
im Rahmen des unbestimmten Rechtsbe-
griffs der „gesicherten arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnisse“.

∙ Eine Auffassung versteht unter gesichert 
„methodisch gesicherte“ Erkenntnisse. 
Je nach Methodenverständnis bedeutet 
dies, naturwissenschaftliche Verfahren 
entsprechen dem Ansatz nicht-empiri-
sche, sozialwissenschaftliche Methoden 
finden keine Anerkennung. Eine Reduzie-
rung auf naturwissenschaftlich gewon-
nene Ergebnisse ist bereits deshalb nicht 
haltbar, weil die Zugehörigkeit einer Fach-

disziplin zur Natur- oder Geisteswissen-
schaft die Anwendung bestimmter For-
schungsmethoden indiziert42.  
 
Das Abstellen auf bestimmte wissen-
schaftliche Verfahren verkennt zudem, 
dass die Nutzung und korrekte Anwen-
dung der einschlägigen Methoden bereits 
dem Begriff der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse immanent und damit als 
Abgrenzungsmerkmal verbraucht ist.  

∙ Die überwiegende Meinung in Literatur43 
und Rechtsprechung44 verlangt, dass die 
Erkenntnisse praktisch erprobt sind und 
sich in der Praxis bewährt haben, damit 
sie als gesichert gelten können.  
 
Die Notwendigkeit der praktischen Erpro-
bung wird z.T.45 bestritten – maßgeb-
lich sei vielmehr der „Stand der Wissen-
schaft“. Zur Begründung heißt es: Sinn, 
Funktion und Zweck von gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen 
bestehen darin, die unvermeidliche zeit-
liche Lücke zwischen dem Gewinn solcher 
Erkenntnisse und deren Nutzbarmachung 
in der Praxis zu überbrücken.  

∙ Als weitere Bedingung für die Bejahung 
des Merkmals „gesichert“ wird eine 
gewisse Anerkennung der Erkenntnisse 
verlangt. Anerkennung i.d.S. ist nicht 
als formaler Akt zu verstehen – vielmehr 
muss die Mehrheit46 der Fachleute bzw. 
der maßgeblichen Vertreter des jewei-
ligen wissenschaftlichen Fachs von der 
Richtigkeit der Erkenntnisse überzeugt 
sein47. Auch hiergegen wird – ähnlich 
der Diskussion beim Merkmal „prakti-
sche Bewährung“ – vorgebracht,48 dass 
arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse 
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dann nur mit einer großen Verzögerung 
in die betriebliche Praxis Eingang finden, 
wenn man den Prozess einer sich bilden-
den Anerkennung oder überwiegenden 
Meinung abwartet, die „mehr als nur eine 
Handvoll Literatur- oder Zitatstellen“ aus-
macht. Zudem komme dieser Ansatz zu 
„mehr oder weniger zufälligen“ Ergebnis-
sen49. 

∙ Über die vorgenannten Überlegungen  
hinaus gibt es Stimmen, die in der forma-
len50 Gesichertheit einen (widerlegbaren) 
Ansatz für die inhaltliche (methodische) 
Gesichertheit sehen51 – oder noch weiter- 
gehend aus der formalen Absicherung 
das Merkmal „gesichert“ ableiten52.  
 
Formale Anerkennung meint in diesem 
Fall die Übernahme arbeitswissenschaft-
licher Erkenntnisse, z.B. in 

 – nationalen Regelungen (Gesetze/ 
Verordnungen, so z.T. im ArbZG  
geschehen) oder

 – Regelungen (Gesetzen) anderer Mit-
gliedsstaaten53 oder

 – Tarifverträgen/Betriebsverein- 
barungen.  
 
Zu überzeugen vermag der Ansatz 
nicht, denn er verkennt, dass die in 
gesetzlichen und sonstigen verbind-
lichen Regelungen übernommenen 
Erkenntnisse auf diese Art und Weise 
unmittelbar und zwingend gelten, ohne 
dass es darauf ankommt, ob diese 
Erkenntnisse (tatsächlich) gesichert 
sind54.

∙ Die Ausführungen haben gezeigt, wie 
schwer das Merkmal „gesichert“ zu grei-
fen und mit Inhalt zu füllen ist. Häufig 
werden die verschiedenen Ansätze kom-
biniert, demzufolge sind arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse dann als gesi-
chert anzusehen, wenn sie empirisch, 
insbesondere methodisch und ggfs. sta-
tistisch nachgewiesen sind, sich in der 
betrieblichen Praxis bewährt haben 
und auch die Mehrheit der Fachleute die 
Erkenntnisse anerkennt55. 

∙ Einen eigenen Ansatz beschreibt Fuchs56 
ausgehend von der Überlegung, dass der 
Begriff der gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse kein wissen-
schaftsmethodischer, sondern ein norma-
tiver Begriff ist, der funktional und im  
systematischen Zusammenhang des 
Arbeitsschutzrechts zu interpretieren sei: 
Nach dieser Auffassung hat der Begriff 
der „gesicherten arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnisse“ sowohl Innovations- 
als auch Konsensfunktion. Innovations-
funktion in diesem Sinne meint, es dem 
im Arbeitsschutz Handelnden zu ermög- 
lichen, so früh wie möglich arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse in die 
betriebliche Praxis zu transformieren 
(vgl. oben). Der Begriff der Gesichert-
heit verweise zudem darauf, dass nicht 
jede Art wissenschaftlicher Erkenntnisse 
berücksichtigt werden soll – er beinhaltet 
vielmehr einen Zwang zum Konsens.

Hiernach kann das Übereinstimmende in 
den Ergebnissen der wissenschaftlichen 
Untersuchungen als gesichert bezeich-
net werden, sofern sich die Ergebnisse aus 
Untersuchungen ergeben, die mit wissen-
schaftlichen Methoden (jeder Form) durch-
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geführt worden sind. Die Frage der „richti-
gen“ Methode bleibt außen vor.

Stellen Veröffentlichungen arbeitswissen-
schaftlicher Institutionen gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse dar?

Es existiert eine Vielzahl von Veröffent- 
lichungen unterschiedlicher Einrichtungen, 
die im arbeitswissenschaftlichen Bereich 
aktiv sind. So haben etwa das Bundes- 
ministerium für Arbeit und Soziales57, die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin58, die Europäische Stiftung 
zur Verbesserung der Lebens- und Arbeits-
bedingungen59 sowie zahlreiche weitere60 
Institutionen Schriften veröffentlicht, die 
sich mit dem Thema Nacht- und Schicht-
arbeit beschäftigen.

Diese Veröffentlichungen aus Fachkreisen 
nennen sich Leitlinien61, Bilanzierung62,  
Studie63, Leitfaden64 etc. – Absender, Auto-
ren wie auch Titel legen die Vermutung 
nahe, dass der Inhalt gesicherte wissen-
schaftliche Erkenntnisse umfasst65. Zum 
Teil66 wird dies auch ausdrücklich in der  
Veröffentlichung erklärt.

Es bleibt den Arbeitswissenschaftlern über-
lassen, im Einzelfall eine Bewertung vorzu-
nehmen und festzustellen, was konkret als 
gesicherte Erkenntnis gelten kann und was 
nicht. Im gerichtlichen Verfahren entfal-
ten diese gutachterlichen Einschätzungen 
Indizwirkung, die letztlich aber der Überprü-
fung durch den Richter unterliegen.

Abschließend sei an dieser Stelle festge- 
halten: Aufgrund zahlreicher Untersuchun-
gen und den darauf basierenden Ergebnis-
sen haben Fachleute Empfehlungen und 

Handlungshilfen zur Gestaltung der Nacht- 
und Schichtarbeit formuliert67 – eine große 
Hilfe für die Praxis, soweit diese hiervon  
de facto Kenntnis nimmt. Jedenfalls belegt 
die kaum vorhandene inhaltliche Ausein- 
andersetzung der Gerichte mit dem Tat- 
bestandsmerkmal „gesichert“, dass die 
Rechtsprechung sich der Problematik nur 
sehr zurückhaltend stellt.

2.3.2.2 Sondervorschriften – insbesondere 
für bestimmte Berufs- und Perso-
nengruppen

∙ Einigen Personengruppen wird ein  
besonderer Schutz zuteil. Für Jugendliche 
besteht gemäß § 14 Abs. 1 JArbSchG ein 
grundsätzliches Nachtarbeitsverbot in 
der Zeit von 20.00 bis 06.00 Uhr.  
 
Ausnahmen lässt das Gesetz für bestimmte 
Beschäftigungen jugendlicher Arbeitneh- 
mer über 16 Jahre zu, soweit sie der Eigen-
art des Berufs entsprechen. So dürfen 
Jugendliche gem. § 14 Abs. 2, 3 JArbSchG 
im Gaststätten- und Schaustellergewerbe 
bis 22.00 Uhr, in mehrschichtigen Betrie-
ben bis 23.00 Uhr, in der Landwirtschaft 
ab 05.00 Uhr und bis 21.00 Uhr, in Bäcke-
reien und Konditoreien ab 05.00 Uhr bzw. 
– mit 17 Jahren – ab 04.00 Uhr beschäftigt 
werden. § 14 Abs. 4 JArbSchG bestimmt 
jedoch, dass Jugendliche dann nicht nach 
20.00 Uhr beschäftigt werden dürfen, 
wenn der Berufsschulunterricht am 
nächsten Tag vor 09.00 Uhr beginnt68.  

∙ Weitere Nachtarbeitsverbote gelten gem.  
§ 8 MuSchG für werdende und stillende 
Mütter. Diese dürfen nach § 8 Abs. 1 
MuSchG in der Zeit zwischen 20.00 Uhr 
und 06.00 Uhr nicht beschäftigt werden. 
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Abweichungen finden sich in § 8 Abs. 3 
MuSchG für bestimmte Branchen und für 
bestimmte Tätigkeiten: In Gast-, Schank-
wirtschaften und im Beherbergungs-
wesen – hier ist in den ersten vier Mona-
ten der Schwangerschaft das Arbeiten 
bis 22.00 Uhr, in der Landwirtschaft beim 
Melken ab 05.00 Uhr und im Rahmen 
künstlerischer Tätigkeiten bei Musik- und 
Theaterveranstaltungen oder Ähnlichem 
bis 23.00 Uhr erlaubt. Behördliche und 
weitergehende Ausnahmen sind nach § 8 
Abs. 6 MuSchG möglich.  

∙ Für Menschen mit Behinderung gelten 
zunächst die allgemeinen Grundsätze, 
dies bedeutet, dass Schwerbehinderte 
nicht grundsätzlich von Nacht- bzw. 
Schichtarbeit befreit sind. Im Einzelfall 
kann jedoch ein Anspruch des schwer-
behinderten Arbeitnehmers gegen den 
Arbeitgeber auf Befreiung von Nacht-/
Schichtarbeit bestehen69. Grundlage  
hierfür ist § 81 Abs. 4 Nr. 4 SGB IX. Nach 
Maßgabe dieser Vorschrift haben schwer-
behinderte Menschen Anspruch auf 
behindertengerechte Gestaltung der 
Arbeitszeit, soweit deren Erfüllung für 
den Arbeitgeber nicht unzumutbar oder 
mit unverhältnismäßigen Aufwendungen 
verbunden ist. Zur Gestaltung der Arbeits-
zeit gehört die Lage der Arbeitszeit (siehe 
Einführung 1.1). Der Anspruch setzt vor-
aus, dass die Behinderung eine Arbeits-
zeit erfordert, die so gestaltet ist, dass 
sie nicht zur Nachtarbeit führt. 

∙ Weitere Ausnahmeregelungen 
 

§ 6 Abs. 2 ArbZG bestimmt im Grundsatz 
die zulässige Höchstdauer für Nacht- 
arbeit (acht Stunden), die Möglichkeit der 

Verlängerung (auf bis zu zehn Stunden) 
und den erforderlichen Ausgleichszeit-
raum (abweichend von § 3).  
 
Das ArbZG selbst nennt hierzu Ausnahme- 
tatbestände. So lässt § 14 ArbZG Abwei-
chungen zu, wenn es sich um vorüber-
gehende Arbeiten in Notfällen und in 
außergewöhnlichen Fällen handelt, ferner  
bei der Beschäftigung verhältnismäßig 
weniger Arbeitnehmer zur Vermeidung 
der Gefährdung des Arbeitsergebnisses 
oder zur Abwehr unverhältnismäßigen 
Schadens bzw. in Forschung und Lehre, 
bei unaufschiebbaren Vor- und Abschluss- 
arbeiten sowie bei unaufschiebbaren 
Arbeiten zur Behandlung, Betreuung und 
Pflege von Personen bzw. zur Behandlung 
und Pflege von Tieren.  
 
Die Aufsichtsbehörde kann gem. § 15  
Abs. 1 von § 6 Abs. 2 ArbZG abweichende 
längere tägliche Arbeitszeiten bewilligen 
für kontinuierliche Schichtbetriebe, für 
Bau- und Montagestellen oder für Saison- 
und Kampagnenbetriebe. Zu den weiteren 
Möglichkeiten siehe § 15 Abs. 2 - 4 ArbZG.

2.3.2.3 Abweichende Regelungen  
durch einen Tarifvertrag 

Grundsätzlich wird der Mindeststandard 
des öffentlich-rechtlichen Arbeitszeitschut-
zes für alle volljährigen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer durch das ArbZG gere-
gelt. Abweichungen sind zunächst den  
Verordnungsgebern oder den staatlichen 
Aufsichtsbehörden vorbehalten. Durch 
das ArbZG wurden auch die Sozialpartner 
ermächtigt, abweichende Regelungen zu 
treffen (Tariföffnungsklausel § 7 ArbZG), mit 
der Folge, dass bei Vorliegen gültiger Tarif-
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verträge die gesetzlichen Mindestvorschrif-
ten des ArbZG in dem Umfang zurücktreten, 
wie der Tarifvertrag zulässigerweise abwei-
chende Regelungen trifft. Es muss sich um 
Regelungen in einem Tarifvertrag oder in 
einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
aufgrund eines Tarifvertrages handeln. 
Nicht Tarifgebundene können abweichende 
Regelungen kraft Betriebs- oder Dienst- 
vereinbarung oder mangels Betriebs- oder  
Personalrat durch Einzelvereinbarungen 
treffen. Auch Kirchen und öffentlich-recht-
liche Religionsgemeinschaften sind berech-
tigt, Abweichungen in ihren Regelungen 
vorzusehen. Inhaltlich zulässig ist eine Ver-
längerung der werktäglichen Arbeitszeit 
über zehn Stunden, wenn in der Arbeitszeit 
regelmäßig und in einem erheblichen70 
Umfang Arbeitsbereitschaft71 oder Bereit-
schaftsdienst72 fällt (§ 7 Abs. 1 Nr. 1a und  
Nr. 4a ArbZG). Arbeitsbereitschaft wie 
Bereitschaftsdienst sind zwar in vollem 
Umfang als Arbeitszeit zu werten73, sie wer-
den aber, gemessen an sonstiger (Voll-)
Arbeit, als weniger belastend eingestuft74. 
Das Gesetz legt für die Abweichung von 
dem werktäglichen Zehn-Stunden-Tag keine 
Obergrenze fest, daher kann die Arbeitszeit 
einschließlich Ruhepausen bis zu 24 Stun-
den betragen75. Besonderheiten gelten gem. 
§ 7 Abs. 2 Nr. 3 ArbZG für den Bereich der 
Pflege und Betreuung von Personen, sofern 
entsprechende Sachzwänge und Notwen-
digkeiten bestehen. Wird die Arbeitszeit auf 
mehr als zwölf Stunden an einem Arbeits-
tag verlängert, muss im unmittelbaren 
Anschluss eine Ruhezeit von mindestens elf 
Stunden gewährt werden (§ 7 Abs. 9 ArbZG).  

 

Weitere Abweichungsmöglichkeiten sieht  
§ 7 Abs. 2a ArbZG i.V.m. § 7 Abs. 7 vor. 
Damit ist eine Verlängerung der durch-
schnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit 
von 48 Stunden durch freiwillige individual-
vertragliche Vereinbarung mit einer Wider-
rufsfrist von sechs Monaten möglich. Inso-
fern wurde von der sog. Opt-Out-Regelung76 
des Art. 18 der EG-Arbeitszeitrichtlinie 
Gebrauch gemacht. Voraussetzung ist, dass 
in einem Tarifvertrag (oder den gleichgeset-
zen Regelungen) eine Arbeitsverlängerung 
über acht Stunden pro Tag ohne Ausgleich 
vorgesehen ist, Arbeitsbereitschaft oder 
Bereitschaftsdienst in erheblichem Umfang 
in die Arbeitszeit fällt und Regelungen zum 
Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer getroffen werden. 
Der Gesetzgeber hat dabei offen gelassen, 
wie diese Regelungen aussehen können. 
Dies ist Sache der Tarifparteien, die sich an 
den arbeitswissenschaftlichen Erkenntnis-
sen zu orientieren haben. 

2.3.3 Durchsetzbarkeit der  
gesetzlich normierten Rechte  
und Mindeststandards 

Zivilrechtliche Möglichkeiten

Das öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht 
ist für den Arbeitgeber zivilrechtlich bin-
dend. § 618 BGB normiert die Verpflich-
tung des Arbeitgebers zu Schutzmaßnah-
men, die nach § 619 BGB unabdingbar ist. 
Dies bedeutet, die Fürsorgepflichten des 
Arbeitsgebers können nicht per Vertrag im 
Voraus aufgehoben oder beschränkt wer-
den. Welche Maßnahmen der Arbeitgeber 
zu ergreifen hat, wird konkretisiert durch 
öffentlich-rechtliche Vorschriften – so auch 
dem ArbZG und dem Arbeitsschutzgesetz77. 
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Der Arbeitnehmer hat einen Anspruch auf 
Gestaltung der Nacht- und Schichtarbeit 
nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen 
Erkenntnissen (§ 6 Abs. 1 ArbZG) sowie auf 
schützende Maßnahmen im Sinne der §§ 3 
Abs. 1, S. 1,4 ArbSchG. Der Arbeitnehmer 
kann seine Ansprüche durch Unterlassungs- 
oder Feststellungsklage78 geltend machen. 
Zudem gibt § 618 BGB ein Recht zur Ver-
weigerung der gegen das Arbeitszeitgesetz 
verstoßenden Arbeitsleistung (§ 273 BGB) 
sowie ggfs. einen Anspruch auf Schaden-
ersatz (§§ 280 Abs. 1, 823 Abs. 2 BGB).

Auch der bereits erwähnte (siehe Abschnitt 
1.3.2.2) Anspruch schwerbehinderter 
Beschäftigter aus § 81 Abs. 4 S. 1 Nr. 4  
SGB IX auf behindertengerechte Gestal-
tung der Arbeitszeit ist zivilrechtlich, d.h. 
arbeitsgerichtlich durchsetzbar.  

Die Beteiligung des Betriebsrats

§ 87 Abs. 1 Nr. 2 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG) normiert ein für die Arbeitszeit- 
gestaltung der Nacht- und Schichtarbeit- 
nehmer wichtiges Beteiligungsrecht des 
Betriebsrats. Hiernach hat der Betriebsrat 
bei Beginn und Ende der täglichen Arbeits-
zeit einschließlich der Pausen und der Ver-
teilung der Arbeitszeit auf die Wochentage 
mitzubestimmen. Gleichzeitig steht ihm 
in allen Angelegenheiten des § 87 ein Ini-
tiativrecht zu – d.h., er kann von sich aus 
bestimmte Regelungen vorschlagen. Die 
Grenzen der jeweiligen Mitbestimmung 
ergeben sich aus zwingenden gesetzlichen 
Vorschriften oder tariflichen Regelungen. 
§ 6 Abs. 1 ArbZG (arbeitswissenschaftliche 
Erkenntnisse) und § 4 ArbZG (Ruhepausen) 
enthalten Mindestvorschriften, die durch 
die Betriebsparteien zwingend zu beach-

ten sind. Der Betriebsrat kann insoweit eine 
Kontrolle ausüben. Die Konkretisierung des 
unbestimmten Rechtsbegriffs der „gesi-
cherten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse“ obliegt den Betriebsparteien im Vor-
feld einer Maßnahme zur Arbeitszeitgestal-
tung – und zwar als gemeinsame Aufgabe. 
Konkret gefragt ist der Betriebsrat gem.  
§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG u.a. bei der Einfüh-
rung von Schichtarbeit, bei deren Durch-
führung und auch bei der Festlegung des 
einzelnen Schichtplans und der zeitlichen 
Zuordnung der Arbeitnehmer zu einzelnen 
Schichtgruppen. Die Anordnung von Nacht-
arbeit mit Festlegung von Beginn und Ende 
der täglichen Arbeitszeit ist immer eine mit-
bestimmungspflichtige Angelegenheit, 
auch wenn die Zulässigkeit einer nächt-
lichen Tätigkeit arbeitsvertraglich verein-
bart ist oder wenn der Tarifvertrag nähere 
Bestimmungen zur Nachtarbeit enthält. Will 
der Arbeitgeber den Zeitrahmen der Nacht-
arbeit verschieben – d.h. vor- oder zurück-
verlegen –, kann er dies nicht einseitig 
bestimmen. Gleiches gilt, wenn ein Tarif-
vertrag den Nachtarbeitszuschlag verbind-
lich regelt, und er es im Übrigen der Verein-
barung zwischen Arbeitgeber und Betriebs-
rat überlässt, die zuschlagspflichtige Zeit-
spanne innerhalb eines vorgegebenen zeit-
lichen Rahmens festzulegen.  
 
Auch gem. § 87 Abs. 1 Nr. 7 ist der Betriebs-
rat zu beteiligen, sofern es um Regelungen 
über die Verhütung von Arbeitsunfällen und 
Berufskrankheiten sowie des Gesundheits-
schutzes im Rahmen gesetzlicher Vorschrif-
ten oder Unfallverhütungsvorschriften geht. 
Als gesetzliche Rahmenvorschriften im vor-
genannten Sinne kommen in Betracht: 
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∙ § 6 Abs. 5 ArbZG 
Ausgleichsleistungen bei Nachtarbeit

∙ § 3 Abs. 3 i.V.m. § 4 ArbSchG 
Maßnahmen zum Schutz 
des Arbeitnehmers

∙ § 8 Abs. 2 GefStoffV 
nach Konkretisierung des Begriffs 
„Gefährdung“ obliegt es den Betriebs-
parteien, angepasste Lösungsmöglich-
keiten festzusetzen  
 
Beispiel: 
Beim Einsatz von Gefahrstoffen im Rah-
men von Nacht- und Schichtarbeit ist es 
denkbar, eine entsprechende Gefährdung 
durch die Einführung von zusätzlichen 
Kurzpausen, die Verkürzung der Nacht-
schicht, durch die Begrenzung der ein-
gesetzten Gefahrstoffe sowie der expo-
nierten Personen und durch die Einfüh-
rung von „Gefahrstoffpausen“, in denen 
die Beschäftigten andere Tätigkeiten ver-
richten, zu verringern79. Bei der Wahl 
der jeweiligen Arbeitsschutzmaßnahme 
hat der Arbeitgeber einen klassischen 
Entscheidungsspielraum, sodass der 
Betriebsrat ein Mitbestimmungsrecht bei 
der Auswahl der in Betracht kommenden 
Arbeitsschutzmaßnahme hat.

Beteiligung des Betriebsrates 
im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 
gem. § 5 ArbSchG

§ 5 ArbSchG verpflichtet den Arbeitgeber 
zur Durchführung der Gefährdungsbeurtei-
lung, um anschließend geeignete Maßnah-
men des Arbeitsschutzes festzulegen. Die 
Ermittlungen von Gefährdungen beziehen 
sich im Sinne eines ganzheitlichen systema- 

tischen Präventionskonzepts zur Erfassung 
arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren 
sowohl auf die Arbeitsstätte, den Arbeits-
platz, die Arbeitsstoffe, die Arbeitsmittel, 
die Arbeitsabläufe als auch auf personen- 
bezogene Gefährdungen. In diesem Gesamt- 
gefüge ist auch die Arbeitszeitgestaltung 
im jeweiligen Einzelfall als wesentlicher 
Gefährdungsfaktor zu berücksichtigen. 
An dieser Stelle sei auf das von der BAuA 
entwickelte Material zur Erstellung einer 
Gefährdungsbeurteilung im Hinblick auf die 
Arbeitszeit verwiesen. Die Veröffentlichung 
umfasst eine hilfreiche Checkliste ein-
schließlich Hinweisen, Empfehlungen und 
zwingender Maßnahmen80.  
 
Strittig ist, ob und inwieweit dem Betriebs-
rat im Zusammenhang mit der Gefährdungs-
beurteilung ein Mitbestimmungsrecht nach 
§ 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG zusteht. Zum Teil81 
wird in der Gefährdungsbeurteilung eine 
dem Gesundheitsschutz vorgelagerte Rege-
lung gesehen, für die § 87 Abs. 1 Nr. 7 nicht 
greift. Nach herrschender Meinung82 ist 
diese Trennung nicht sinnvoll durchzufüh-
ren – vielmehr ist die Gefährdungsbeurtei-
lung als Grundlage der Arbeitsschutzmaß-
nahme Teil des betrieblichen Gesundheits- 
schutzes. Hiernach unterliegt zwar die 
Beurteilung selbst nicht der Mitbestim- 
mung – wohl aber die in Zusammenhang mit 
der Durchführung auftretenden generellen 
Festlegungen (Mittel zur Gefährdungs- 
beurteilung, ausführende Person, Bestim-
mung der Gruppenzugehörigkeit, Verfah-
rensauswahl usw.). So kann bereits im Vor-
feld Einfluss auf die späteren Arbeitsschutz-
maßnahmen genommen werden. Eine Ein-
flussnahme im Vorfeld erscheint richtig: 
z.B. ist es denkbar, dass das gewählte  
Verfahren generell nicht geeignet ist, die 
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spezielle Gefährdung zu ermitteln, sodass 
(später) adäquate Maßnahmen gar nicht 
getroffen werden können83.

Die Durchsetzbarkeit der  
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates

Bei den Rechtsfolgen unterbliebener Mit-
bestimmung ist zwischen betriebsverfas-
sungsrechtlichen Rechtsfolgen und den 
Rechtsfolgen im Arbeitsverhältnis Arbeit- 
geber/Arbeitnehmer zu unterscheiden.  
Kollektivrechtlich kann zunächst die Eini-
gungsstelle angerufen werden, die eine  
verbindliche Entscheidung trifft (§ 87  
Abs. 2). Gegen eine Verletzung des Mitbe-
stimmungsrechts kann der Betriebsrat auch 
im arbeitsgerichtlichen Beschlussverfahren 
vorgehen. Er kann sein Mitbestimmungs-
recht durch einen Anspruch auf Unterlas-
sung der beabsichtigten Maßnahme durch-
setzen84, eine einstweilige Verfügung errei-
chen oder seine Rechte im Verfahren nach 
§ 23 Abs. 3 (Arbeitgeber wird durch gericht-
liche Zwangsmaßnahmen zur Einhaltung 
des Gesetzes gezwungen) geltend machen. 
Wirkt die belastende Maßnahme fort, kann 
der Betriebsrat die Rückgängigmachung 
verlangen85. Die Verletzung von Mitbestim-
mungsrechten des Betriebsrates hat über 
die kollektivrechtlichen Folgen hinaus auch 
individualrechtliche Konsequenzen. Ver-
stößt der Arbeitgeber durch einseitige Maß-
nahmen gegen das Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates, sind seine Maßnahmen 
auch im Verhältnis zum einzelnen Arbeit-
nehmer rechtsunwirksam. Das folgt aus 
dem Schutzzweck der Norm und ist Inhalt 
der „Theorie der Wirksamkeitsvorausset-
zung“86. Nach anderer Ansicht („Theorie der 
erzwingbaren Mitbestimmung“) sind unbe-
rechtigte einseitige Maßnahmen des Arbeit-

gebers trotz Verstoßes gegen das Mitbe-
stimmungsrecht wirksam – der Betriebsrat 
kann lediglich die Mitbestimmung erzwin-
gen87. Nicht alle bereits unberechtigter- 
weise geschaffenen Fakten lassen sich 
durch „Nachholen der Mitbestimmung“ 
beseitigen, sodass es der Theorie der ledig-
lich erzwingbaren Mitbestimmung in Einzel-
fällen an Praktikabilität fehlt. Auch die Tat-
sache, dass das Betriebsverfassungsgesetz 
Arbeitnehmerschutzrecht ist und die Mit-
bestimmungsrechte auch dem Schutz des 
Einzelnen dienen88, spricht für die „Theorie 
der Wirksamkeitsvoraussetzung“.

Fazit: Die Verlängerung der täglichen 
Arbeitszeit, die Änderung der geplanten 
Arbeitszeit im Dienstplan, der Wechsel von 
geplanten Schichten, die Abweichungen 
vom Ruhetagsplan, die Verlegung und der 
Ausfall und die Kürzung von Pausen und der 
Arbeitseinsatz an anderen Orten können 
nur mit erfolgter Zustimmung des Betriebs-
rats angeordnet werden. Fehlt es daran, 
kann sich der Arbeitnehmer auf die feh-
lende Zustimmung berufen und ist nicht  
verpflichtet, der Anweisung des Arbeit- 
gebers zu folgen.

Neben den erzwingbaren Mitbestimmungs- 
rechten des § 87 BetrVG steht dem Betriebs- 
rat das ebenfalls erzwingbare korrigierende 
Mitbestimmungsrecht aus § 91 BetrVG zu, 
soweit der Arbeitgeber Änderungen von 
Arbeitsplatz, Arbeitsablauf oder Arbeitsum-
gebung durchführt, die gesicherten arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnissen über die 
menschengerechte Gestaltung der Arbeit 
offensichtlich widersprechen und deshalb 
die betroffenen Arbeitnehmer in besonderer 
Weise belasten. Der Betriebsrat kann dann 
angemessene Maßnahmen zur Abwendung, 
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Milderung oder zum Ausgleich der Belas-
tung verlangen. Sowohl die Einführung von 
Nacht- und Schichtarbeit als auch Verände- 
rungen bestehender Schichtarbeit fallen 
unter den Begriff der „Änderung des Arbeits- 
ablaufs“. Gleiches gilt, wenn Veränderun-
gen bei der Arbeitsgestaltung im Rahmen 
von Nacht- und Schichtarbeit vorgenom-
men werden. Bei Streitigkeiten entscheidet 
auf Antrag die Einigungsstelle – soweit die 
Entscheidung Ansprüche für den Einzelnen 
begründet, sind diese im Urteilsverfahren 
durchsetzbar.

Neben den erzwingbaren Mitbestimmungs-
rechten besteht die Möglichkeit der „frei-
willigen Mitbestimmung“ nach § 88 BetrVG. 
Diese Vorschrift bestimmt, dass zusätzliche 
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsun-
fällen und Gesundheitsschädigungen durch 
Betriebsvereinbarungen geregelt werden 
können. 

2.4  Historische Entwicklung des  
Arbeitszeitschutzes in Deutschland 

Im Abschnitt 2.7.2 sind die historischen 
Daten in einer tabellarischen Übersicht dar-
gestellt. 

2.4.1 Entwicklung bis zum 1. Weltkrieg

1825 – also zu Beginn der Industrialisierung 
in Deutschland – betrug die Arbeitszeit  
75 Stunden wöchentlich und stieg in den 
Folgejahren permanent an89. Dieser Umstand 
sowie die schrankenlose Kinder- und Frauen- 
arbeit bedrohten zunehmend die Gesund-
heit der Bevölkerung, was zur Folge hatte 
– so ein Bericht des Generalleutnants von 
Horn –, dass „wohl …. die Industriebezirke 
Preußen nicht mehr den notwendigen Rek-

rutennachwuchs stellen könnten“90. Mit dem 
„Preußischen Regulativ“91 vom 9. März 
1839 über die Beschäftigung jugendlicher 
Arbeiter in Fabriken wurde erstmals ver-
sucht, dieser Entwicklung mit „Arbeits-
schutz im weiteren Sinne“ zu begegnen. 
Entscheidender Inhalt der Regelung war  
– neben dem Verbot der Beschäftigung von 
Kindern unter neun Jahren und der Fest-
legung der täglichen Höchstarbeitszeit für 
Jugendliche unter 16 Jahren auf zehn Stun-
den – das Verbot der Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit für Jugendliche.

Bis zum Jahre 1853 gab es keine Gewerbe-
aufsicht, sodass das Preußische Regulativ 
mangels wirksamer Kontrollmechanismen 
wenig effektiv war92. Dem versuchten Einzel- 
staaten wie Preußen, Sachsen, Bayern und 
der Norddeutsche Bund mit entsprechen-
den Regelungen zu begegnen, die u.a.  
Fabrikinspektionen vorsahen, welche die 
Einhaltung der Schutzbestimmungen sicher- 
stellen sollten93. Das Jahr 1853 brachte wei-
tere Fortschritte: Das Schutzalter der Kinder 
im Hinblick auf ein Verbot der Fabrikarbeit 
wurde in den Jahren 1853 bis 1855 sukzes-
sive von neun auf zwölf Jahre erhöht94.

Die tägliche Arbeitszeit schulpflichtiger Kin-
der durfte sechs Stunden nicht überschrei-
ten. Wichtigste Neuerung war jedoch die 
Einführung der staatlichen Fabrikinspekto-
ren.95

1869 wurden die bis dahin getrennt geregel-
ten preußischen Bestimmungen zum Kinder- 
und Jugendarbeitsschutz in die Gewerbe-
ordnung für den Norddeutschen Bund (vom 
21. Juni 1869) übernommen und dort zusam-
mengefasst96. 1871 ging die vorgenannte 
Gewerbeordnung fast unverändert in die  

2 Rechtliche Grundlagen

29



Reichsgewerbeordnung für das deutsche 
Kaiserreich über97.

Am 17. Juli 1878 novellierte der Reichstag die 
Gewerbeordnung98 und übernahm das preu-
ßische Gesetz vom 15. Mai 1853. Während 
nun die Kinderarbeit in Fabriken verboten 
wurde, blieb sie in der Landwirtschaft sowie 
bei Heimarbeit erlaubt. Kinder unter 14 Jah-
ren durften nicht mehr als sechs Stunden 
täglich arbeiten. Jugendliche von 14 bis  
16 Jahren nicht mehr als zehn Stunden. Kin-
der unter zwölf Jahre durften (soweit über-
haupt zulässig) erst erwerbstätig wer-
den, wenn sie sechs Jahre lang die Schule 
besucht hatten. Fabrikinspektionen wurden 
obligatorisch. Weitergehende Schutzmaß-
nahmen sahen die beiden Erlasse Kaiser 
Wilhelms II. von 189099 vor. Sie beinhalteten 
u.a. eine internationale Arbeitsschutzkonfe-
renz und ein umfassendes sozialpolitisches 
Programm. Bismarck verweigerte jedoch 
seine Unterschrift100, sodass erst nach  
seiner Entlassung 1890 im Rahmen einer  
2. Novelle der Reichsgewerbeordnung mit 
dem Arbeitsschutzgesetz vom 1. Juni 1891 
weitere Neuerungen zum Arbeits(zeit)-
schutz realisiert werden konnten:

Das Minimalalter für Kinderarbeit wurde 
auf 13 Jahre erhöht und ein Totalverbot für 
Kinder- und Jugendarbeit in vereinzelten 
Branchen geschaffen101. Eingeführt wurde 
das Verbot der Nachtarbeit für Frauen, die 
Arbeitszeit der Frauen wurde zudem auf elf 
Stunden begrenzt. Sonn- und Feiertags- 
arbeit wurden geregelt, Sonntagsarbeit in 
Industrie und Handwerk verboten. Auch 
wurden die Strafen im Falle einer Miss-
achtung erhöht und erstmals erwachsene 
männliche Arbeitnehmer in den Arbeits-
schutz mit einbezogen102.

Mit dem umfassenden Reichsgesetz betref-
fend Kinderarbeit in gewerblichen Betrie-
ben von 1903 wurden die Verbote und  
Einschränkungen der Kinder- und Jugend- 
arbeit auf alle gewerblichen Betriebe aus-
gedehnt – Kinderarbeit im landwirtschaft- 
lichen Bereich blieb weiterhin erlaubt103.

Einen wichtigen Impuls für die Manifes-
tur des Nachtarbeitsverbots für Frauen in 
Deutschland gab es durch die ‚Berner  
Konvention’ von 1906 – einem internatio- 
nalen Abkommen über das Verbot der 
Nachtarbeit der gewerblichen Arbeitneh-
merinnen104. Das Verbot der Frauennacht- 
arbeit schien gesichert, es gehörte  
von nun an über Jahrzehnte zum festen 
Bestandteil der Arbeitsgesetzgebung euro-
päischer Staaten.

Im Dezember 1908 verabschiedete der 
Reichstag eine weitere Novelle zur Gewerbe- 
ordnung105 – mit dieser wurde der Geltungs- 
bereich der Gewerbeordnung auf alle 
Betriebe (mit mindestens zehn Beschäftig-
ten) erweitert. Wichtige Neuerung war das 
Nachtarbeitsverbot für Jugendliche und 
eine zwingende ununterbrochene Mini-
malruhezeit von elf Stunden. Für weibliche 
Arbeiterinnen wurde der Zehn-Stunden-Tag 
eingeführt.

2.4.2  Die Arbeitszeit während 
des 1. Weltkrieges

Das Ermächtigungsgesetz von 1915 ließ 
zahlreiche Ausnahmen vom Arbeitsschutz 
zu: So wurden wegen der Einberufung wehr-
pflichtiger Männer vermehrt Jugendliche 
und weibliche Arbeitskräfte für die Arbeit 
herangezogen. Auch die durchschnittliche 
Arbeitszeit erhöhte sich von zehn Stunden 
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– insbesondere in der Rüstungsindustrie – 
auf bis zu 16 Stunden106.

2.4.3  Die Arbeitszeitregelungen von 1918 
bis zur Machtergreifung 
durch die Nationalsozialisten

Eine wesentliche Veränderung erfolgte  
nach dem 1. Weltkrieg durch die Demobil-
machungsverordnungen über die Arbeits-
zeit. Kurz nach Ausbruch der November-
revolution 1918 wurden durch die „Anord-
nung über die Regelung der Arbeitszeit 
gewerblicher Arbeiter“107 die zum Kriegs- 
beginn aufgehobenen Arbeitsschutzbestim-
mungen wieder in Kraft gesetzt und – als 
ganz wesentliche Regelung – die tägliche 
Höchstarbeitszeit ohne Unterschied des 
Alters, des Geschlechtes und der Betriebs-
größe auf acht Stunden festgesetzt108. Wei-
tere Verbesserungen – weitgehende Gleich-
stellung von Angestellten und Arbeitern, 
günstigere Pausenregelungen und mehr – 
brachten die Verordnungen vom 17. Dezem-
ber 1918109 und vom 18. März 1919110. Diese 
Verordnungen wurden jedoch unter dem 
Druck der Reichstagsauflösung und der 
katastrophalen wirtschaftlichen Lage mit-
hilfe eines Ermächtigungsgesetzes111im 
Dezember 1923 außer Kraft gesetzt. Kurz 
darauf112 erging die „Arbeitszeitverord-
nung“113 (AZVO), die weitreichende Ausnah-
men vom Acht-Stunden-Tag ermöglichte 
und diesen faktisch außer Kraft setzte. 1927 
– infolge der massiven Arbeitslosigkeit – 
wurde das sogenannte „Arbeitszeitnot- 
gesetz“ erlassen114, das u.a. Zuschläge für 
Mehrarbeit vorsah. Es galten jetzt arbeits-
zeitrechtliche Regelungen im Demobil- 
machungsrecht, in der Gewerbeordnung 
und der AZVO – teilweise ungeklärt – neben- 
einander115. Demgemäß blieb eine Neufas-

sung des Arbeitszeitrechts auf der politi-
schen Tagesordnung. Das entscheidende 
Arbeitsschutzgesetz, das in seinem Entwurf 
u.a. Regelungen zum Gefahrenschutz, zur 
Sonntagsarbeit, Ladenschluss und Arbeits-
aufsicht umfasste, scheiterte an den Mehr-
heitsverhältnissen im Reichstag. In Folge 
der Weltwirtschaftskrise und der eklatant 
gestiegenen Arbeitslosigkeit versuchten  
die Gewerkschaften 1930 die Arbeitszeit- 
verkürzung als Mittel zur Krisenbekämp-
fung durchzusetzen. Die Einführung der 
40-Stunden-Woche scheiterte aber an  
dem nicht realisierbaren Lohnausgleich – 
so blieb es auch zu Ende der Weimarer 
Republik bei der Arbeitszeitverordnung  
von 1927.

2.4.4 Ab Machtergreifung durch 
die Nationalsozialisten

Das aufgrund des Ermächtigungsgesetzes116 
erlassene Gesetz zur Ordnung der nationa-
len Arbeit vom 28. Januar 1934 sowie die  
am 26. Juli 1934 erlassene Arbeitszeit- 
ordnung117 nahmen den Betriebsvertretun-
gen alle Mitwirkungsrechte – kollektiv- 
vertragliche Möglichkeiten zu Arbeitszeit- 
regelung gab es nicht mehr. Sonstige 
wesentliche inhaltliche Änderungen wur-
den nicht vorgenommen, auch nicht kraft 
der Arbeitszeitordnung von 1938118. Wäh-
rend des 2. Weltkrieges wurden die meisten 
Arbeitszeit- und Schutzvorschriften außer 
Kraft gesetzt. Stattdessen wurden kraft  
Verordnung119 zunächst die tägliche Arbeits-
zeit auf zehn Stunden und letztlich die 
regelmäßige Wochenarbeitszeit von 48 auf 
60 Stunden erhöht120.
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2.4.5 Von 1945 bis heute

DDR

Das „staatlich unterstellte Fehlen von Inte-
ressensgegensätzen zwischen Werktätigen 
und Führung“121 führte zu einer stark ver-
zögerten Normierung arbeitsrechtlicher 
Grundsätze durch das Arbeitsgesetzbuch  
DDR im Jahre 1978, dessen Vorschriften 
später im Zuge der Wiedervereinigung 
schrittweise außer Kraft gesetzt wurden. 
Das Arbeitsgesetzbuch DDR löste das 
„Gesetzbuch der Arbeit“ von 1961 ab, des-
sen Vorläufer wiederum das „Gesetz der 
Arbeit“ vom 1. Mai 1950 war. Bedeutung 
und Durchsetzbarkeit der Schichtarbeit im 
Arbeitsrecht122 des ehemaligen Arbeiter- 
und Bauernstaates spiegelt die Feststel-
lung von Meinhardt/Pätzold aus dem Jahr 
1962123: „Mit dem Abschluss des Arbeitsver-
trags verpflichtet sich der Werktätige u.a. 
zur Einhaltung der sozialistischen Arbeits-
disziplin (§ 20 GAB). Damit ist also gleichzei-
tig die rechtliche Pflicht übernommen, auch 
die im Arbeitszeitplan festgelegte Arbeitzeit 
einzuhalten.“ Und die richtete sich (zuletzt 
gem. § 167 AGB DDR) u.a. nach den Plan- 
aufgaben, die zu erfüllen waren und nach 
den Produktionsmitteln – insbesondere 
sollte die moderne Technik voll genutzt  
werden. Hierbei sollten allerdings (so auch 
§ 167 AGB DDR) auch die Forderungen des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes ver-
wirklicht werden. Schicht- und Nachtarbeit 
waren in der DDR zuschlagspflichtig gemäß 
§§ 170, 171 AGB DDR. Zur Bedeutung der 
Nachtarbeit heißt es im Lehrbuch „Arbeits-
recht der DDR“124: „Besonderes Augenmerk 
muss der dritten Schicht, der Nachtschicht, 
gewidmet werden. Die Effektivität der Mehr-
schichtarbeit wird durch die Produktivität 

der Nachtarbeit wesentlich beeinflusst. Die 
Werktätigen müssen deshalb daran interes-
siert werden, gerade während der Nacht- 
arbeit höchsten Nutzeffekt der Arbeit zu 
erreichen...“. Zu den besonderen Gefahren 
der Nachtarbeit wird ausgeführt125: „Im  
Hinblick darauf, dass bei nächtlicher Arbeit 
zusätzliche physische und psychische Belas-
tungen der Werktätigen auftreten, ist es für 
die Effektivität der Nachtarbeit von großer 
Bedeutung, welche zusätzlichen, den höhe-
ren Anforderungen der Nachtarbeit entspre-
chenden Erleichterungen durch den Betrieb 
geschaffen werden und wie die umfassende 
Bedeutung der Schichtarbeit gesichert 
wird.“

Gemäß § 170 AGB DDR galt als Nachtarbeit 
grundsätzlich die Arbeit zwischen 22.00 
Uhr und 06.00 Uhr. Jugendliche (14 bis  
18 Jahre) durften nicht in der Zeit zwischen 
18.00 und 06.00 Uhr arbeiten – eine Aus-
nahmegenehmigung galt für Lehrlinge über 
16 Jahre, sofern ihre Ausbildung dies erfor-
derte. Das AGB DDR kannte – anders als 
die AZO BRD – kein Nachtarbeitsverbot für 
Frauen. Das Recht, Nachtarbeit abzulehnen, 
stand nur Frauen mit Kindern im Vorschul- 
alter zu (§ 243 Abs. 1 AGB DDR) sowie Perso- 
nen, die pflegebedürftige Haushaltsange-
hörige zu betreuen hatten, deren Betreu-
ung nicht anderweitig sichergestellt werden 
konnte (§ 170 Abs. 3 Satz 2 AGB DDR).

Bundesrepublik Deutschland

Die erste westdeutsche Nachkriegsmaß-
nahme zur Regelung der Arbeitszeit war 
eine alliierte Kontrollrats-Direktive vom  
26. Januar 1946126. Die deutschen Behörden 
wurden angewiesen, den regelmäßigen 
Acht-Stunden-Tag bzw. die 48-Stunden- 
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Woche wieder einzuführen. Mit Gesetz vom 
21. März 1952127 wurden die Vorschriften der 
Kriegszeit noch einmal ausdrücklich auf-
gehoben. Nach Inkrafttreten des Grund- 
gesetzes galt die AZO gem. Art. 123 Abs. 1, 
126 GG als vorkonstitutionelles Bundes-
recht128 – und zwar als Gesetz, nicht als  
Rechtsverordnung (RVO) – weiter. Versuche 
in den 60er- und 70er-Jahren, die AZO zu 
ersetzen, blieben im Ergebnis ohne Erfolg129. 
Erst im Jahre 1994130 löste das Arbeitszeit-
gesetz die Arbeitszeitordnung von 1938 ab. 
Es befreite das Arbeitzeitrecht von der bis 
dahin fortgeführten NS-Terminologie und 
fasste verschiedene arbeitszeitrecht- 
liche Regelungen aus verschiedenen Geset-
zen und RVOen zusammen131. Damit wurde 
zugleich der Vorgabe des Art. 30 Abs. 1 Nr. 1 
des Einigungsvertrages entsprochen, das 
öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht132 in 
einem gesamtdeutschen Gesetz zu ver- 
einheitlichen. In der Folgezeit wurde das 
Arbeitszeitgesetz – zum Teil aufgrund euro-
päischer Vorgaben – mehrfach133 geändert.

Eine einschneidende Veränderung bezüg-
lich des „Frauennachtarbeitsverbots“ voll-
zog sich bereits vor Einführung des Arbeits-
zeitgesetzes und zwar aufgrund höchst-
richterlicher Entscheidungen des Europä-
ischen Gerichtshofes und des Bundesver-
fassungsgerichts in den Jahren 1991 und 
1992134. Der Europäische Gerichtshof sah in 
dem französischen Nachtarbeitsverbot für 
Frauen einen Verstoß gegen die Richtlinie 
des Rates zur „Verwirklichung der Grund-
sätze der Gleichberechtigung von Männern 
und Frauen hinsichtlich des Zuganges zur 
Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum 
beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen“135. 

Das Bundesverfassungsgericht erklärte 
das Nachtarbeitsverbot gewerblicher  
Arbeiterinnen der deutschen Arbeitszeit- 
ordnung schon allein wegen der Ungleich-
behandlung von Arbeiterinnen und weib- 
lichen Angestellten für unvereinbar mit  
Artikel 3 GG.

Im Unterschied zum Urteil des Europäischen 
Gerichtshofes ging das Bundesverfassungs-
gericht in der Urteilsbegründung ausführ-
lich auf die Frage der spezifischen gesund-
heitlichen Belastungen der Nachtarbeitneh-
merinnen ein: die grundsätzliche Schädlich-
keit der Nachtarbeit führe – so das Bundes-
verfassungsgericht136 – zu „Schlaflosigkeit, 
Appetitlosigkeit, Störungen des Magen-
Darm-Traktes, erhöhter Nervosität und Reiz-
barkeit sowie zu einer Herabsetzung der 
Leistungsfähigkeit“. Zu entscheiden hatte 
das Bundesverfassungsgericht jedoch über 
die Frauennachtarbeit und deren spezifi-
sche Folgen und hier folgte das Bundesver-
fassungsgericht den bereits in einem Gut-
achten von 1989 enthaltenen Resümee des 
Arbeitsmediziners Josef Rutenfranz137, dass 
die internationale Schichtarbeitsforschung 
keine gesicherten arbeitsmedizinischen 
Erkenntnisse über eine erhöhte gesundheit-
lich Gefährdung von Frauen durch Nacht-
arbeit gewonnen habe. Danach vermitteln 
sich geschlechtsspezifische Unterschiede 
der Ausübung von Nachtarbeit über Wir-
kungszusammenhänge, die außerhalb des 
Arbeitskontextes zu suchen sind (Kinder-
betreuung, Hausarbeit etc.). Die zusätz-
liche Belastung ist aber kein eine Ungleich-
behandlung rechtfertigendes geschlechts-
spezifisches Merkmal138.
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2.5 Arbeitsschutz im  
Internationalen Vergleich139

Einleitend muss klargestellt werden, dass 
detaillierte Ausführungen zu den zahlrei-
chen nationalen Gesetzen, Verordnungen 
und sonstigen Regelungen den Rahmen die-
ses Kapitels sprengen würden, sodass im 
Folgenden nur auf einzelne Besonderhei-
ten und Unterschiede hingewiesen werden 
kann.

2.5.1 Österreich140

Vorschriften und Regelungen zur Arbeits-
zeitgestaltung in Österreich finden sich in 
Umsetzung der Europäischen Arbeitszeit-
richtlinie insbesondere im österreichischen 
Arbeitszeitgesetz, aber auch im Arbeits-
schutzgesetz. Ausnahmetatbestände und 
Abweichungen sind normiert im Kranken-
anstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-AZG), dem 
Bäckereiarbeiter/innengesetz (BäckAG), 
dem Urlaubsgesetz, dem Arbeitsverfas-
sungsgesetz und dem Nachtschwerarbeits-
gesetz. Wesentliche Bedeutung kommt 
auch Kollektivverträgen und Betriebsver-
einbarungen zu. Das Nachtschwerarbeits-
gesetz (NSchwG) existiert seit 1981 (novel-
liert 1993). Es sieht besondere Schutzmaß- 
nahmen für Arbeitnehmer, die Nachtschwer-
arbeit leisten, vor, die auf die Verhinderung,  
Beseitigung oder Milderung der mit diesen  
Arbeiten verbundenen Erschwernissen 
gerichtet sind. Nachtschwerarbeiter sind 
kraft Schwerarbeitsverordnung definiert. 
Die Verordnung benennt verschiedene 
Tätigkeiten, welche als Schwerarbeit ein-
gestuft werden, u.a. „unregelmäßige Nacht-
arbeit“. Solche Tätigkeiten gelten gem.  
§ 1 Abs. 1 Satz 1 dann als besonders belas-
tend, wenn sie in einem Wechseldienst, 

und zwar auch während der Nachtstunden, 
in einem Umfang von mindestens sechs 
Stunden erbracht werden. Ein Kalender-
monat wird als Schwerarbeitsmonat gewer-
tet, wenn eine solche Tätigkeit an mindes-
tens sechs Arbeitstagen im Kalendermonat 
geleistet wird. Überwiegende Arbeitsbereit-
schaft fällt nicht unter diesen Tatbestand. 
Schutzmaßnahmen nach dem NSchwG sind 
z.B.: Gewährung von Zusatzurlaub, Anord-
nung von Kurzpausen, die als Arbeitszeit 
gelten oder von Zeitguthaben für Kranken-
pflegepersonal, besondere Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge durch die Pensions-
versicherungsträger und der Anspruch auf 
ein Sonderruhegeld nach Vollendung des 
57. Lebensjahres.

2.5.2 Großbritannien

Die Richtlinie 93/104/EG wurde (grundsätz-
lich) umgesetzt durch „The Working Time 
Regulations 1998/No 1833“141. Part II Ziffer 3 
enthält – ähnlich dem deutschen Arbeits-
zeitgesetz – erläuternde Begriffe. Demnach 
ist Nachtarbeit definiert als eine Sieben-
Stunden-Zeitspanne, welche den Zeitraum 
von Mitternacht bis 05:00 Uhr morgens 
umfasst – in der Regel die Zeit von 23:00 
bis 06:00 Uhr. Jeder, der normalerweise 
mindestens drei Stunden seiner täglichen 
Arbeit während dieser Nachtperiode ableis- 
tet, wird als Nachtarbeiter qualifiziert.  
Ziffer 6 Abs. 1 begrenzt die Höchstdauer 
der Nachtarbeit innerhalb eines in Bezug 
genommenen Zeitraumes auf grundsätzlich 
durchschnittlich acht Stunden je 24 Stun-
den. Enthält die Arbeit spezielle Gefahren 
oder schwere physikalische oder mentale 
Belastungen, greift das absolute Limit von 
acht Stunden je 24 Stunden (nicht durch-
schnittlich). Ziffer 6 Abs. 2 enthält die Ver-
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pflichtung des Arbeitgebers, alles zu unter-
nehmen, dass in jedem Einzelfall die Gren-
zen der Höchstarbeitszeit gewährleistet 
werden, wobei alle Maßnahmen mit der Not-
wendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit 
des Arbeitsnehmers zu fördern, in Einklang 
stehen müssen.

Auch ein Recht auf Tauglichkeitsunter- 
suchung vor Aufnahme der Nachtarbeit 
kennt das britische Recht.

2.5.3 Irland

In Irland gibt es die „Safety, health and  
welfare at work (night work and shift work) 
regulations, 2007“142. Sie sehen ausdrück-
lich143 eine allgemeine Pflicht des Arbeit-
gebers vor, solche Schritte im Hinblick auf 
die Natur der Arbeit zu ergreifen, die für den 
Schutz der Sicherheit und Gesundheit der 
Nacht- und Schichtarbeiter geeignet sind. 
Daneben existieren spezifische Vorschrif-
ten zur Durchführung einer Gefährdungs-
beurteilung, von Gesundheitsuntersuchun-
gen sowie der Versetzung auf Arbeitsstel-
len mit Tagarbeit. Diese Regelungen dienen 
ausdrücklich der Umsetzung der Arbeits-
zeitrichtlinie.

2.5.4 Spanien

Art. 36 Abs. 4 des Estatuto de los Trabaja-
dores144 konstituiert ein besonderes  
Schutzniveau im Hinblick auf Sicherheit  
und Gesundheit der Nacht- und Schicht- 
arbeitnehmer. Dieses Schutzniveau muss 
der Natur der (Nacht- und Schicht-)Arbeit 
angepasst sein und geeignete Schutz- und 
Präventionsdienstleistungen umfassen.

2.5.5 Schweiz

In der Schweiz verbietet das Arbeitsgesetz 
grundsätzlich die Nachtarbeit (Art. 16 ff. 
ArG Art. 27-33 ArGV1). Wird die Leistung von 
Nachtarbeit nötig, bedarf es einer behörd-
lichen Bewilligung, sofern das Gesetz den 
Ausnahmetatbestand nicht explizit benennt 
(z.B. Spitäler, Zirkus etc.). Für regelmäßige 
Nachtarbeit muss ein wirtschaftliches oder 
technisches Bedürfnis nachgewiesen wer-
den, für vorübergehende Nachtarbeit ein 
dringendes Bedürfnis. Für vorübergehende 
Nachtarbeit ist ein Lohnzuschlag von 25 % 
zu bezahlen. Bei dauernder oder regel- 
mäßig wiederkehrender Nachtarbeit 
besteht ein Anspruch auf eine Kompen-
sation von 10 % der Zeit, die während der 
Nachtarbeit geleistet wurde. Diese Aus-
gleichsruhezeit ist innerhalb eines Jahres zu 
gewähren. Kein Anspruch auf eine Zeitkom-
pensation besteht, wenn die durchschnitt-
liche betriebliche Schichtdauer einschließ-
lich der Pausen sieben Stunden nicht über-
schreitet oder wenn die Person, die Nacht-
arbeit leistet, nur in vier Nächten pro Woche 
beschäftigt wird. Bei der Gestaltung von 
(Art. 25 ArG und 34, 35 ArGV1) sind die 
arbeitsmedizinischen und arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse zu beachten. Im 
Übrigen gilt: Die Arbeit in zwei Schichten, 
die nicht in den Zeitraum der Nachtarbeit  
übergreift, ist grundsätzlich ohne Bewil- 
ligung möglich. Die Arbeitszeit (Tages- 
arbeit) in zwei Schichten darf elf Stunden 
pro Schicht – Pausen inbegriffen – nicht 
übersteigen. Grundsätzlich muss der Arbeit-
nehmer in beiden Schichtenzu gleichen Tei-
len zum Einsatz kommen – Ausnahmen 
sind möglich. Die Wechselperiode beträgt 
grundsätzlich sechs Wochen (Ausnahme-
möglichkeit). Bei drei oder mehr Schichten 
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ist zwingend Nachtarbeit enthalten, sodass 
die Bewilligungspflicht ausgelöst wird. Die 
Arbeitszeit beträgt maximal neun Stunden 
reine Arbeitszeit in einem Zeitraum von 
höchstens zehn Stunden, Pausen inbegrif-
fen. Die Rotation muss zwingend „vorwärts“ 
erfolgen, d.h. von Früh zu Abend zu Nacht 
(-Schicht) und der Wechsel von der Nacht- 
zur Frühschicht darf nur zwischen 05.00 Uhr 
und 08.00 Uhr erfolgen. Der Wechsel findet 
grundsätzlich alle sechs Wochen statt. Aus-
nahmen sind möglich.

2.5.6 Niederlande145

Grundsätzliche Vorschriften zur Arbeits- 
zeitregelung finden sich im niederländi-
schen Arbeitszeitgesetz (Arbeitstijdennet). 
Zielsetzung ist der Schutz der Gesundheit, 
der Sicherheit und das Wohlbefinden des 
Arbeitnehmers – ferner sollen die Vorschrif- 
ten die Vereinbarkeit von Arbeit, Privat- 
leben und Pflegeaufgaben gewährleisten.  
Die Arbeitszeitverordnung (Arbeitdstijden- 
besheit/ATB) enthält einige allgemeine  
Ausnahmen und Ergänzungen wie auch  
spezielle, z.B. für das Gesundheitswesen, 
den Bergbau und einige andere Sektoren. 
Besondere Bedeutung – insbesondere in 
den Sektorenbereichen – kommt kollektiv-
rechtlichen Vereinbarungen (z.B. Tarifver-
trägen und Betriebsvereinbarungen) zu.  
Das Arbeitszeitgesetz enthält detailliert 
Regelungen zur Nachtarbeit. Im Hinblick  
auf Verpflichtungen des Arbeitgebers in  
diesem Zusammenhang regelt das Arbeits-
zeitgesetz einige Organisations- und  
Dokumentationspflichten. Wichtig ist  
daneben aber auch das Arbeitsschutz- 
gesetz (Arbowet), das den Arbeitgeber  
verpflichtet, eine Risikoermittlung und  
Risikobewertung sowie einen Aktionsplan 

zu erstellen. Darin muss er auch ausdrück-
lich auf die Arbeitszeiten, die eventuell 
damit verbundenen Risiken und die Art und 
Weise, wie er diese Risiken zu begrenzen 
beabsichtigt, eingehen.

2.5.7 Schweden146

Die EU-Arbeitszeitrichtlinie wurde in Schwe-
den mit Wirkung vom 23. November 1996 
umgesetzt – führte jedoch nur zu geringen 
Anpassungen des schwedischen Arbeits-
rechts. Schweden hat ein relativ hoch ent-
wickeltes System der Arbeitnehmer-Mit- 
bestimmung, dem seitens des Arbeitgebers 
ein hohes Maß an Verpflichtung zur Unter-
richtung der Arbeitnehmer entspricht. 
Nach dem schwedischen Arbeitszeitgesetz 
beträgt die normale Arbeitszeit maximal  
40 Stunden pro Woche – wann diese abge-
leistet werden, ist grundsätzlich recht  
unterschiedlich, denn Schweden ist laut 
einer Studie der Europäischen Union eines 
der europäischen Länder mit den flexibels-
ten Arbeitszeitregelungen. Über die Hälfte 
der schwedischen Arbeitgeber im öffent- 
lichen und privaten Sektor gestatten ihren 
Beschäftigten, die Zeiten des Arbeits-
beginns und Arbeitsendes in gewissem 
Grad flexibel zu gestalten. Nach dem 
Arbeitszeitgesetz haben Arbeitnehmer das 
Recht, in der Nacht – d.h. zwischen Mitter-
nacht und 05.00 Uhr morgens – nicht zu 
arbeiten, sofern Nachtarbeit für diese Art 
der Arbeit oder aus anderen Gründen nicht 
unverzichtbar ist. Es gibt zudem Sonder-
regelungen für Arbeitnehmer unter 18 Jah-
ren. Zuständige Aufsichtsbehörde ist das 
Zentralamt für das Arbeitsumfeld (Arbets-
miljöveket). 
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2.5.8 USA

Im Bereich Arbeitszeit herrscht ein sehr 
niedriges Regulierungsniveau147. Es fehlt 
weitgehend an gesetzlichen Rahmenvor-
schriften, die einen umfassenden Arbeits-
schutz der Arbeitnehmer vorsehen. Auch für 
den Bereich der Arbeitszeit gibt es kein dem 
Arbeitszeitgesetz vergleichbares einheit- 
liches Vorschriftenwerk. Vielmehr existieren 
viele Regelungen, die unterschiedliche Teil-
bereiche betreffen. Zu unterscheiden sind 
Gesetze der einzelnen Staaten (state law) 
und Bundesgesetze (federal law). Als wich-
tige Quellen sind zu nennen: der „Fair Labor 
Standards Act“ (FLSA)148 von 1938 sowie der 
„Family and Medical Leave Act“149 von 1993. 
Letztlich bleibt die betriebliche Ebene für 
Regelungen zuständig – hier können fle-
xible Arbeitszeitvereinbarungen getroffen 
werden. Allerdings ist die praktische Bedeu-
tung der Gewerkschaften eher untergeord-
neter Natur, auch ist die Einrichtung eines 
Betriebsrates nicht vorgeschrieben, sodass 
der Schutz der Arbeitnehmer weder gesetz-
lich noch durch eine Interessenvertretung 
der Arbeitnehmer umfassend garantiert ist. 
Dies führt zu einem erheblichen Handlungs-
spielraum der Arbeitgeber bei der Gestal-
tung der Arbeit(-szeit).

2.6 Fazit

Die Auseinandersetzung mit dem einschlä-
gigen Recht hat gezeigt, dass dem gesetz-
lich normierten einseitigen Bestimmungs-
recht des Arbeitgebers bei der Arbeitszeit-
gestaltung sowie dem Bestreben nach Fle-
xibilität und wirtschaftlicher Effektivität 
zahlreiche Verbote, Grenzen und Bedingun- 
gen entgegenwirken, die dem Schutz des 
Arbeitnehmers sowohl unter sozialen als 

auch gesundheitlichen Aspekten dienen. 
Neben internationalen Vorgaben sowie  
nationalen spezialgesetzlichen Regelungen 
wie dem JArbSchG und dem MuSchG sind 
von wesentlicher genereller Bedeutung  
das ArbZG und das ArbSchG und kollektiv- 
rechtlich das Mitbestimmungsrecht des 
Betriebsrats/Personalrats und der Tarifpar-
teien. Im Bereich der Generalvorschrift des 
§ 6 Abs. 1 ArbZG zieht sich der Gesetzgeber 
auf seine formale Regelungskompetenz  
zurück, wenn er verlangt, dass die Arbeits-
zeit der Nacht- und Schichtarbeitnehmer 
nach den gesicherten arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen über die menschen- 
gerechte Gestaltung der Arbeit festzu- 
legen ist. Der Rahmen rechtlich zulässiger 
Schicht- und Nachtarbeit ist zwingend 
gekoppelt an konkretisierungsbedürftige 
unbestimmte Rechtsbegriffe, die auszufül-
len sind von zahlreichen (anderen) wissen-
schaftlichen Disziplinen. Hier schließt sich 
der Kreis, d.h., die Qualität der gesetzlichen 
Regelung steht in unmittelbarer Abhängig-
keit von der Qualität und dem Erkenntnis-
zuwachs der Arbeitswissenschaften. Der 
unbestimmte Rechtsbegriff „der gesicher-
ten arbeitswissenschaftlichen Erkennt-
nisse über die menschengerechte Gestal-
tung der Arbeit“ verändert sich ständig. Hier 
besteht ein praktisches Problem, das sich 
unmittelbar rechtlich auswirkt – es gilt den 
ständigen Zuwachs an wissenschaftlichen 
Erkenntnissen zu koordinieren, zu transpor-
tieren, zu kommunizieren, damit das Gesetz 
Kontur gewinnt und anwendbar wird für 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer und ihre Interes-
sensvertreter. Das gilt nicht nur im Rahmen 
des § 6 Abs. 1 ArbZG, sondern wird ebenso 
spürbar im Rahmen der Gefährdungsbe-
urteilung. Die Unsicherheit im Bereich der 
Arbeitszeitgestaltung hat auch das BMAS 
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aufgegriffen mit seinem aktuellen Förder-
schwerpunkt „Arbeitszeitberatung – Ent-
wicklung und Erprobung eines Praxis- 
modells“. Im Rahmen dieses Schwerpunk-
tes werden zwei Modellvorhaben gefördert, 
die zunächst regional auf den Bereich des 
Saarlands und der Kammerbezirke Trier und 
Pfalz begrenzt sind. Projekt 1 „Arbeitszeit-
gewinn in kleinen und mittleren Unterneh-
men“ sowie Projekt 2 „Zukunftsorientierte 
Arbeitszeitberatung für kleine und mitt-
lere Unternehmen“ haben die Zielsetzung, 
kleine und mittlere Unternehmen durch  
eine qualifizierte ganzheitliche Arbeitszeit-
beratung darin zu fördern, alter(s)gerechte, 
gesundheitsförderliche, geschlechter- 
gerechte und die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie unterstützende Arbeitsmodelle 

einzuführen. Strukturelles Ziel ist die Ent-
wicklung und Umsetzung eines – regio-
nal übertragbaren – Geschäftsmodells zur 
Implementierung einer nachhaltigen Bera-
tungsstruktur. Man kann den Projekten 
nur Glück wünschen, denn die Anwendung 
des bestehenden Rechts – insbesondere 
die Ausübung individueller und kollektiver 
Rechte – setzt zunächst die Kenntnis der 
entsprechenden Eckdaten zwingend vor-
aus. Zudem gilt es, im Rahmen einer indivi-
duellen Unternehmensberatung die unter-
schiedlichen Interessen und Vorstellun- 
gen zu berücksichtigen. Die gesetzten Auf-
gaben sind also sowohl in ihrer Bedeutung 
als auch im Hinblick auf ihre Umsetzung 
eine echte Herausforderung!
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2.7 Tabellarische Übersichten

2.7.1 Begriffe und Definitionen

Tabelle 1:  
Begriffe und Definitionen

Begriffe geregelt in/ 
definiert in

Definition

Arbeitnehmer § 2 Abs. 2 ArbZG = persönl. 
Anwendungsbereich des ArbZG 
unter Beachtung des § 18, der 
bestimmte Personen heraus-
nimmt

i.S. dieses Gesetzes sind Arbeiter und Ange-
stellte sowie die zu ihrer Berufsbildung 
Beschäftigten (= bloße Aufzählung). Es gilt 
der allgemeine Arbeitnehmer-Begriff, wie 
ihn Rechtsprechung und Literatur entwickelt 
haben: Arbeitnehmer ist, wer aufgrund eines 
privatrechtlichen Vertrages zur Arbeit im 
Dienste eines anderen zur Leistung weisungs-
gebundener, fremdbestimmter Arbeit in per-
sönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist.150

Arbeitsbereitschaft   gilt als Arbeitszeit ist aber 
von sonstiger Arbeit (Voll-
arbeit) abzugrenzen

nach BAG (v. 11. Juli2006, 9 AZR 519/05, NZA 
2007, 155; v. 9. März 2005, 5 AZR 385/02, AuA 
2005, 234; v. 10. Januar 1991, 6 AZR 352/89, 
NZA 91/516):
Die Zeit wacher Aufmerksamkeit im Zustand 
der Entspannung.
Wie diese Formel inhaltlich auszufüllen und 
gegenüber Vollarbeit und Bereitschaftsdienst 
abzugrenzen ist, ist (bis heute im Einzelnen) 
umstritten. (ErfK/Wank a.a.O., § 2 ArbZG,  
Rn 21; Baeck/Deutsch, ArbZG-Kommentar,  
2. Aufl. 2004, § 2 ArbZG, Rn 33
Beanspruchungstheorie: 
Wenn der Grad der Beanspruchung des Arbeit-
nehmers so gering ist, dass ein Entspannungs-
zustand ermöglicht wird. Dabei handelt es 
sich um Zeiten, in denen der Arbeitnehmer am 
Arbeitsplatz anwesend sein und er zwar keine 
Vollarbeit leisten muss, i.d.R. jedoch gewisse 
Kontroll- und Beobachtungspflichten hat, die 
ihn in die Lage versetzen, die Arbeit jederzeit 
und ohne Fremdaufforderung aufzunehmen. 
(vgl. ErfK/Wank, a.a.O., § 2 ArbZG, Rn 21, 
Baeck/Deutsch, a.a.O. § 2 ArbZG, Rn 34 ff.,  
Halder in GewArch 2009, S. 191).

Arbeitszeit § 2 Abs. 1 ArbZG i.S. dieses Gesetzes ist die Zeit von Beginn bis 
zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen; 
Arbeitszeiten bei mehreren Arbeitgebern sind 
zusammenzurechnen. Im Bergbau unter Tage 
zählen die Ruhepausen zur Arbeitszeit. 
Die Legaldefinition hilft in der Praxis nicht wei-
ter – das ArbZG gibt keine Definition für den 
Begriff „Arbeit“. 
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Begriffe geregelt in/ 
definiert in

Definition

Arbeitszeit
(Fortsetzung)

Art. 2 Ziff 1 EU-RL 2003/88/EG =  
EU-Arbeitszeit-RL

Das BAG151 definiert Arbeitszeit als diejenige 
Zeit, während derer der Beschäftigte fremdbe-
stimmt Dienste leisten muss. Maßgebend ist, 
ob der Arbeitnehmer die Zeit im Interesse des 
Arbeitgebers aufwendet und in welchem Maße 
er belastet wird. Wichtige Auslegungshilfe ist 
auch die verbindliche Regelung der EU-Arbeits-
zeit-RL:
Danach ist Arbeitszeit jede Zeitspanne, wäh-
rend der ein AN gem. den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten 
arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht 
u. seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahr-
nimmt. 
Folglich umfasst der Begriff „Arbeitszeit“ nach 
europarechtlichem Verständnis mehr als das 
Leisten von Arbeit. 
Nach alledem erscheint es nur stimmig, dass 
der EuGH152 Bereitschaftsdienst der Arbeitszeit 
zurechnet. 
Im Hinblick auf weitere Einzelfragen im Zusam-
menhang mit dem Begriff der Arbeitszeit (z.B. 
wie steht es mit Reisezeiten, Betriebsratstätig-
keit u.a.) wird auf die einschlägige Kommentie-
rung zu § 2 Abs. 1 ArbZG verwiesen.

Bereitschaftsdienst nach BAG153: Die Zeitspanne, während derer 
sich der Arbeitnehmer, ohne dass er unmittel-
bar am Arbeitsplatz anwesend sein müsste, 
für Zwecke des Betriebes an einer vom Arbeit-
geber bestimmten Stelle innerhalb oder außer-
halb des Betriebes aufzuhalten hat, damit er 
erforderlichenfalls seine volle Arbeitstätigkeit 
sofort oder zeitnah aufnehmen kann. Aufgrund 
eindeutiger EuGH-Rechtsprechung154 gilt nun-
mehr Bereitschaftsdienst vollumfänglich als 
Arbeitszeit.

Flexible Arbeitszeiten liegen dann vor, wenn mindestens einer der 
Faktoren (Dauer/Lage/Verteilung der Arbeits-
zeit) dauerhaft veränderbar ist.

Nachtarbeit § 2 Abs. IV ArbZG 
 
Art. 2 Nr. 4a EU-Arbeitszeit-RL 
Art. 1a) ILO-171

ist die Arbeit, die mehr als zwei Stunden der 
Nachtzeit umfasst.  
Das deutsche Recht ist an dieser Stelle restrik-
tiver als das europäische Recht: Die europäi-
sche ArbeitszeitRL nimmt Nachtarbeit erst bei 
drei Arbeitsstunden in der Nachtzeit an.
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Begriffe geregelt in/ 
definiert in

Definition

Nachtarbeitnehmer 
 
 
 
 
 
 
 

Nachtarbeiter

§ 2 Abs. II ArbZG 
Art. 2 Nr. 4 EU-Arbeitszeit-RL 
§ 2 Abs. V Nr. 1 
 

 
§ 2 Abs. V Nr. 2 
 
 

Art. 1b ILO-171

Definition gemäß Vorgabe der europäischen 
Arbeitszeit-RL 
Das Gesetz unterscheidet zwei Arten von 
Nacht-Arbeitnehmern:
∙ wer aufgrund der Arbeitszeitgestaltung nor-

malerweise Nachtarbeit in Wechselschicht zu 
leisten hat oder

∙ wer Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im 
Kalenderjahr leistet. Hier kommt es auf die 
tatsächliche und nicht auf die geplante Leis-
tung an155.

 Auch Arbeitnehmer, die nachts Arbeitsbereit- 
schaft oder Bereitschaftsdienste leisten, wer-
den als Nacht-Arbeitnehmer behandelt – 
sofern die Voraussetzungen des § 2 Abs. V 1 
oder 2 vorliegen. Dies ist Folge der Definition 
des Begriffs „Arbeitszeit“.

Nachtzeit Art. 2 Ziff. 3 EU-Arbeitszeit-RL 

dem entspricht:
§ 2 Abs. 3 ArbZG

jede, in den einzelstaatlichen Rechtsvorschrif-
ten festgelegte Zeitspanne von mindestens sie-
ben Stunden, welche auf jeden Fall die Zeit-
spanne zwischen 24 Uhr und 5 Uhr umfasst; 
i.S. dieses Gesetzes ist die Zeit von 23.00 Uhr 
bis 06.00 Uhr, in Bäckereien und Konditoreien 
die Zeit von 22.00 bis 05.00 Uhr. 
Gem. § 7 Abs. 1 Nr. 5 kann durch oder aufgrund 
Tarifvertrages die 7-stündige Nachtzeit auf eine 
Zeit zwischen 22.00 und 24.00 Uhr vor- oder 
zurückverlegt werden. 
Eine Differenzierung der Nachtzeit für Frauen 
und Männer, wie sie noch die AZO (Arbeitszeit-
ordnung) enthielt, gibt es nicht mehr.

Normal-/ 
Regelarbeitszeit

ist die vertraglich geregelte Arbeitszeit, welche 
für Vollzeitarbeitnehmer gilt. 
Die Normalarbeitzeit versteht sich ohne Über-
stunden. Die maßgebliche Normalarbeitszeit 
kann sich direkt aus dem Arbeitsvertrag, aber 
auch mittelbar aus einem Tarifvertrag oder 
einer Betriebsvereinbarung – unter Berücksich-
tigung aller einschlägigen Gesetze – (insbe-
sondere dem ArbZG) ergeben. 
Demnach ist Normalarbeitszeit eine der Voll-
arbeitszeit entsprechende Arbeitszeit von
∙ 35 bis 40 Stunden
∙ in der Lage nicht variierend und
∙ verteilt auf 5 Wochentage, in der Regel  

Montag bis Freitag.

„opt-out“ Höchstgrenze für wöchentliche Arbeitszeit 
nach dem ArbZG grundsätzlich 48 Stunden. 
Das ArbZG eröffnet aber die Option einer abwei-
chenden Vereinbarung mit oder ohne Zeitaus-
gleich, wenn Arbeitsbereitschaft oder Bereit-
schaftsdienst in erheblichem Umfang anfallen. 
Dieses sog. „opt-out“ lässt die EU-Arbeitszeit-
RL ausdrücklich zu, sofern bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sind.
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Begriffe geregelt in/ 
definiert in

Definition

Rufbereitschaft abzugrenzen vom Bereitschaftsdienst; 
Zeiten der Rufbereitschaft sind nicht der Arbeit, 
sondern der Ruhezeit zuzurechnen156. Laut 
BAG157 ist der Arbeitnehmer bei Rufbereitschaft 
zwar auch verpflichtet, auf Abruf die Arbeit 
aufzunehmen – kann sich aber (bis dahin) an 
einem Ort seiner Wahl aufhalten – muss jedoch 
seine jederzeitige Erreichbarkeit sicherstellen. 
Entscheidend sind die Umstände des Einzelfal-
les: Muss sich der Arbeitnehmer spätestens  
20 Minuten nach Abruf bei der Arbeit einfinden, 
so handelt es sich nicht mehr um Rufbereit-
schaft158. Der Arbeitgeber muss dann Schicht- 
oder Bereitschaftsdienst einführen. Anderer-
seits muss der Arbeitgeber eine Zeitspanne 
von mehr als einer Stunde zwischen Abruf und 
Eintreffen nicht mehr akzeptieren.159

Ruhepausen Art. 4 EU-Arbeitszeit-RL

§ 4 ArbZG

= Vorgabe für Mitgliedstaaten; keine Definition
enthält einheitliche Pausenregelungen für 
Männer und Frauen. Die frühere Differenzierung 
in der AZO wurde nicht im ArbZG übernommen. 
Eine Definition enthält § 4 ArbZG nicht. Nach 
Literatur160 und Rechtsprechung161 sind Ruhe-
pausen im Voraus feststehende Unterbrechun-
gen der Arbeitszeit, die der Erholung dienen.

Ruhezeit Art. 2 Ziff 2 EU-Arbeitszeit-RL

(s. auch Ziff. 9 „ausreichende 
Ruhezeiten“ und Art. 3 ff. Min-
destruhezeiten)
§ 5 ArbZG

jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit

                Regelungen zur Ruhezeit
 
regelt die Ruhezeit, gibt aber keine Definition. 
Rechtsprechung und Literatur definieren den 
Begriff ähnlich der Europäischen Vorgabe, 
danach ist Ruhezeit:
Der Zeitraum zwischen dem Ende der täglichen 
Arbeitszeit und dem Beginn der nächsten 
Arbeitszeit162. Maßgeblich ist die individuelle 
Arbeitszeit des jeweiligen Arbeitnehmers163

Schichtarbeit

Art. 2 Nr. 5 EU-Arbeitszeit-RL

Im Arbeitszeitgesetz ist der Begriff – anders als 
der Begriff der Nachtarbeit – nicht definiert. 
Nach der Europäischen Arbeitszeit-RL handelt 
es sich bei „Schichtarbeit“ um jede Form der 
Arbeitsgestaltung kontinuierlicher oder nicht-
kontinuierlicher Art mit Belegschaften, bei der 
Arbeitnehmer nach einem bestimmten Zeit-
plan, auch im Rotationsturnus, sukzessive an 
den gleichen Arbeitsstellen eingesetzt wer-
den, sodass sie ihre Arbeit innerhalb eines 
Tages oder Wochen umfassenden Zeitraumes 
zu unterschiedlichen Zeiten verrichten müssen. 
Nach BAG-Rechtsprechung164 liegt Schicht-
arbeit vor, wenn mehrere Arbeitnehmer sich an 
einem Arbeitsplatz nach geregelter zeitlicher 
Reihenfolge abwechseln, weil eine bestimmte 
Arbeitsaufgabe über einen erheblich längeren 
Zeitraum als die Arbeitszeit eines einzelnen 
Arbeitnehmers hinaus anfällt.
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Begriffe geregelt in/ 
definiert in

Definition

Schichtarbeit
(Fortsetzung)

 
 

Beide Definitionen decken sich im Wesent-
lichen.165 
Von diesem arbeitsrechtlichen Schichtbegriff 
weicht der arbeitswissenschaftliche Schichtbe-
griff ab. Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht166 
liegt Schichtarbeit dann vor, wenn Arbeit ent-
weder zu wechselnder Zeit (Wechselschicht) 
oder zu konstanter, aber ungewöhnlicher Zeit 
(z.B. Dauernachtschicht) geleistet wird. Folgen-
der Unterschied wird deutlich: 
Der arbeitswissenschaftliche Ansatz stellt das 
gegenseitige Abwechseln bei einer gemein-
samen Arbeitsaufgabe167 nicht in den Vorder-
grund (da es die betriebsorganisatorische 
Seite der Schichtarbeit bezeichnet).
Vielmehr wird der Zeitraum der Arbeit als maß-
geblicher Bestimmungsfaktor herangezogen. 
Beide Ansätze kommen bei Arbeitnehmern, die 
sich zwar mit anderen abwechseln, aber immer 
in Tagschicht zu „normalen Arbeitszeiten“ tätig 
sind, zu dem Ergebnis, dass keine Schicht-
arbeit vorliegt.  
Den Ausführungen dieses Kapitels wird – weil 
verbindlich – der arbeitsrechtliche Schicht-
begriff zugrunde gelegt.

Sonstige arbeitszeit-
rechtliche Begriffe

Es gibt noch eine Reihe von arbeitszeitrecht-
lichen Grundbegriffen (u.a. Mehrarbeit, Kurz-
arbeit, Vertrauensarbeitszeit), die aber in dem 
hier zu behandelnden Kontext „Schicht- und 
Nachtarbeit“ nicht von Bedeutung sind.

Vollarbeit
in Abgrenzung zu 
Arbeitsbereitschaft und 
Bereitschaftsdienst

den Begriff kennt das Gesetz zwar nicht; er wird 
aber von der Rechtsprechung vorausgesetzt 
(BAG vom 18. Februar 2003, 1ABR 2/02, NZW 
2003, 742 u. v. 11. Juli 2006, 9 AZR 519/05, NZA 
2007, 155)
Entfaltet der Arbeitnehmer seine volle, ange-
spannte Tätigkeit, erbringt er also die volle 
Arbeitsleistung entsprechend dem Arbeitsver-
trag, spricht man von Vollarbeit. Dem stehen 
kurze Unterbrechungen im Arbeitsablauf, z.B. 
wegen Maschinenstillstands, nicht entgegen. 
(Schliemann a.a.O., § 2 ArbZG, Rn 11 ff., Halder 
in GewArch 2009, 191)

Wechselschicht heißt, dass sich die Arbeitnehmer regelmäßig 
oder unregelmäßig ablösen, wobei eine Schicht 
auch nur aus einer Person bestehen kann168. 
Aufgrund des Wortlauts „zu leisten hat“ kommt 
es auf die Verpflichtung des Arbeitnehmers, 
nicht auf den tatsächlichen Arbeitsablauf an169.
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2.7.2 Historische Entwicklung 

Tabelle 2:  
Historische Entwicklung des Arbeitszeitrechts in Deutschland

Wann Was Bedeutung

1825 Beginn der Industrialisierung schrankenlose Kinder- und Frauenarbeit

1839 Preußisches Regulativ 
(= Regulativ über die Beschäftigung 
jugendlicher Arbeiter in den Fabriken)

Verbot der Kinderarbeit < 9 Jahre 
Höchststundenzahl täglich < 16 Jahre 
Verbot der Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit 
für Jugendliche, aber: 
mangels Gewerbeaufsicht keine wirksame  
Kontrollmechanismen

1853 Preußisches Gesetz ∙ sukzessive Anhebung des Schutzalters für  
Kinder: 12 Jahre

∙ tägliche Arbeitszeit für schulpflichtige Kinder  
≤ 6 Stunden

∙ Einführung staatlicher Fabrikinspekteure 

1869 Gewerbeordnung für den  
Norddeutschen Bund

Zusammenfassung der bis dahin getrennt  
geregelten Bestimmungen des Arbeitsschutzes

1871 Reichsgewerbeordnung des  
deutschen Kaiserreiches 

1878 1. Novelle der Gewerbeordnung Übernahme des Preußischen Gesetzes von 1853
∙ Verbot der Kinderarbeit in Fabriken 

(Landwirtschaft und Heimarbeit zulässig)
∙ < 14 Jahre: nicht mehr als 6 Stunden
∙ 14 - 16 Jahre: nicht mehr als 10 Stunden
∙ < 12 Jahre: nur, wenn sie 6 Jahre die Schule 

besucht haben
∙ Fabrikinspektion obligatorisch

1890 Erlasse Kaiser Wilhelms II. internationale Arbeitsschutzkonferenz
umfassendes sozialpolitisches Programm
aber:  
Bismarck verweigert Unterschrift

1891 2. Novelle der Gewerbeordnung
Arbeitsschutzgesetz

∙ Kinderarbeit erst ab 13 Jahre für manche  
Branchen

∙ generelles Verbot der Kinder- und Jugendarbeit
∙ Kinder 13-14 Jahre – bis 6 Std. täglich
∙ Jugendliche 14-16 Jahre – bis 10 Std. täglich
∙ Verbot der Nachtarbeit für Frauen, Kinder und 

Jugendliche
∙ Arbeitszeit für Frauen ≤11 Stunden
∙ Regelungen zu Sonn- und Feiertagsarbeit
∙ Verbot der Sonntagsarbeit in Industrie und 

Handwerk
∙ strengere Strafen
∙ erstmals Einbeziehung erwachsener männlicher 

Arbeiter
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Wann Was Bedeutung

1903 Reichsgesetz betreffend Kinderarbeit 
in gewerblichen Betrieben

Verbote und Einschränkungen der Kinder- und 
Jugendarbeit gelten für alle gewerblichen Betriebe 
(weiterhin Landwirtschaft [-]) 

1906 Berner Konvention internationales Abkommen von 13 europäischen 
Staaten über das Verbot der Nachtarbeit gewerb- 
licher Arbeitnehmerinnen

1908 Novelle der Gewerbeordnung ∙ Geltungsbereich wird auf alle Betriebe 
(ab 10 Beschäftigte) erweiteret

∙ Nachtarbeitsverbot für Jugendliche
∙ Mindestruhezeit für Jugendliche > 11 Stunden
∙ 10-Stunden-Tag für Frauen

1915 Ermächtigungsgesetz ∙ Zahlreiche Ausnahmen vom Arbeitsschutz  
werden zugelassen

∙ es werden wieder vermehrt Jugendliche und 
Frauen zur Arbeit herangezogen

1918 Demobilmachungsverordnung  
über die Arbeitszeit

∙ Arbeitsschutzbestimmungen werden wieder in 
Kraft gesetzt

∙ tägliche Höchstarbeitszeit (ohne Unterschied): 
8 Stunden

1918/ 
1919
1923

Verordnungen
 
Außerkraftsetzung

∙ günstige Pausenregelungen      
und mehr

21.12. 
1923

AZVO weitreichende Ausnahmen vom 8-Stunden-Tag
∙ faktische Außerkraftsetzung

1927 Arbeitszeitnotgesetz u.a. Zuschläge für Mehrarbeit
Es galten arbeitszeitliche Regelungen aus ver-
schiedenen Quellen ungeklärt nebeneinander

1934 Gesetz zur Ordnung der  
nationalen Arbeit

Arbeitszeitordnung
aufgrund des Ermächtigungsgesetzes

Abschaffung der 
∙ Mitwirkung der BV
∙ kollektivvertraglicher Regelungen
im Hinblick auf Arbeitszeit

1938 
 
 
 

∙ Arbeitszeitordnung 

∙ Gesetz über Kinderarbeit und über 
die Arbeitszeit der Jugendlichen 

keine wesentlichen Änderungen

< 14 (-) Arbeitsschutzausweitung bis 18 Jahre

1939-
 1945 

2. 
Welt-
krieg

Verordnung Außerkraftsetzung der meisten Arbeitszeit-  
und Schutzvorschriften
∙ tägliche Arbeitszeit: 10 Stunden
∙ regelmäßige Wochenarbeitszeit: 60 Stunden

1946 BRD 
alliierte Kontrollratsdirektive 26

Anweisung des Alliierten Kontrollrates:  
Wiederinkraftsetzung der aufgehobenen  
Schutzbestimmungen, u.a.:
∙ 8 Stunden am Tag
∙ 48 Stunden in der Woche
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Wann Was Bedeutung

1949 Grundgesetz Art. 123 I, 126 GG: Fortgeltung der AZO als Gesetz, 
nicht als Verordnung

1952 Mutterschutzgesetz

1952 Gesetz zur ausdrücklichen Aufhebung der Vorschriften 
der Kriegszeit

1960 Jugendarbeitsschutzgesetz 
(BRD)

Novellierungen: 
1976
 
1984

1997

2006

2008

Keine Kinderarbeit
< 16 – wöchentliche Arbeitszeit 
maximal 40 Stunden 
< 18 – kein Akkord, kein Fließband

Schichtarbeit Jugendlicher bis maximal 23:00 Uhr
 
Im Hinblick auf EU-Richltinie 1994 (s.u.)
 
erneute Modifizierung: Kinderarbeit im engen 
Rahmen wieder zulässig
∙ Mindestalter 15 Jahre
∙ < 15 Jahren Arbeiten in der Landwirtschaft  

und als Zeitungsträger
∙ grundsätzliche Arbeitszeit 06:00 – 20:00 Uhr

letzte aktuelle Änderungen

 

1991/ 
1992

EuGHE 
BVerfGE

Aufhebung des Nachtarbeitsverbots für Frauen

1994 ∙ Arbeitszeitgesetz 
 
 

∙ Richtlinie 94/33/EG des Rates  
vom 22. Juni 1994 über den Jugend-
arbeitsschutz

Ablösung der Arbeitszeitordnung von 1938 
gemäß Vorgabe des Art. 30 I Nr. 1 des  
Einigungsvertrages

Gesamtdeutsches Gesetz
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 2.8 Anmerkungen zu Kapitel 2

1 BVerfG 28. Januar 1992, NZA, 1992, 270 ff. 
Ausführungen zu dieser Grundsatzent-
scheidung unter 1.4.5/BRD

2 so für die Nachtarbeit ausdrücklich 
BVerfG 28. Januar 1992, NZA 1992, 270 ff; 
Erwägungsgründe zur Richtlinie 93/104/
EG; H/B/D – Wichert, § 6 Rn 1

3 Habich, S. 367

4 vom 23. November 1993

5 vom 22. Juni 2000

6 Begründung: Schutz von Gesundheit und 
Sicherheit der Arbeitnehmer am Arbeits-
platz basiert auf der Stellung als Arbeit-
nehmer und resultiert nicht aus einer 
Arbeit in einem bestimmten Sektor oder 
Tätigkeitsbereich (s. Erwägungsgrund  
Nr. 5 der Richtlinie)

7 vom 4. Nobember 2003

8 vom 12. Juni 1989

9 Wlotzke, NZA 1990, 417, 419; Riesen- 
huber, S. 262 m.w.N.

10 s. Art. 1 Abs. 4 EU-Arbeitszeit-RL 
2003/88/EG

11 gem. IAO-Verfassung – abgedruckt bei 
Däubler/Kittner/Lärcher; Internationale 
Arbeits- und Sozialordnung, Nr. 201 –  
besteht keine Verpflichtung dazu

12 bejahend: Habich, S. 122 
grundsätzlich verneinend: Tietje, S. 75, 
anders nur da, wo der Gesetzgeber seine 
Umsetzung eindeutig angestrebt hat

13 BT-Drucksache 12/4380, S. 3

14 hierzu im Einzelnen Tietje, S. 74

15 Ausgenommen Arbeitnehmer aus den 
Bereichen Landwirtschaft, Viehzucht, 
Fischerei, Seetransport und Binnenschiff-
fahrt

16 wie auch die spätere Grundsatzentschei-
dung des BVerfG vom 28. Januar 1991, 
NZA 1992, 270 ff.

17 vom 26. Juni 1990

18 Zunächst am 18. Oktober 1961 von den 
Mitgliedern des Europarates unterzeich-
net, 1999 trat die revidierte Fassung in 
Kraft, die seither gültig ist

19 Hanau/Steinmeyer/Wanke, § 26 Nr. 24

20 Zachert, NZA 2000, 621, 623; EuGH  
§ 36/75 (1975), ER 1219; EuGH E 277/88 
(1989), ECR 2923

21 so noch in der ESC von 1961

22 nunmehr „Vertrag von Lissabon zur Ände-
rung des Vertrages über die EU und des 
Vertrages zur Gründung der Europäischen 
Gemeinschaft“ vom 1. Dezember 2009

23 EuGH 3. Oktober 2000, Rs C-303/98; 
Kohte, EAS B 6100, Rn 18; Birk, FS H/S – 
Wlotzke (1996), 657 f.
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24 so auch Pieper: Einleitung, RN. 17 ff.;  
Habich, S. 71

25 EUREPORT social 4-5/2011, S. 10

26 am 1. Juli 1994 in Kraft getreten, zuletzt 
geändert durch Art. 229 Neunte Zustän-
digkeitsanpassungs-VO vom 31. Oktober 
2006

27 BT-Drucksache 12/5888, S. 25; Anzinger, 
BArbBL, 1994, S. 7

28 BT-Drucksache 12/5888, S. 12, 25

29 Junker, ZfA 1998, 105, 120; Dobberahn, 
Das neue ArbZG, Rn 77; Erasmy, NZA 
1994, 1105

30 Diller, NJW 1994, 2726, 2727; Sonder-
mann, DB 1993, 1922

31 Tietje, S. 164 m.w.N.; Neumann/Biehl,  
§ 6 Rn 9; Schliemann/Meyer, Rn 409f;  
HR-ArbTG/Linnenkohl, § 6, Rn 30 f;  
Baeck/Deutsch, § 6 ArbZG, Rn 26

32 Pulte, AuR 1983, 174; Ridder, AuR 1984, 
353 f.; a.A. Schaefer, der die Rechtswis-
senschaft als „Magd der Arbeitswissen-
schaft“ sieht, da die Arbeitswissenschaft 
für das Arbeitsrecht neue Voraussetzun-
gen bringt und neue Möglichkeiten für 
bessere gesetzliche Regelungen schafft 
(Schaefer a.a.O., 89, 94

33 Bieneck/Rückert, ZArbWiss 1994, 1

34 Luczak, S. 11-17; Hettinger/Wobe, S. 13; 
Koll/Janning/Pinter-Koll, § 4 ArbSchG,  
Rn. 20; Anzinger/Bieneck, § 3 ASiG,  
Rn. 33 ff.

35 Fürstenberg, in ZArbWiss, 2011, S. 173 ff. 
m.w.N.

36 Fuchs, 4.1, S. 28

37 Tietje, S. 169, Übersicht bei Gerum,  
S. 39 ff.

38 s. zahlreiche Nachweise bei Gerum,  
S. 41 ff.

39 Hübner, S. 31 ff., 90

40 H/S/G BetrVG, § 90, Rn. 20; D/K/K  
BetrVG, § 90, Rn. 32; GK/BetrVG – Wiese, 
§ 9, Rn. 34

41 Tietje, S. 169

42 Fuchs, S. 54

43 Anziger/Koberski, § 6 ArbG, Rn 29;  
Habich, S. 153 f. m.w.N., 168, sehr diffe-
renziert, Hübner, 3.2, S. 58 ff.

44 LAG Baden-Württemberg, DB 81, 1781, 82 
vom 18. Februar 1981

45 OVG Lüneburg, 19. Juli 1984, GewA 1985, 
S. 128 ff.; Pulte a.a.O., S. 174, 177

46 laut Tietje, S. 168, etwa 80 bis 90 % einer 
(Fach-)Gruppe

47 Anzinger/Koberski, § 6 ArbZG, Rn. 29; 
HK-ArbZG/Linnenkohl, § 6 ArbZG, Rn. 39, 
Habich, S. 159, 163 m.w.N.

48 Fuchs, S. 44

49 Fuchs, S. 47
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50 hierzu ausführlich Habich, S. 169 ff., 
sowie Fuchs, S. 55 ff.

51 H/S/W/G – Worzalle, § 90, BetrVG,  
Rn. 19a; s. auch www.inqua.de

52 hierzu ausführlich Fuchs, S. 55 ff. m.w.N.

53 s. § 28 Abs. 1 Finnisches ArbZG: nicht 
mehr als sieben Nachtschichten hinter- 
einander 
Spanien: Kein Arbeitnehmer muss mehr 
als zwei Wochen hintereinander Nacht- 
arbeit leisten.

54 Fuchs, S. 56 f,; Habich, S. 170

55 Zmarzlik/Anzinger, § 6 Rn.21 ; Anzin-
ger/Koberski, § 6 ArbZG,Rn.29, HR – 
ArbZG/Linnenkohl, § 6 ArbZG, Rn.39, 
Habich,S.159

56 Fuchs, S.81 ff., 109

57 Bekanntmachung des BMA vom  
22. August 1995

58 BAuA: „Bilanzierung arbeitswissen- 
schaftlicher Erkenntnisse zur Nacht- und 
Schichtarbeit“, Beermann, 1996

59 BEST – Europäische Zeitstudien, Schicht-
arbeit und Gesundheit 1/2000

60 Wüthrich, Peters, 2003: Studie über die 
gesundheitlichen, sozialen und psy-
chischen Auswirkungen der Nacht- und 
Schichtarbeit (im Auftrag des schweizeri-
schen Gewerkschaftsbundes)

61 s. Fußnote 67

62 s. Fußnote 58

63 s. Fußnoten 59 und 60

64 s. Fußnote 67

65 ausführlich u.i.E. bejahend f.d.u. Fuß-
noten 58 und 59 aufgelisteten Veröffent-
lichungen Habich, S. 182 f.

66 Empfehlungen zum Erlass des Ministe- 
riums für Wirtschaft und Arbeit des  
Landes NRW vom 24. Mai 2004, abge-
druckt unter www.arbeitsschutz.nrw.de

67 u.a. Arbeitsmedizinische Leitlinie der 
Deutschen Gesellschaft für Arbeits- 
medizin und Umweltmedizin e.V. (DGAU), 
2006; Seibt, Annelore; Knauth, Peter; 
Griefahn, Barbara: Bundesanstalt für  
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Leit-
faden zur Einführung und Gestaltung von 
Nacht- und Schichtarbeit, B. Beermann, 
2004

68 Weitere Einzelheiten s. § 14 Abs. 5-7  
JArbSchG

69 Zu dieser Problematik s. BAG Urteil vom 
3. Dezember 2003; 9 AZR 462/01; LAG 
Mainz, Urteil vom 23. Februar 2005,  
4 Sa 900/04

70 > 30 % laut LASI/LV-30/2.3.1; Neumann-
Biebl, § 7 Rn. 18 
25 bis 30 % Wichert in ArbeitsR Bd. 1, § 7 
Rn. 15 
> 50 % Buschmann/Ulber, § 7 Rn. 8

71 Zur Definition s. Abschnitt „Tabellarische 
Übersichten – Begriffe und Definitionen“
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72 Zur Definition s. Abschnitt „Tabellarische 
Übersichten – Begriffe und Definitionen“

73 entsprechende Rechtsprechung im  
Abschnitt „Tabellarische Übersichten – 
Begriffe und Definitionen“

74 entsprechende Rechtsprechung im  
Anhang zu Kapitel 3; H/B/D – Wichert,  
§ 7, Rn. 13

75 Baeck/Deutsch, § 7 Rn. 55; Schliemann/
Meyer, § 7, Rn. 529, H/B/D – Wichert, § 7, 
Rn. 18

76 zur Definition des Begriffs und zur Bedeu-
tung siehe Abschnitt „Tabellarische Über-
sichten – Begriffe und Definitionen“

77 so h.M.: BAG 10. März 1976, AP Nr. 17 zu  
§ 618 BGB; Habich, S. 265 m.w.N.;  
Wlothke, a.a.O., S. 723, 738 ff.; Walter-
mann, RdA 1998, 330, 331; Börgmann, 
RdA, 275, 282; Staudinger-Oetker, § 168, 
Rn. 24 f., 16, 170; Anzinger/Koberski, § 1 
ArbZG, Rn. 40

78 BAG vom 11. Juli 2006, 9 AZR 519/05, NZA 
2007, 155

79 Habich, S. 311

80 BAuA: Grzech-Sukalo/Hänecke „Entwurf 
einer Gefährdungsbeurteilung im Hinblick 
auf die Arbeitszeit“, 2008

81 Merten/Klein, a.a.O., S. 673, 675

82 Habich, S. 314 ff.; BAG vom 8. Juni 2004, 
AP Nr. 13 zu § 87 BetrVG Gesundheits-
schutz; BAG vom 8. Juni 2004, AP Nr. 20 
zu § 76 BetrVG 1972 Einigungsstelle;  
Fabricius, BB 1997, S. 1254, 1257;  
Feldhoff, AuA 1997, S. 73, 75; Siemens, 
NZA 1998, S. 232, 235; Kittner, FS Däubler 
(1990), S. 670

83 so im Fall ArbG Braunschweig vom  
15. Oktober 1997, ANZ-RR 1998, S 214

84 s. Rechtsprechung des BAG – vgl. grund-
legend BAG vom 3. Mai 1994, AP Nr. 23 zu 
§ 23 BetrVG 1972

85 F/E/S/T/L – Kommentar zum BetrVG § 87, 
Rn. 597

86 st. Rechtsprechung des BAG, BAG GS vom 
3. Dezember 1991, AP Nr. 51 und 52 zu ) 87 
BetrVB 1972, Lohngest.; BAG vom 2. März 
2004, AP Nr. 31 zu § 38 TVG; sowie h.M. 
i.d.Lit.: W/D/K/K- Rn. 119; DKK – Klebe, 
Rn. 4; v. Hoyningen-Huene, RdA 1992, 359

87 Richardi, Rn. 116; Tuchbreiter, S. 72

88 Habich, S. 339 m.w.N.

89 Meinert, Die Entwicklung der Arbeitszeit 
in der deutschen Industrie 1820 bis 1956, 
S. 57

90 Zmarzlik/Anziger, Einführung, Rn. 9

91 abgedruckt unter:  
www.zeitspurensuche.de

92 Schneider, Gerald, in: Sicherheitsinge-
nieur 07/2011, S. 12 ff (hier S. 13)
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93 Schön,S.5, 15-22

94 preußisches Gesetz vom 16. Mai 1853, 
Gesetzessammlung, S. 225

95 preußisches Gesetz vom 16. Mai 1853, 
Gesetzessammlung, S. 225

96 BGBl. des Norddeutschen Bundes 1869, 
S. 245

97 Nikolas Dörr, in: MRM 1/2004, S. 141 ff. 
(hier S. 148)

98 RGBl, Bd. 1778, Nr. 24, S. 199-212

99 s. Bismarck, S. 66 ff.

100 Reichskanzler Otto v. Bismarck vor  
dem deutschen Reichstag – zitiert in  
Julius Deutsch, Die Kinderarbeit und ihre  
Bekämpfung, 1907, S. 11

101 Zum Beispiel das Verbot der Kinderarbeit 
von 1892 für Glashütten, Drahtziehereien 
und Zuckerraffinerien, s. Dörr, a.a.O., 
S. 148

102 RGBl. 1891, S. 261-290

103 und zum Teil verschärft (Herabsetzung 
der Kinderarbeit auf drei Stunden täg-
lich), RGBl. 1903, S. 113-120

104 Abkommen vom 26. September 1906 in 
Bern zwischen Deutschland, Österreich-
Ungarn, Belgien, Dänemark, Spanien, 
Frankreich, Großbritannien, Italien,  
Luxemburg, Niederlande, Portugal, 
Schweden, Schweiz. RGBl. 1911, S. 5-15

105 RGBl. 1908, S. 667-676

106 Schön, S. 6; Bischoff, S. 28

107 am 23. November 1918, RGBl. 1918,  
S. 1334-1336

108 So auch die Höchstgrenze der „regel-
mäßigen“ Arbeitszeit in dem Zentral-
arbeitsgemeinschaftsabkommen zwi-
schen Arbeitgebern und Gewerkschaften 
vom 15. November 1918 (RABl 1918,  
S. 847)

109 RGBl. 1918, S. 1436

110 RGBl. 1919, S. 315, 320

111 vom 8. Dezember 1923, RGBl. I, S. 11779

112 am 21. Dezember 1923

113 RGBl. 1923I, S. 1249

114 vom 14. April 1927, RGBl. 1927I, S. 109

115 Tietje, S. 38, m.w.N.

116 vom 24. März 1933

117 RGBl. 1934I, S. 803

118 vom 30. April 1938

119 v. 1. Setember 1939 – RGBl. 1939I,  
S. 1683; vom 12. Dezember 1939 – RGBl. 
1939I, S. 2403; vom 31. August 1944 –  
RGBl. 1944I, S. 191

120 Zu den Einzelheiten s. Tietje, S. 46

121 so treffend formuliert von Meub, § 2, 5.2

122 Auflistung bei Voigt, S. 146, Rn. 1
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123 Meinhard/Pätzold, 1962, S. 421

124 Arbeitsrecht der DDR 1970, S. 363

125 Arbeitsrecht der DDR 1970, S. 365

126 Nr. 26, ABL. Kontrollrat, S. 115

127 BGBl. 1952 I, S. 146

128 Denecke/Neumann, S. 46 f.; Schön, S. 10, 
BVerfGE 22, 1, 20 f.

129 s. Tietje, S. 484 m.w.N.

130 am 1. Juli 1994

131 zur Entstehungsgeschichte des ArbZG 
vergleiche Anzinger/Koberski, Einfüh-
rung, Rn. 9 ff.

132 sowie die Zulässigkeit von Sonn- und  
Feiertagsarbeit und den besonderen 
Frauenschutz

133 zuletzt durch Art. 229, Neunte Zustän-
digkeitsanpassungsVO vom 31. Oktober 
2006, BGBl. I S. 2407

134 EuGH, BVerfG vom 28. Januar 1992; NZA, 
1992, 270 ff.

135 RL 76/ 204/EWG vom 9. Februar 1976

136 BVerfG 28. Januar 1992, NZA, 1992,  
270 ff.

137 Josef Rutenfranz/Beate Beermann/ 
Ingeborg Löwenthal: Nachtarbeit für  
Frauen, Stuttgart 1987, S. 55

138 BVerfG 52, 369 (zur Verfassungszulässig-
keit von Hausarbeitstagen)

139 Interessant in dem Zusammenhang der 
von der EU-Kommission im Dezember 
2000 vorgelegte Bericht zur Umsetzung 
der Arbeitszeitrichtlinie in den verschie-
denen Mitgliedsstaaten KOM (2000)

140 hierzu interessante Ausführungen und 
eine Zusammenstellung wichtiger Nor-
men zur Schichtarbeit in der Weigl a.a.O.

141 Veröffentlicht unter:  
http://www.legislation.gov.uk/ 
uksi/1998/1833/regulation/2/made

142 Veröffentlicht unter: 
http://www.irishstatutebook.ie/2007/
en/si/0299.html (Stand 09/2010)

143 in part 6/chapter 3

144 veröffentlicht unter: 
http://noticias.juridicas.com/base_ 
datos/Laboral/rdleg1-1995.t1.html 
(Stand 09/2010)

145 Die Informationen sind der Broschüre 
„Das Arbeitszeitgesetz“ des Ministerie 
van Sociale Zakken en Werkgelegenheid, 
Stand Februar 2010, entnommen.
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146 Information unter: 
http://www.sweden.se/de/Startseite/
Geschaftswelt/Lesen/Flexible-Arbeits-
zeiten-sorgen-fur-Ausgewogenheit-von- 
Berufs--und-Privatleben-in-Schweden 
(Stand 2006); www.av.se/Languages/
deutsch/arbeitszeitgesetz ...; Zeus-
Zukunft Europ. Union „Schweden auf 
einen Blick“, Hans Reisen HH, Februar 
2006

147 Schön, S. 139 m.w.N.

148 Schön, S. 140 m.w.N.

149 Schön, S. 140 m.w.N.

150 BAG 19. November 1997 – 5 AZR 653/96; 
BAG 16. Februar 2000 – 5 AZR 71/99; 
Schütt/Schulte, § 2 Rn. 33

151 BAG v. 23. Januar 2001, 1 ARB 36/00,  
NZA 2001, 741

152 EuGH v. 9. September 2003, C 264/24

153 BAG v. 18. Februar 2003, 1 ABR 2/02,  
ANZ 2003, 742

154 EuGH v. 11. Januar 2007, C-437/05,  
EuGHE 2007, 331

155 Schliemann, § 2, Rn 128

156 BAG 12. Februar 1969 – 4 AZR 306/68; 
H/B/D – Wichert, § 2, Rn 18

157 BAG v. 11. Juli 2006 – 9 AZR 519/05,  
NZA 2007, 155

158 BAG v. 31. Januar 2002 – 6 AZR 214/00, 
NZA 2002, 871

159 ArbG Marburg, 4. November 2003 – 2 CA 
212/03, DB 2004, 1563

160 Schliemann/Meyer, Rn 290, H/B/D – 
Wichert, § 4 Rn 2

161 BAG 29. November 2001 – 1 AZR 603/01 – 
NZA 2003, 1212

162 BAG 13. Dezember 1992 – 6 AZR 638/89; 
Baeck/Deutsch, § 5, Rn 6; Buschmann/
Ulber, § 2, Rn 2

162 Anzinger/Koberski, § 5 Rn 18

164 BAG v. 23. September 1960, 1 AZR 567/ 
59 – AP Nr. 4 zu § 2 AZO; BAG v.  
18. Januar 1983, 3 AZR 447/80 – AP Nr. 1 
zu § 24 BMT-6 II; BAG v. 18. Juli 1990 – 4 
AZR 295/89 – AP Nr. 1 zu § 14 TVB II Ber-
lin

165 Tietje, S. 162; Neumann Biebl, § 6 Rn 5; 
Zmarzlik/Anzinger, § 6 Rn. 13

166 Knauth/Hornberger, S. 9; Beermann, 
a.a.O., 37; Ruthenfranz, S. 9

167 Die Arbeitsaufgabe muss auch nach 
BAG nicht vollständig identisch sein, es 
reicht, wenn verschiedene Arbeitsergeb-
nisse aufeinander aufbauen – BAG v.  
4. Februar 1988 – 6 AZR 203/85 – AP  
Nr. 17 zu § 1 TVG Tarifverträge Rundfunk

168 ErfK-Wank, § 2 ArbZG, Rn 36; H/B/D – 
Wichert, § 2 ArbZG, Rn 40

169 HWK – Gäntgen, § 2 ArbZG, Rn 14
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3 Merkmale der Schichtarbeit 

Beschäftigt man sich mit dem Thema 
„Schichtarbeit“, so stellt man fest, dass 
die Begrifflichkeiten in den Arbeitswis-
senschaften nicht eindeutig definiert sind. 
Es gibt unterschiedliche Klassifikations-
systeme bzw. Bezeichnungen. Diese sol-
len im Folgenden erläutert werden. Bei der 
Beschreibung von Studienergebnissen in 
den anschließenden Kapiteln sollte man 
jedoch stets bedenken, dass unterschied-
liche Studien auf unterschiedliche Begriff-
lichkeiten und Definitionen zurückgreifen. 
Im Anschluss an die Erläuterungen zu den 
Begrifflichkeiten wird die Häufigkeit von 
Schicht- und Nachtarbeit in Deutschland  
sowie international dargestellt. Eine kurze  
Beschreibung der Bedeutung der Schicht-
arbeit in der DDR sowie in der BRD bis 
zur Wende und anschließend in Gesamt-
deutschland beendet das Kapitel.

3.1 Klassifikation und Charakteristika 
von Schichtsystemen

Versucht man, aus arbeitswissenschaft-
licher Sicht den Begriff „Schichtarbeit“ zu 
definieren und zu klassifizieren, stößt man 
auf eine „Babylonische Sprachverwirrung“ 
(Schardt, 1982). Diese treffende Formulie-
rung stammt von 1979 und meint die sowohl 
im Alltag als auch im wissenschaftlichen 
Bereich existierende Begriffs- und Bedeu-
tungsvielfalt, welche rund um das Thema 
Schichtarbeit zu finden ist. In den vergan- 
genen 30 Jahren wurden zahlreiche wissen- 

schaftliche Erkenntnisse und Verbesse-
rungsmöglichkeiten bezüglich der Gestal-
tung von Schichtarbeit und Schichtsyste-
men zusammengetragen. Doch bei dem Ver-
such, eine einheitliche Begriffsbestimmung 
zu finden, sieht man sich immer noch mit 
den babylonischen Verhältnissen konfron-
tiert. 

Eine oft zitierte Definition von Schichtarbeit 
stammt von Rutenfranz und Knauth (1982), 
wonach zunächst einmal zwischen Normal- 
bzw. Regelarbeitszeit und Schichtarbeit  
unterschieden werden muss (vgl. Voigt, 
1986). Erstere umfasst die Arbeitszeit von 
6.00 bis 17.00 Uhr auf der Basis der fünf-
tägigen und 40-stündigen Arbeitswoche. 
Demgegenüber bezieht sich die Schicht-
arbeit auf all jene Arbeitsformen, „bei 
denen Arbeit entweder zu wechselnder Zeit 
(z.B. Wechselschicht) oder zu konstanter, 
aber ungewöhnlicher Zeit (z.B. Dauer-Nacht-
schicht) ausgeführt werden muss.“ Dabei 
ergebe sich Schichtarbeit aus der Tatsache, 
dass verschiedene Arbeitnehmer abwech-
selnd zu unterschiedlichen Tagesabschnit-
ten die gleiche Arbeitstätigkeit ausfüh-
ren müssen. Da es in diesem Zusammen-
hang zahlreiche Ausgestaltungsmöglich-
keiten gibt, stellt dies die Überleitung zu 
dem zweiten großen Bereich der angespro-
chenen babylonischen Verwirrung dar: Die 
Klassifikation der Schichtsysteme. Neben 
den herkömmlichen, bereits länger existie-
renden Schichtarbeitssystemen gibt es  
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darüber hinaus inzwischen auch zahlrei-
che Arbeitszeitmodelle, die nicht unbedingt 
der herkömmlichen Normalarbeitszeit ent-
sprechen. Flexibilisierte Arbeitszeiten oder 
Heimarbeit können auch zu ungewöhnlicher 
oder wechselnder Arbeitszeit führen. 

Das Arbeitszeitgesetz hält fest, dass „Die 
Arbeitszeit der Nacht- und Schichtarbeitneh-
mer (…) nach den gesicherten arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnissen über die men-
schengerechte Gestaltung der Arbeit festzu-
legen [ist]“ (ArbZG §6 Abs. 1). Eine zentrale 
gesicherte Erkenntnis besagt, dass es kein 
Patentrezept für die optimale Gestaltung 
eines Schichtsystems gibt. Vielmehr sollte 
es die gemeinsame Aufgabe von Arbeit- 

geber und Arbeitnehmer(-vertretung) sein, 
ein auf die speziellen Anforderungen des 
Betriebes und der Schichtarbeiter zuge-
schnittenes Schichtsystem zu erarbeiten. 
Entsprechend dieser Empfehlung handelt es 
sich bei den zahlreichen, sich teilweise nur 
in Nuancen voneinander unterscheidenden 
Schichtsystemen um einen gewünschten 
Zustand der Pluralisierung und Individuali-
sierung. Eine übersichtliche und zugleich 
umfassende Klassifizierung scheint somit 
nicht möglich. Das folgende Schema orien-
tiert sich an Differenzierungen, welche häu-
fig in der Literatur zu finden sind und stellt 
lediglich eine Grobklassifizierung existie-
render Schichtsysteme dar. 

(Quellen: inqa, Nacht- und Schichtarbeit; Müller-Seitz, 1991; Rutenfranz und Knauth, 1982)

F-S-N

Frühschicht–Spätschicht–Nachtschicht

WE 

Wochenende, einschließlich Feiertage

mit Nachtarbeit

„Nachtschichtsystem“

ohne Nachtarbeit

„Spätschichtsystem“
Tagarbeit

F-S-N 

+ WE

F-S 

von Mo-Fr

F: Mo-Sa

S: Mo-Fr

Dauernachtschicht

Dauerfrühschicht

Geteilte
Schichten
zu festen
Zeiten 

  Dauerspätschicht

Wechselschichtsystem

– europäisches Modell –

Permanentes Schichtsystem

– amerikanisches Modell –

Mit 

WE-Arbeit

–Vollkonti–

Ohne 

WE-Arbeit

–Teilkonti–

Ohne

WE-Arbeit

–Diskonti–

Mit 

WE-Arbeit

–Diskonti –

F-S-N 

von Mo- Fr 

Abbildung 2: 
Grundformen der Schichtsysteme
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Entsprechend der Abbildung 2 ist grund-
sätzlich zwischen zwei verschiedenen 
Schichtsystemen zu unterscheiden: Dem 
permanenten und dem Wechselschichtsys-
tem. Da ersteres vor allem im amerikani-
schen Raum verbreitet ist, soll hierauf weni-
ger Bezug genommen werden. Abgesehen 
von der permanenten Ausübung von Tag-
schichten, welches gewissermaßen die Nor-
malarbeitszeit darstellt, ist für Deutsch-
land noch die Ausübung von Dauernacht-
schichten relevant. Dieses Arbeitszeit-
modell findet sich beispielsweise in der 
Krankenpflege als Dauernachtwache (vgl. 
Scesny, 2001). Dennoch ist für die Betrach-
tung der Schichtarbeit in Deutschland das 
europäische Modell des Wechselschicht-
systems von zentralerer Bedeutung. Die-
ses differenziert sich in mehrere Gestal-
tungsmöglichkeiten aus. Die einzelnen Sys-
teme unterscheiden sich hierbei, inwieweit 
die Kategorien „Nachtarbeit“ sowie „Arbeit 
an Wochenenden (einschließlich Sonn- 
und Feiertagen)“ gegeben sind oder nicht. 
Schichtsysteme einschließlich Nachtarbeit 
werden entsprechend „Nachtsysteme“  

genannt. Kommt zusätzlich noch die  
Wochenendarbeit hinzu, handelt es sich um 
einen „Vollkonti(-nuierlichen)“ Schichtplan.

Wechselschichtsysteme ohne Nachtarbeit 
gehören zu den „Spätschichtsystemen“. 
Sind diese zusätzlich ohne Wochenend-
arbeit gestaltet, handelt es sich um einen 
„Diskonti(-nuierlichen)“ Schichtplan. Die 
gemischten Kombinationen der beiden  
Kategorien ergeben die „Teilkonti(-nuier- 
lichen)“ Schichtplanarten. Betrachtet man 
an dieser Stelle erneut die Literaturland-
schaft, stößt man auch hier auf vielfältige 
Bezeichnungen, die in Tabelle 3 dargestellt 
sind.

Auch die noch folgenden Übersichten ent-
halten neben den Hauptbegriffen noch wei-
tere Bezeichnungen, die sich in der Literatur 
finden lassen und somit synonym genutzt 
werden. Im Folgenden werden die zahlrei-
chen Begrifflichkeiten rund um das Thema 
Schichtsysteme strukturiert und die ein-
zelnen Kriterien erläutert (Tabelle 4, siehe 
Seite 62). 

Schichtplanarten Alternative Bezeichnungen

Diskonti
(Diskontinuierlich)

Zweischichtsystem; -betrieb; zweischichtige Arbeitsweise;
Zweischicht-Arbeit

Teilkonti
(Teilkontinuierlich)

Dreischichtsystem; -betrieb; dreischichtige Arbeitsweise;
Dreischicht-Arbeit

Vollkonti
(Vollkontinuierlich)

Durchfahrbetrieb; durchlaufende Arbeitsweise

(Quellen: Knauth und Hornberger, 1997; Müller-Seitz, 1991)

Tabelle 3:  
Alternative Bezeichnungen der Schichtplanarten 
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Tabelle 4:  
Kriterien eines Schichtsystems  

Systemkriterien Erläuterung

Schichtplan (v.a. im  Industriesektor)

Dienstplan (v.a. im Dienstleistungssektor)

Vorgabe einer immer wiederkehrenden  
identischen Abfolge von Arbeitseinsätzen

Schichtwechselperiodik
(Schichtplanzyklus)

Anzahl gleichartig zu absolvierender Arbeits-
schichten, z.B. 7- oder 14-tägige Schichtwech-
selperiodik

Schichtwechselrhythmus

∙ gleichmäßig

∙ ungleichmäßig

Bestimmung des Gleichmaßes der aufein-
anderfolgenden Schichtperioden
∙ alle Schichtarten besitzen die gleiche  

Periodik, z.B. 5 F -> 5 S -> 5 N
∙ schichtspezifische Periodik,
     z.B. 7 F -> 5 S -> 3 N

Schichtlänge
(Schichtdauer, Schichtzeit)
∙ Komprimierte Arbeitszeit

Dauer einer Schicht
z.B. 6- oder 8-stündige Schichtlängen
∙ tägl. Arbeitszeit > 8h bzw.  wöchentliche  

Arbeitszeit > 48 h

Schichtart

∙ Frühschicht (Tagschicht)
∙ Spätschicht
∙ Nachtschicht

Zeitliche Lage der einzelnen Schichten bzgl. 
eines Tages
∙ z.B.  6.00 - 14.00 Uhr
∙ z.B. 14.00 - 22.00 Uhr
∙ gemäß ArbZG:  jede Schicht, die mehr 

als 2 Stunden zwischen 23.00 - 6.00 Uhr 
umfasst

Anzahl der Schichtbelegschaften
(Besetzungsstärke)

Gesamtheit der pro Schichtart eingesetzten 
Schichtarbeiter

Schichtwechselzeitpunkte Tageszeiten, zu denen die jeweiligen  
Schichtarten beginnen und enden

Schichtenfolge (Rotationsrichtung)
∙ Vorwärtswechsel
∙ Rückwärtswechsel

Reihenfolge der Schichtarten 
∙ F-S-N
∙ N-S-F 

Schichtenkontinuität

∙ Diskonti 
(diskontinuierlich, ungleichmäßig) 

∙ Teilkonti (teilkontinuierlich)

∙ Konti (kontinuierlich, gleichmäßig)

Durchlaufcharakter der Schichtarbeit

∙ Arbeitsprozess ohne Nachtarbeit

∙ Arbeitsprozess mit Nachtarbeit; keine  
Arbeit an Wochenenden und Feiertagen

∙ Arbeitsprozess mit Nachtarbeit; auch  
an Wochenenden und Feiertagen ->  
ununterbrochener Arbeitsprozess

(Quelle: Herrmann, 2001; Konietzko, Dupuis und Letzel, 2005; Müller-Seitz, 1991)
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3.2 Häufigkeit und Verteilung 
der Schichtarbeit 

Die wesentlichen Schichtsysteme in der 
Fachliteratur sind, wie im vorherigen Kapitel 
aufgeführt, Früh-, Spät- und Nachtschich-
ten, die als Dreischichtsysteme organisiert 
sind. Die nächst häufigen Systeme sind 
Zweischichtsysteme, die nur zwei Schicht-
typen beinhalten. Weniger verbreitet sind 
Vier- oder Fünfschichtbetriebe. Der Ablauf 
der Schichtsysteme (kontinuierlich, teilkon-
tinuierlich, diskontinuierlich) wird in Stu-
dien kaum berücksichtigt, da eine entspre-
chend detaillierte Erfassung der Arbeitszei-
ten aufwendig ist. Will man Aussagen zu der 
Häufigkeit von Schichtsystemen machen, 
kommt erschwerend hinzu, dass sich die 
gängigen Schichtsysteme sowohl bezüglich 
der Branchen als auch bezüglich der Länder 
erheblich unterscheiden können.

In den letzten 20 Jahren haben sich die 
Branchen, in denen Schichtarbeit vor-
kommt, teilweise stark verändert. So sank 
z.B. die Beschäftigtenzahl in der Bergbau-
branche stark, in der Dienstleistungsbran-
che jedoch stieg sie erheblich an. In fast 
allen Branchen zeigten sich Veränderungen, 
die auf die Art und Häufigkeit der Schicht-
arbeit Auswirkungen haben können; diese 
Veränderungen sind jedoch durch ganz 
unterschiedliche Faktoren bedingt. Die  
Häufigkeit von Schichtarbeit und ihre Aus-
gestaltung hängen primär von der Branche 
und deren Wirtschaftslage in dem jeweili- 
gen Land ab; daher sind krisenbedingte 
Schwankungen möglich. Eine weitere Ver-
änderung ergibt sich durch die Veränderung 
des Frauenanteils in bestimmten Branchen, 
insbesondere im Dienstleistungsbereich. 
Meistens werden die Daten (noch) nicht 

geschlechtsspezifisch erfasst, die Bedürf-
nislage von Frauen sowie die gesundheit- 
lichen Auswirkungen von Schichtarbeit 
können sich jedoch von denen der Männer 
unterscheiden. Deutlich ist eine erhebliche 
Zunahme der Dienstleistungsbranche, in 
der häufig Frauen arbeiten und auch arbei-
ten wollen. Da die Erfassung der nationalen 
Daten in der Regel von Land zu Land unter-
schiedlich ist, ist ein allgemein gültiges Bild 
bezüglich der Häufigkeit von Schichtarbeit 
nur begrenzt zulässig.

Die Statistiken im Folgenden sind daher 
nur als Annäherung an das reale Bild zu 
betrachten. Wie die Schichten und ihre Spe-
zifika im Detail aussehen, kann meistens 
nicht gesagt werden. In Deutschland sind, 
wie auch in den übrigen EU-Ländern, primär 
Wechselschichtsysteme üblich. 

Betrachtet man die Häufigkeit von Schicht-
arbeit in Deutschland, sieht man eine deut-
liche Zunahme von Schichtarbeit in den 
letzten Jahren. Abbildung 3 (siehe Seite 64)  
zeigt einen Vergleich des Anteils von 
Schichtarbeitern als prozentualen Anteil der 
abhängig Beschäftigten von 1991 und 2004 
(Seifert, 2005).

Diese allgemeine Entwicklung findet in allen 
Industrieländern statt und ist primär durch 
die folgenden Faktoren begründet: 

∙ ein erhöhter Bedarf am Rund-um-die-Uhr- 
Service im Dienstleistungsbereich

∙ ein erhöhter Bedarf am durchgehenden 
Betrieb in der Produktion, um durch den 
zunehmenden Wettbewerb konkurrenz- 
fähig zu bleiben. Die Betriebe wollen 
heute eine möglichst effektive Nutzung 
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ihres Betriebes. Durch die technische Ent-
wicklung und neue Produktionsmethoden 
ist dies heute leichter realisierbar.

∙ die Flexibilisierung der Arbeitszeit

Eine genauere Betrachtung der Entwick-
lung von Schichtarbeit in Deutschland, 
bedingt auch durch die deutsche Vereini-
gung von 1990, bietet das folgende Kapitel. 
Weitere Daten zu Deutschland und anderen 
Ländern, insbesondere Europa, USA und 
Kanada, finden sich im übernächsten Kapi-
tel.

3.3 Schichtarbeit in DDR, BRD 
und Gesamtdeutschland

Die Deutsche Demokratische Republik als 
selbsterklärter Arbeiter- und Bauernstaat 
beschäftigte zahlreiche Arbeitnehmer in 
Schichtarbeit. Wie alle anderen Lebens-
bereiche auch, war diese in einen poli-
tisch-ideologischen Kontext eingefasst und 
wurde mit dem allgemeinen Interesse aller 
Arbeiter an einer blühenden sozialistischen 
Wirtschaftsorganisation begründet. In die-
sem Zusammenhang erfolgte eine strikte 
Trennung der sozialistischen von der kapi-
talistischen Mehrschichtarbeit, wonach ers-
tere notwendig war, um allen ein besseres 
Leben zu ermöglichen und letztere einer 

Abbildung 3:  
Anteil von Schicht-, Nacht- und Wochenendarbeit in Deutschland in den Jahren 1991 und 2004 in %

Quelle:  
Seifert, H.: Zeit für neue Arbeitszeiten. In: WSI-Mitteilungen 8/2005, S. 478-483 
Nachdruck nur mit Zustimmung der Redaktion der WSI-Mitteilungen erlaubt.
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Ausbeutung von Arbeitskraft entsprach 
(vgl. Zimmermann, 2002). Für den Produk- 
tionssektor der ehemaligen DDR wurden 
offiziell statistische Erhebungen durch- 
geführt, weshalb die Entwicklung der 
Schichtarbeit in diesem Bereich gut nach-
vollziehbar ist. 

Wie Tabelle 5 zeigt, arbeiteten über ein Drit-
tel der Industriearbeiter im Schichtbetrieb. 
Es wurde vor allem die vollkontinuierliche 
Schichtarbeit zwischen 1960 und 1990, 
trotz deutlicher Schwankungen, der Ten-
denz nach ausgebaut, während die Zwei-
schichtarbeit sukzessive verringert wurde. 
Für andere Wirtschaftsbereiche, wie etwa 
den Dienstleistungssektor oder die Land-
wirtschaft, existieren entsprechende offi-
zielle Statistiken hingegen nicht (vgl. Zim-
mermann, 2002). Allerdings müssen auch 
die vorliegenden Zahlen vor dem Hinter-
grund betrachtet werden, dass die DDR-
Statistik ein staatlich manipuliertes Propa-

ganda-Instrument darstellte (vgl. Zimmer-
mann, 2002). Doch nicht nur die Zahlen son-
dern auch die Schichtarbeit an sich wurde 
für den Erhalt des SED-Machtmonopols ins-
trumentalisiert. Die propagierte absolute 
Notwendigkeit von Mehrschichtarbeit für 
das wirtschaftliche Wachstum und die Wei-
terentwicklung des Sozialismus sollte bei 
den Arbeitern eine positive Grundeinstel-
lung zur Arbeit im Schichtsystem erzeugen. 
Um dies zu unterstützen, wurden wissen-
schaftliche Studien in Auftrag gegeben, wel- 
che die Auswirkungen der Schichtarbeit auf 
Gesundheit und Sozialleben untersuchen 
und deren Unbedenklichkeit stützen sollten 
(vgl. Voigt, 1986; Zimmermann, 2002). Trotz 
der offiziell stets beteuerten Unschädlich-
keit für Gesundheit und Sozialleben kam es 
zur Einrichtung vielfältiger Vorsorge- und 
Prämiensysteme. Von gewerkschaftlicher  
Seite aus wurde beispielsweise über 
Gesundheitshelfer sichergestellt, dass wäh-
rend der Spät- und Nachtarbeit die gesund-

Schichtarbeit in der DDR –
Produktionsarbeiter in der Industrie (Anteile in %)

Jahr einschichtig zweischichtig dreischichtig

1960 62,0 18,8 19,1

1965 61,5 17,2 21,2

1970 69,3 13,3 17,4

1975 65,4 13,6 27,1

1980 66,0 12,2 21,8

1985 63,2 12,2 24,6

1988 62,2 11,9 25,9

1989 62,4 11,7 26,0

Tabelle 5:  
Prozentuale Verteilung der Schichtarten im Produktionssektor der DDR 
(Frerich und Frey, 1993; Zimmermann, 2002)
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heitliche Betreuung der Arbeiter gewähr-
leistet war. Zudem ging mit jeder geleiste-
ten Nachtschicht eine Schichtprämie von 
sieben Mark einher. Wurde die Nachtschicht 
nicht mindestens 48 Stunden vorher ange-
kündigt, wurde gewissermaßen ein Ent-
schädigungszuschlag von 50 % des Tarif-
lohns gezahlt. Auch die Arbeit an Sonn- und 
Feiertagen wurde finanziell bezuschusst 
(vgl. Zimmermann, 2002). Im Rahmen der 
allgemeinen Gleichstellungspolitik der 
DDR arbeiteten sowohl Männer als auch 
Frauen im Schichtsystem. Letzteres wurde 
vor allem durch ein ausgebautes Netz an 
Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder der 
werktätigen Mütter ermöglicht. Dennoch 
bedeutete die Erwerbstätigkeit der Frauen 
auch im Rahmen der Doppelverdienerehe 
zugleich eine Doppelbelastung, denn für 
den Haushalt und die Kindererziehung blie-
ben sie trotz proklamierter Gleichberechti-
gung häufig allein verantwortlich. 

Da die Schichtarbeit als Dienst für das  
sozialistische Volk angesehen wurde, war 
es für die Arbeiter sehr schwer, entspre-
chende Arbeitsplatzangebote abzulehnen. 
Dies konnte schnell als Arbeitsscheu oder 
asoziales Verhalten dargestellt werden. Zu 
den wenigen strengen Ausnahmen zähl-
ten gemäß § 243 des Arbeitsgesetzbuches 
der DDR (1977) Frauen mit Kindern im Vor-
schulalter, denen es möglich war, die Aus-
übung von Nachtarbeit und das Leisten von 
Überstunden abzulehnen. Für Schwangere 
und stillende Mütter galt sogar ein Verbot 
bezüglich dieser beiden Arbeitsbedingun-
gen (vgl. AGB; Zimmermann, 2002). 

Insgesamt betrachtet stellte die Mehr-
schichtarbeit in der DDR ein gängiges und 
weit verbreitetes Arbeitszeitmodell dar. 

Nicht zuletzt dadurch war es möglich, 
nahezu allen Bürgern einen Arbeitsplatz 
anzubieten. In diesem Zusammenhang 
kann man von der Schichtarbeit als Normal-
arbeitszeitmodell reden – zumindest galt 
es im Sinne der SED, dies zu etablieren und 
allgemeine Anerkennung und Befürwor-
tung herzustellen (vgl. Voigt, 1986; Zimmer-
mann, 2002).

Während es das Ziel der DDR-Propaganda 
war, die Mehrschichtarbeit als selbstver-
ständliche Notwendigkeit und normale 
Massenerscheinung einzurichten und zu 
rechtfertigen, galt Schichtarbeit in der 
alten Bundesrepublik als ein negativ kon-
notierter Eingriff in den persönlichen Frei-
raum der Arbeiter. Lediglich ökonomische 
Zwänge galten als nachvollziehbare Beweg-
gründe für die Arbeit im Schichtsystem. In 
diesem Zusammenhang sollte man auch 
die Tatsache betrachten, dass wenige bis 
gar keine offiziellen Daten zur Verbreitung 
dieses Arbeitszeitmodells existieren (Zim-
mermann, 2002). Es galt, diese unliebsame 
Arbeitsform, welche im deutlichen Gegen-
satz zur Normalarbeitszeit stand und auch 
so empfunden wurde, möglichst von der 
aktuellen (Arbeitsmarkt-)Politik fernzu- 
halten. 

Zum Thema Schichtarbeit, deren gesund-
heitliche und soziale Risiken sowie die  
Möglichkeiten der Humanisierung der 
Arbeitsbedingungen wurden zahlreiche  
wissenschaftliche Studien durchgeführt. 
Schichtarbeit galt auf Grundlage der Stu- 
dienerkenntnisse als ein Risikofaktor,  
welcher zahlreiche gesundheitliche und 
soziale Beeinträchtigungen nach sich zie-
hen kann (vgl. Voigt, 1986). Vor allem die 
Gewerkschaften kämpften für eine radikale 
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Zurückdrängung der Schichtarbeit auf das  
absolute Mindestmaß (vgl. Voigt, 1986). 
Eine Reaktion von gesetzlicher Seite aus 
stellt das offizielle Verbot von Nachtarbeit 
für Frauen dar, welches, im Gegensatz zu 
den Bestimmungen der DDR, mit Ausnahme 
von Angestellten und Beamtinnen unein-
geschränkt galt (vgl. AZO § 19 1985; Voigt, 
1986). Allerdings sollte dieses auch im 
Zusammenhang mit der generell sehr res-
triktiven Gestaltung des Arbeitsmark-
tes für Frauen betrachtet werden. Im Sinne 
des Alleinverdienermodells waren die 
geschlechtlichen Zuständigkeiten klar ver-
teilt, wobei die Frau Haus und Hof zu hüten 
hatte und maximal die Teilzeitarbeit akzep-
tiert war. 

Doch trotz der tendenziell eher ablehnen-
den Haltung gegenüber Schichtarbeit nahm 
sie stetig zu. Begründet wird der Zuwachs 
mit mehreren parallel ablaufenden Prozes- 
sen: Zum einen zählt hierzu der westdeut- 
sche Übergang von der Industrie- zur Dienst- 
leistungsgesellschaft in den 1960er-Jahren. 
Dieser Strukturwandel führte zu einer Ver-
lagerung der Schichtarbeit als dominie-
rende Zeitform in den sogenannten tertiä-
ren Sektor. Doch auch in der Industrie kam 
es zum Ausbau der Schichtarbeit aufgrund 
der stattfindenden Konzentrationsprozesse 
und der technischen sowie organisatori-
schen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Rentabilität. Der letzte hierzu zählende Pro-
zess in der alten Bundesrepublik beinhaltet 
die Verkürzung der Arbeitszeiten, welche 
branchenübergreifend zu beobachten war 
(vgl. Münstermann und Preiser, 1998; Voigt, 
1986). Allerdings galten in der alten BRD 
strengere Arbeitnehmerrechte, welche 
zum Beispiel eine erzwingbare Mitarbeiter-
beteiligung bei der Einführung von Nacht- 

oder Schichtarbeit vorsahen. Wie in der DDR 
auch, sieht das bundesdeutsche Arbeits-
recht den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
im Betrieb vor und formuliert in diesem 
Zusammenhang eine Fürsorgepflicht des 
Arbeitgebers (vgl. Zimmermann, 2002). 
Anhand der zunehmenden gesetzlichen 
Regelungen bezüglich (Schicht-) Arbeits-
zeiten lässt sich der allgemeine Wertewan-
del in der Arbeitswelt der ehemaligen BRD 
sehr gut nachvollziehen: Wo bisher das Pri-
mat der Anpassung des Menschen an die 
Technik galt, setzt sich mehr und mehr die 
Humanisierung der Arbeit und eine damit 
verbundene Anpassung der Technik an die 
Bedürfnisse des Menschen durch. Auch 
die wachsende Bedeutung arbeitswissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Empfeh-
lungen muss in diesem Zusammenhang 
betrachtet werden (vgl. Voigt, 1986).

Die Vereinigung beider deutschen Teile 
scheint auch mit einer Neutralisierung der 
unterschiedlichen Positionen einhergegan-
gen zu sein. Die Anerkennung der Risiken  
von Schichtarbeit sowie die Aufhebung des 
Nachtarbeitverbotes für Frauen machen 
dies beispielhaft deutlich. Ähnliche Ent-
wicklungen finden sich auch in der For-
schungslandschaft. Entsprechend des 
sozio-technischen Systemansatzes wurde 
die einseitige Anpassung des einen an den 
anderen von dem Prinzip abgelöst, Mensch 
und Technik von Beginn an gemeinsam zu 
betrachten und beide Systeme im Sinne 
eines „best match“ aneinander anzupassen 
(vgl. Ulich, 1998). Das Treffen in der Mitte 
beider Extreme findet sich nun auch bei der 
Schichtarbeit und deren statistischen Erfas- 
sung wieder. Wie die Ausführungen zu den 
Auswirkungen und Einflussfaktoren der 
Schichtarbeit zeigen werden, ist dieses 
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Arbeitszeitmodell eine Größe, die zwar Risi-
ken mit sich bringt, welche allerdings, bei 
gesundheitlicher und sozialer Mitarbeiter- 
orientierung, nicht nur gemanagt, sondern 
auch gemeistert werden können. Wie so  
vieles, hat auch die Schichtarbeit nicht nur 
Nach- sondern auch Vorteile, welche es gilt, 
durch geschickte und überlegte Gestaltung 
zu stützen. Dies ist besonders wichtig, da 
es sich bei dieser Beschäftigungsart vor-
aussichtlich nicht um ein auslaufendes 
Modell handelt. Nach der Wiedervereini-
gung beider deutscher Teile, kam es auch 
in Ostdeutschland zu einem Ausbau des 
Dienstleistungssektors. Betrachtet man 
die Ausübung von Schichtarbeit branchen-
übergreifend, so zeigt sich für den Zeitraum 
von 1991 bis 2004 ein Zuwachs für diese 
Beschäftigungsart – vor allem bezüglich 
der Arbeit an Samstagen. Obwohl die ver-
schiedenen Formen der Schichtarbeit zuge-
nommen haben, handelt es sich allerdings, 
gesamtgesellschaftlich betrachtet, weiter-
hin um atypische Arbeitszeitmodelle. 

3.4 Schichtarbeit in Europa, USA 
und Kanada

Die Häufigkeit von Schichtarbeit in Europa 
wird in den Statistiken von Eurostat, der 
europäischen Statistikbehörde, veröffent-
licht. Die nationalen Institutionen erheben 
die Daten nach eigenen Verfahren und lie-
fern diese an Eurostat. Daher sind die fol-
genden Daten nur begrenzt untereinander 
vergleichbar. Die Statistiken können jedoch 
gewisse Trends aufzeigen und ein grobes 
Bild über die Häufigkeit von Schichtarbeit 
liefern. 

Der prozentuale Anteil von Schichtarbeitern 
unter allen Arbeitnehmern, bezogen auf die 

Altersgruppe 15 bis 64 Jahre, zeigt Tabelle 6 
(siehe Seite 70 f.) (Daten vom 9. September 
2010 aus Eurostat, sortiert nach dem Anteil 
im Jahre 2009). Die Originaldefinitionen 
von Schicht- und Nachtarbeit finden sich in 
der Legende der Tabelle auf der gegenüber-
liegenden Seite unten. Die Werte bewegen 
sich zwischen 4 und 31 %, Deutschland hat 
im Mittel 16 %. Die Historie dieser Daten 
muss berücksichtigt werden, dazu finden 
sich für Deutschland und die DDR genauere 
Daten im vorhergehenden Kapitel. Im Mit-
tel beträgt in den europäischen Ländern der 
Anteil von Schichtarbeit 14 bis 16 % (Euro- 
stat, 2010). Damit sind in der Regel Schich-
ten am Morgen, in der Nacht oder am 
Wochenende gemeint, außerhalb der Nor-
malarbeitszeiten von 8 bis 18 Uhr. 

Kontinuierliche Zweischichtsysteme sind 
sehr verbreitet und beinhalten meist  
zwölf Arbeitsstunden mit einer Morgen-  
und einer Abendschicht. Der Vorteil der- 
artiger Systeme besteht darin, dass dann 
drei bis vier Tage frei genommen werden 
können. 

Ferner gibt es Extremschichten, die durch 
eine besonders lange Arbeitszeit und 
anschließende lange Pausentage gekenn-
zeichnet sind wie z.B. in Kliniken oder auf 
Seeplattformen. 

Betrachtet man die Häufigkeit von Schicht-
systemen bezüglich ihrer Kontinuität, so 
zeigt sich, dass in Europa eher Wechsel-
schichtsysteme üblich sind; d.h., die  
Arbeitnehmer arbeiten häufig in unter-
schiedlichen Schichten und müssen sich 
daher entsprechend an die neuen Zeiten 
gewöhnen (Beermann, 2005 und 2008; 
DGAUM, 2006). In den USA und in Japan 
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sind eher permanente Schichtsysteme 
verbreitet, d.h., die Arbeitnehmer haben 
Dauerschichten wie z.B. immer Nacht-
schicht.

International betrachtet, sind in bestimm-
ten Brachen wie im Transportwesen dis-
kontinuierliche Dreischichtsysteme üblich 
(Sallinen, 2010). 

Definitionen von Eurostat:

Shift work:  
Shift work is a regular work schedule, during which an enterprise is operational or provides ser-
vices beyond the normal working hours (weekdays 8 am to 6 pm; evening closing hours might be 
later in the case of a longer noon break), and where different crews of workers succeed each other 
at the same work site to perform the same operations. Shift work usually involves work in the early 
morning, at night or at the weekend; the weekly rest days might not coincide with the normal rest 
days.

Night work: 
Work done during usual sleeping hours and implying unusual sleeping times. The indicator covers 
work during the night for at least 50% of the days on which the person worked, during a four-week 
reference period before the survey interview.
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Die European Foundation for the Improve-
ment of Living and Working Conditions hat 
2007 einen Bericht über ungewöhnliche 
Arbeitszeiten in europäischen Firmen ver- 
öffentlicht (Eurofound, 2007a). Dieser 
Bericht basiert auf einer Umfrage von 2004, 
in der 21 000 repräsentative Betriebe aus 
21 europäischen Ländern zur Situation der 
Arbeitszeit in ihrem Betrieb und der Zufrie-
denheit der Beschäftigten befragt wurden. 
Dieser Establishment Survey on Working 
Time and worklife balance (ESWT) wurde in 
zwei Phasen durchgeführt und die Ergeb-
nisse in verschiedenen Berichten veröffent-
licht (Eurofound, 2006). Der Bericht liefert 
eher Aussagen zu ungewöhnlichen und zu 
langen Arbeitszeiten, weniger zu Schicht-
arbeit. Es gibt jedoch deutliche Hinweise, 
dass primär Zwei- und Dreischichtsysteme 

vorkommen. Genügend Daten zum Vorkom- 
men und der Verteilung von Schichtsyste- 
men werden aber nicht ausreichend 
beschrieben. In einer weiteren Studie der 
European Foundation werden die Arbeits-
bedingungen im Jahr 2000 in Europa (Euro-
found, 2002) beschrieben. Die Daten wur-
den über eine Befragung von ca. 21 700 
Beschäftigten aus 15 EU-Ländern ermittelt. 
Darin wird ein steigender Trend von Schicht-
arbeit auf 20 % beschrieben (siehe Tabel- 
le 7). Die häufigsten Schichtsysteme sind 
hier die Zwei- bzw. Dreischichtsysteme. 

Eine Untersuchung von 1998 der European 
Foundation liefert landesspezifische Daten 
über die Verteilung von kontinuierlichen 
Schichtsystemen in einigen EU-Ländern 
und Branchen (Eurofound, 1998). 

Quelle: 
„Third European Survey on Working Conditions 2000“ 
© European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2011, Wyattville Road, Dublin 18,  
Ireland

Tabelle 7:  
Arbeitsverteilung und Schichtarbeit in 15 EU-Ländern in 2000
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2007 wurde die vierte Umfrage der Euro-
pean Foundation veröffentlicht (Eurofound, 
2007b). Die erhobenen Daten stammen von 
ca. 30 000 befragten Beschäftigten aus  
27 EU-Ländern.

Die Verteilung von Schichtarbeit, als Inzi-
denz dargestellt, wird in dieser Studie diffe-
renziert (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4: 
Häufigkeit von 
Schichtarbeit nach 
Branchen in % (EU 27)

Quelle: 
„Vierte Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen“ 
© Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, 2011, Wyattville Road, Dublin 18, 
Irland
EU 27: Die 25 EU Mitgliedstaaten (2007) + Bulgarien und Rumänien
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Hier zeigt sich deutlich, dass bei Schicht-
arbeit Wechselschichten häufiger vorkom-
men als Dauerschichten. Die Dreischicht-
systeme sind dabei etwas häufiger als die 
Zweischichtsysteme. Weiterhin zeigen die 
Daten, dass Abendarbeit häufiger ist als 
Nachtarbeit.

Schichtarbeit kommt besonders gehäuft in 
den Branchen Gesundheitswesen, Hotels 
und Restaurants, Produktion sowie Handel  
und Transport vor. Der Bericht liefert auch 

Hinweise darüber, wie groß der Einfluss 
von Schichtarbeitern auf die Gestaltung 
der Arbeitszeit ist (siehe Abbildung 5): Die 
meisten Schichtarbeiter haben eher ein  
normales Gesamtarbeitsstundenkontin-
gent von ca. 40 Stunden. Schichtarbei-
ter können eher weniger autonom arbei-
ten als Nichtschichtarbeiter, dabei gibt es 
aber große Unterschiede zwischen den 
untersuchten Ländern. Interessant ist auch 
die Beobachtung, dass die Einführung von 
Schichtarbeit eher eine Entscheidung der 

Quelle: 
„Vierte Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen“ 
© Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, 2011, Wyattville Road, Dublin 18, 
Irland

Abbildung 5:  
Zeitliche Organisation 
der  Schichtarbeit 
(EU 27) in %
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Geschäftsführung und weniger der Beschäf-
tigten ist.

Detaillierte Zahlen zu Nachtarbeit und 
ungewöhnlichen Arbeitsstunden in der EU 
finden sich in dem o.g. Bericht von Euro-
found (2007a).

Seit 1989 publiziert die European Found-
ation die Serie BEST (Bulletin of European 
Studies on Time) in Deutsch, Englisch und 
Französisch. Darin werden zu verschiede-
nen Fragestellungen zu dem breiten Thema 
„Zeit“ Berichte veröffentlicht wie z.B. über 
Veränderungen der Arbeitszeit in Europa, 
Schichtarbeit und Gesundheit, Kontinuier- 
liche Schichtsysteme, Statistiken etc.

In den USA wurde noch 1991 von der Office 
of Technology Assessment geschätzt, dass 
ca. 20 % der Beschäftigten in den USA 
Schichtarbeiter sind. Schichtarbeit bedeu-
tet hier, dass in Zeitfernstern außerhalb  
der Standardarbeitszeit von 8 bis 17 Uhr 
gearbeitet wird ( Johnson und Sharit, 2001). 
Neben der üblichen Acht-Stunden-Schicht 
hat sich seit ca. 1955 die Zwölf-Stunden-
Schicht wieder verbreitet. 

Aktuellere Daten zur Schichtarbeit in den 
USA lieferte der Current Population Survey 
(CPS), der von der US-amerikanischen  
Statistikbehörde durchgeführt wird und ca. 
60 000 Haushalte zu den Themen Beschäfti-
gung regelmäßig befragt. 2004 wurde diese 
Befragung differenziert und es wurden 
zusätzlich Daten zur Häufigkeit von Schicht-
arbeit in den USA erhoben. Die Befragung 
zeigte, dass 2004 ca. 17,7 % aller Arbei-
ter und Angestellten Schichtarbeiter waren 
(McMenamin, 2007). Am häufigsten verbrei-
tet ist die Abendschicht mit ca. 6,8 %, dann 

folgen unregelmäßige Schichten mit 3,8 %, 
dann Nachtschichten mit 3,1 %, jeweils 
bezogen auf alle Arbeiter und Angestellte. 
Diese Nachtschichten erfolgen zwischen  
21 und 8 Uhr. Regelmäßig rotierende Schich-
ten sind mit ca. 2,7 % verbreitet. Interes-
sant bei der Auswertung sind die Gründe für 
die Schichtarbeit aus Sicht der Befragten: 
So gaben die meisten an, dass es primär in 
der Natur der Arbeit liegt, zudem könnten 
sie durch Schichtarbeit eine Weiterbildung 
für sich leichter realisieren, ferner die Kin-
derbetreuung. Ein weiterer wichtiger Grund 
ist der finanzielle Anreiz: Für Schichtarbeit 
bekommt man höhere Löhne als für die glei-
che Arbeit zu Normalzeiten. Teilzeit-Schicht-
arbeiter nannten als Grund für Schichtarbeit 
die Möglichkeit zur Weiterbildung. Ein ande-
rer Grund ist einfach die Tatsache, dass 
Schichtarbeit in Kauf genommen wird, wenn 
es keinen anderen Job gibt. 

Die Daten dieser Erhebung von 2004 zeig-
ten im Vergleich zu 2001 kaum Unterschiede. 
Männer arbeiteten 2004 mit 19,1 % eher in 
alternierenden Schichten als Frauen mit 
16,1 %. Farbige arbeiteten mit 23 % eher in 
Schichtarbeit als Gruppen anderer Haut- 
farben oder Ethnien. 

Betrachtet man nur diese Schichtarbeiter, 
so arbeiten davon ca. 38 % in der Abend-
schicht, ca. 18 % in der Nachtschicht,  
15 % in der rotierenden Schicht und ca.  
22 % in einem unregelmäßigen Rhyth-
mus, der Rest in anderen Schichtformen 
(McMenamin, 2007). Die genannten Bran-
chen, in denen Schichtarbeit gehäuft  
vorkommt, sind auch in Tabelle 8 (siehe 
Seite 76) enthalten. 
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Eine detaillierte Analyse über die Situation 
von Schichtarbeit gibt das Institute for  
Work and Health in Kanada im Projekt SLID 
(Survey of Labour and Income Dynamics), 
die 1998 durchgeführt wurde. In Kanada 
wurde ein Anteil von 30 % Schichtarbeit  
in der arbeitenden Bevölkerung ermittelt. 
Mit den detaillierten Daten von Kanada 
konnten sogar berufs- und branchenspezi-
fische Unfallrisiken sowie geschlechts- 
spezifische Unterschiede bei Schicht- 
arbeit ermittelt werden (Demers et al., 
2010).

Einige weitere Studien haben sich mit der 
Thematik beschäftigt. Zu erwähnen ist die 
Zusammenarbeit von vier Ländern, die eine 
Übersicht zur Arbeit und zu den Arbeitszei-
ten im Pflegebereich beschrieben (SWAT, 

Survey of Work and Time). Die Daten aus 
den USA, Brasilien, Polen, Kroatien und  
der Ukraine wiesen deutliche Unterschiede 
hinsichtlich der benutzten Nachtschicht- 
systeme und deren subjektive Auswir-
kungen auf die physische und psychische 
Gesundheit der Betroffenen auf (Tepas  
et al., 2004).

3.5 Zusammenfassung

Die verschiedenen Quellen zeigen, dass 
die Verteilung von Schichtarbeit sehr unter-
schiedlich ist und von vielen Faktoren 
abhängt. Die Häufigkeit hinsichtlich der 
Zeitmodelle der Schichtarbeit hängt stark 
von der Branche und dem Land ab. Dabei 
spielen auch konjunkturelle Entwicklungen 
in einer Branche, technische Veränderun-

Tabelle 8:  
Branchen, in denen Schichtarbeit häufig vorkommt 

Branche Beispiele

Hotel- und Gaststättengewerbe Restaurantbetreiber, Hotelrezeption, Reinigungsservice

Pflege Krankenhauspersonal, Pflegeheimpersonal

Produktion Herstellung von Konsumgütern, Autos, Schwerindustrie 
(Hochofen) etc.

Nahrungsmittelindustrie Markthallen, Bäckereien, Getränkeproduktion und -verteilung

Handel und Verkehr, Transport,  
Versicherungen

Lagerbetrieb, Post, Schiffscontainer, Fernfahrer, Zugbegleiter, 
Flugpersonal, Taxifahrer

Baugewerbe Bauarbeiter, Tunnelbauer, Bergbau

Nachrichtenübermittlung Radiostationen, Serverbetreiber, Call-Center, Zeitungen

Sicherheit Notdienste, Feuerwehr, Polizei

Sozialbereich, Erziehung Sozialstationen, Hotlines, Heime

Freizeit, Sport und Kultur Fitnesscenter, Kinobetreiber

Unterhaltungsbranche Kinobetreiber, Theaterpersonal

Landwirtschaft Bauern, insbesondere mit Tierhaltung und Milchproduktion
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gen und die entsprechende Zunahme von 
Tätigkeiten, die Schichtarbeitsplätze erlau-
ben, eine Rolle.

Trotz der unzureichenden Datenlage zur 
Häufigkeit von Schichtarbeit kann resümiert 
werden, dass ca. 10 bis 25 % der Angestell-
ten und Arbeiter in verschiedenen Schicht-
arbeitssystemen arbeiten, der allgemeine 
Trend zu Schichtarbeit steigend ist und die 
am häufigsten eingesetzten Systeme Drei- 
und Zweischichtsysteme sind. Im inter- 
nationalen Vergleich gibt es weitere Unter-
schiede, auch bedingt durch unterschied-
liche gesetzliche Grundlagen und die unter-
schiedliche Methodik der nationalen Daten-
erhebung. Tendenziell sind in Europa eher 
Wechselschichten üblich, in den USA und 
Japan eher Dauerschichten. Die Autonomie 
von Schichtarbeitern hinsichtlich Arbeits-
organisation und -zeit scheint im Vergleich 
zu Tagesarbeitern reduziert zu sein.

Die wesentlichen Faktoren für die Zunahme 
von Schichtarbeit sind der erhöhte Bedarf 
am Rund-um-die-Uhr-Service im Dienstleis-
tungsbereich und am durchgehenden Pro-
duktionsbetrieb, technisch verbesserte Pro-
duktionsmethoden und die Flexibilisierung 
der Arbeitszeit.

Statistische Daten zu Schichtarbeit liegen 
primär aus Europa (Eurostat), den USA und 
Kanada vor. Ein Vergleich vorliegender Sta-
tistiken liefert nur begrenzt Daten, da die 
Erhebung der Daten nicht standardisiert ist. 
Allgemeine Trends sind jedoch erkennbar 
und zeigen, in welchen Branchen Schicht-
arbeit besonders gehäuft vorkommt (siehe 
Tabelle 8).
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4.1 Zirkadiane und infradiane Rhythmen

Alle lebenden Organismen, von Einzellern 
bis hin zum Menschen, weisen physiologi-
sche und verhaltensbezogene Veränderun-
gen im Verlauf eines Tages, Monats oder 
Jahres auf (Hastings, 1998). Zirkadiane 
Rhythmen dauern in etwa 24 Stunden (z.B. 
der Schlaf-/Wachrhythmus). Infradiane 
Rhythmen werden in zirkalunare (etwa ein 
Monat) und zirkannuale (etwa ein Jahr) 
Rhythmen unterteilt. Ein Beispiel für zirka-
lunare Rhythmen ist der Menstruations- 
zyklus der Frau. Saisonale affektive Störun- 
gen (starke Stimmungsveränderungen) ver- 
laufen typischerweise in zirkannualen  
Zyklen. Das Spektrum jahreszeitlicher Ver-
änderungen des Gesundheitszustandes 
reicht von Sterblichkeit, Selbstmorden 
bis hin zu Fruchtbarkeitsphasen (Aschoff, 
1981). Außerdem sind vor allem saisonale 
affektive Störungen (SAD) bekannt, wel-
che durch Herbst-/Winterdepressionen 
und manische Phasen im Sommer charak-
terisiert sind (Rosenthal et al., 1984). Aber 
auch bei gesunden Probanden werden Stim-
mungsverbesserungen im Sommer und 
-verschlechterungen im Winter beobachtet 
(Kasper et al., 1989).

Im weiteren Verlauf stehen vor allem die  
zirkadianen Rhythmen im Vordergrund.  
Der Begriff des zirkadianen Rhythmus wurde 
erstmals von Franz Halberg eingeführt.  
Halberg begann seine Experimente über 
Rhythmen innerhalb von lebenden Organis-
men in den 1940er-Jahren und gilt bis heute 
als Begründer der modernen Chronobiolo- 

gie (vgl. Halberg, 1962). Im Bereich der chro-
nobiologischen Forschung werden zyklische 
Phänomene in lebenden Organismen und 
deren Anpassung an die solaren und luna-
ren Rhythmen der Umwelt untersucht, d.h. 
die Anpassung an den Sonnen- und Mond-
zyklus. Dabei ist die Chronobiologie ein 
interdisziplinäres Fachgebiet, welches die 
Erkenntnisse aus den Bereichen der Medi-
zin, der Endokrinologie, der Biologie, Psy-
chologie und besonders der Schlafforschung 
integriert. Der Begriff zirkadian setzt sich 
der Wortbedeutung nach aus dem latei-
nischen circa, was „in etwa“, „um“, oder 
„ungefähr“ bedeutet, und dem lateinischen 
dies, was „der Tag“ bedeutet, zusammen. 
Lanuza und Farr stellten 2003 folgende 
Charakteristika zur Definition zirkadianer 
Rhythmen auf: Zirkadiane Rhythmen sind 
regelmäßig schwankende Körperfunktio-
nen mit einem Zyklus von etwa 24 Stunden. 
Grundsätzlich können Rhythmen mit einer 
Periodenlänge zwischen 20 und 28 Stunden 
als zirkadian bezeichnet werden. Alle zirka-
dianen Rhythmen sind genetisch determi-
niert und regulieren die endogenen und 
autarken Prozesse des Körpers. 

4.2 Zeitgeber und Wirkbereiche 
zirkadianer Rhythmik 

Betrachtet man Veränderungen des Bio-
rhythmus im 24-Stunden-Verlauf, so gibt 
es zum einen exogene Faktoren, die „von 
außen“ den Biorhythmus beeinflussen, 
wie z.B. der Tag-Nacht-Rhythmus, und zum 
anderen endogene, d.h. innere Veränderun-
gen, wie z.B. die Körpertemperatur. Diese 
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exogenen Zeitgeber und endogenen Ver- 
änderungen werden im Folgenden beschrie-
ben.

Exogene Zeitgeber

Damit die inneren Rhythmen regulär ablau-
fen, sind eigentlich keine Signale aus der 
Außenwelt erforderlich. Dennoch werden 
Biorhythmen nicht nur über endogene, son-
dern auch exogene Zeitgeber beeinflusst. 
Der wichtigste Zeitgeber für die zirkadiane 
Rhythmik ist der Wechsel zwischen Tag und 
Nacht. Dabei ist das Licht der wichtigste  
Stimulus für die Koordination des zirka- 
dianen Systems mit der Umwelt. Einen wei-
teren Zeitgeber stellt die Nahrungsauf-
nahme und das Trinkverhalten dar. Die 
Aufnahme von Nahrung ist sehr eng mit 
den Aktivitätszyklen des Menschen ver-
knüpft. Dabei wird der Rhythmus vor allem 
durch die Antizipation verfügbarer Nah-
rung bestimmt. Die üblichen Zeiten der Nah-
rungsaufnahme sind morgens, mittags und 
abends, während wir nachts in der Regel 
nicht essen. Die Trinkrhythmen sind eng 
mit den Essrhythmen verbunden, können 
aber auch getrennt ablaufen. Soziale Fakto-
ren wie z.B. Familien- und Freizeitgestaltung 
stellen ebenfalls exogene Zeitgeber dar. Die 
Synchronisation der inneren Uhr mit regel-
mäßig wiederkehrenden Umgebungsfakto-
ren bezeichnet man als Entrainment.

Endogene Veränderungen

Die Schwankungen der verschiedenen  
Körperfunktionen im Tagesverlauf werden 
durch sogenannte „innere Uhren“ gesteuert. 
Das interne Programm der inneren Uhr ist 
genetisch festgelegt und neuronal fest ver-
schaltet. Daher lässt es sich auch nicht ein-

fach „umprogrammieren“. Die individuelle 
Periodik der endogenen Faktoren entspricht 
in etwa einem 24 Stunden-Rhythmus und 
ist somit ideal an den Tag-Nacht-Rhythmus 
der Umwelt angepasst. Als übergeordnete 
neurobiologische Grundlage der inneren 
Uhr gilt der suprachiasmatische Kern  
(Dijk et al., 1995). Er wird auch als „Master 
Clock“ bezeichnet. Der suprachiasmati-
sche Kern ist eine reiskorngroße Struktur im 
Gehirn und befindet sich etwa auf der Höhe 
der Nasenwurzel hinter den Augen über der 
x-förmigen Kreuzung der beiden Sehnerven.  
Er wird daher in der Literatur manchmal 
auch als Nucleus supraopticus bezeich- 
net. Allerdings fallen nicht alle Rhythmen 
unter die Kontrolle des suprachiasmati-
schen Kerns. Man kann daher davon aus-
gehen, dass noch andere innere Uhren exis-
tieren, welche parallel arbeiten. Die kon-
krete Lokalisation dieser Strukturen mittels 
bildgebender Verfahren steht zum jetzigen 
Zeitpunkt jedoch noch aus.

Melatonin

Der suprachiasmatische Kern reguliert die 
nächtliche Ausschüttung von Melatonin 
durch die Zirbeldrüse. Melatonin senkt die 
Aktivität des Körpers, es bremst und macht 
müde. Aufgrund der Nervenverbindung zwi-
schen dem Sehnerv und der Zirbeldrüse 
wird die Melatoninproduktion in Abhängig-
keit von den Helligkeitsänderungen in der 
Umwelt reguliert. Die Lichtmenge, die in 
die Pupille eindringt und sich auf der Netz-
haut bündelt, ist ausschlaggebend für die 
Herstellung von Melatonin. Licht unter-
drückt die Melatoninproduktion, demnach 
wird der Melatoninlevel durch die Dauer des 
Tageslichts beeinflusst. Der Melatoninspie-
gel ist nachts zehnmal so hoch wie am Tag. 
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Die gesamte Melatoninproduktion nimmt 
mit zunehmendem Alter ab. Studien haben 
gezeigt, dass die Melatoninproduktion 
nicht nur zirkadian, sondern auch saisonal 
schwankt (Reiter, 1993). Es zeigen sich 
sowohl bei gesunden als auch bei kranken 
Probanden hohe Konzentrationen von Mela-
tonin im Winter und niedrige Konzentra- 
tionen im Sommer (Kivelä et al., 1988;  
Stokkan, 1994). Die Ausschüttung von Mela-
tonin reguliert wiederum die Funktion ande-
rer Körperorgane sowie die Erregung und 
Hemmung anderer Hormonzyklen. Abbil-
dung 6 zeigt den Melatoninverlauf über  
24 Stunden.

Hormonsekretion 

Eine Vielzahl von hormonellen Sekretions-
prozessen folgt einem tageszeitlichen Ver-
lauf und ermöglicht damit eine Anpassung 
an die Umwelt. Die Sekretion von Gluco-
corticoiden verläuft ähnlich der von Mela-
tonin und ist lichtabhängig. Glucocortico-
ide haben vielfältige physiologische Wir-
kungen. Sie beeinflussen den Stoffwechsel, 
den Wasser- und Elektrolythaushalt, das 
Herz-Kreislaufsystem und das Nerven- 

system. Auch wirken sie entzündungs-
hemmend und immunsuppressiv. Zu den 
bekanntesten Glucocorticoiden zählt Corti-
sol. Nimmt die Konzentration des freien Cor-
tisols ab, wird im Hypothalamus das Corti-
cotropin-Releasing-Hormon (CRH) ausge-
schüttet, welches über das Blut zum Hypo-
physenvorderlappen transportiert wird. Im 
Hypophysenvorderlappen bewirkt das CRH 
die Freisetzung des adrenocorticotropen 
Hormons (ACTH), welches in den Neben-
nieren die Ausschüttung der Glucocorti-
koide bewirkt. Die Ausschüttung dieser bei-
den Hormone, CRH und ACTH, erfolgt nicht 
kontinuierlich, sondern episodenhaft. Die 
Glucocortikoide besitzen ihren maximalen 
Blutspiegel zwischen 6 und 9 Uhr und ihren 
Minimalspiegel gegen Mitternacht. Auch die 
Ausschüttung von Somatotropin und Pro-
laktin wird zirkadian reguliert. Das Wachs-
tumshormon Somatotropin benötigen vor 
allem Knochen und Muskeln, um wachsen 
zu können. Es ist aber auch für den Fett-
stoffwechsel, den Zuckerhaushalt, den Kno-
chenstoffwechsel und viele andere Körper-
funktionen wichtig. Es wird in der Hirn- 
anhangsdrüse gebildet und vor allem 
nachts in den Blutstrom abgegeben. Das 

Abbildung 6:  
Melatoninlevel im  
Verlauf eines Tages,  
pg = Picogramm = 
10-12 Gramm 
(Rajaratnam und 
 Arendt, 2001)
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Hormon Prolaktin ist vor allem für das 
Wachstum der Brustdrüse in der Schwan-
gerschaft und die Milchbildung in der Still-
periode verantwortlich.

Katecholamine

Bei den Katecholaminen Adrenalin und Nor-
adrenalin handelt es sich um Hormone, 
denen besondere Aufgaben bei der Regula-
tion der Herz-Kreislauf-Funktion und Organ-
durchblutung zukommen. Sie werden auch 
als „Stresshormone“ bezeichnet, da sie in 
Stresssituationen zu beschleunigter Herz-
tätigkeit, Erhöhung des Blutdrucks, Freiset-
zung von Glukose und verstärkter Durchblu-
tung der Muskulatur führen. Noradrenalin 
hat eine schmerzhemmende Wirkung. Adre-
nalin und Noradrenalin werden hauptsäch-
lich während des Tages ausgeschüttet (zwi-
schen 11 und 19 Uhr), wobei ein Maximum 
während der Nachmittagsstunden erreicht 
wird. In der Nacht wird am wenigsten aus-
geschüttet (zwischen 23 und 7 Uhr, Daleva, 
1987; Latenkov, 1985). 

Körpertemperatur 

Auch die Körpertemperatur unterliegt cha-
rakteristischen Schwankungen. Sie steigt 
am Ende der nächtlichen Schlafphase 
bis kurz vor dem Aufwachen deutlich an. 
Dadurch entsteht am frühen Morgen ein 
Gefühl der Wachheit. Abends nimmt dage-
gen die Körpertemperatur ab und bereitet 
somit den Organismus auf den Schlaf vor 
(Rajaratnam und Arendt, 2001, siehe Abbil-
dung 7). 

Obwohl der endgültige Nachweis über den 
Einfluss der Körpertemperatur auf den 
Schlaf noch nicht erbracht ist, scheint doch 
ein enger Zusammenhang zwischen beiden 
zu bestehen.

Schmerzempfindlichkeit

Auch die Schmerzempfindlichkeit schwankt 
im Tagesverlauf. Der Gipfel der relativen 
Schmerzunempfindlichkeit liegt zwischen 
12 und 18 Uhr, wohingegen der Gipfel der 

Abbildung 7:  
Schwankung der  
Körpertemperatur 
im Tagesverlauf 
(Rajaratnam und 
Arendt, 2001)
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Schmerzempfindlichkeit zwischen 0 und  
3 Uhr liegt (Göbel und Cordes, 1990). Dies 
hängt vermutlich mit dem Tagesrhythmus 
der endogenen Opioide zusammen. In die-
sem Zusammenhang lässt sich erklären, 
warum Analgetika (Schmerzmittel) in der 
Nacht, also in den schmerzempfindsamen 
Stunden, weniger Wirkung zeigen. 

Reaktionszeit

Auch bei einfachen Reaktionszeitaufgaben 
zeigt sich eine zirkadiane Rhythmik: das 
Leistungsvermögen nimmt ab Mitternacht 
ab (siehe Abbildung 8). 

4.3 Einflussfaktoren auf den Biorhythmus

Der Biorhythmus des Menschen und damit 
auch die Toleranz für Schichtarbeit werden 
von seinem sogenannten „Chronotyp“ 
beeinflusst. Aufgrund der inneren biolo- 
gischen Uhr können die zirkadianen Rhyth-
men bei den Menschen tageszeitlich ver-
schoben sein. Entsprechend gibt es Unter-

schiede zwischen Menschen, zu welchen 
Tageszeiten sie besonders leistungsfähig 
sind. Man unterscheidet zwischen den 
Typen 

∙ Frühaufsteher („Lerchen“),

∙ Normaltyp und 

∙ Spätaufsteher („Eulen“).

Der Normaltyp macht den Großteil der 
Bevölkerung aus und die „Eulen“ sind häu-
figer als die „Lerchen“. Die Präferenz, am 
Morgen wach zu sein, verträgt sich natür-
lich besser mit Frühschichten als die Präfe-
renz, am Abend wach zu sein. Dagegen ist 
die Präferenz für Aktivität am Abend oder in 
der Nacht besser mit Nachtschicht-Arbeit zu 
vereinbaren (Monk, 1986; Griefahn, 2011). 
Erbanlagen scheinen das zirkadiane Sys-
tem und auch den Chronotyp des Menschen 
zu beeinflussen (vgl. Haus, 2007). Die 
favorisierte Theorie fußt auf sogenannten 
CLOCK-K-Genen, von denen bis heute eine 

Abbildung 8:  
Zyklus der Reaktions-
zeit im Tagesverlauf  
(Rajaratnam und  
Arendt, 2001)
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Reihe von einzelnen Genen typisiert werden 
konnte (CLOCK, PER1, PER2, PER3, CRY1, 
CRY2, TIM, ARNTL/BMAL1 und NPAS2). Die 
Kriterien für CLOCK-K-Gene sind die Auf-
rechterhaltung der Rhythmizität in völliger 
Dunkelheit sowie die Möglichkeit der Syn-
chronisation mit einer abweichenden Tag-
Nacht-Abfolge. Die Frage nach einer gene-
tischen Prädisposition für Schlafstörun-
gen (als häufigste Störung des zirkadianen 
Rhythmus) kann zum gegenwärtigen Zeit-
punkt noch nicht vollständig beantwortet 
werden. 

Auch das Alter hat einen Einfluss auf den 
Biorhythmus. Die zirkadianen Rhythmen 
wandern mit dem Alter nach vorn. So ver-
lagert sich beispielsweise der Tiefpunkt der 
Körpertemperatur auf frühere Nachtstun-
den. Generell verliert die Rhythmik an Kon-
tur und die Parameter variieren immer weni-
ger. 

Auch das Geschlecht kann hinsichtlich des 
Biorhythmus eine Rolle spielen. So leiden 
z.B. deutlich mehr Frauen als Männer unter 
der Zeitumstellung im Herbst. 

4.4 Störungen der zirkadianen Rhythmik

Die Unterbrechung des zirkadianen Rhyth-
mus, welche als Folge von Schichtarbeit 
auftritt, kann zu einer Vielzahl von physio-
logischen Herausforderungen führen (Pois-
sonnet und Veron, 2000). So wird z.B. die 
nächtliche Ausschüttung von Melatonin 
unterdrückt, wenn die Beschäftigten auf-
grund der Nachtarbeit Licht ausgesetzt 
sind. Dies wiederum kann Schlafprobleme 
nach sich ziehen. Auch die Körpertempera-
tur wird wie beschrieben so reguliert, dass 
sie nachts, während der Körper wenig aktiv 

ist, auf ein Minimum absinkt und tagsüber 
ansteigt, wenn Aufmerksamkeit und physi-
sche Leistungen erbracht werden müssen. 
Menschen, die am späten Abend und wäh-
rend der Nacht arbeiten, sind besonders 
betroffen, weil der zirkadiane Rhythmus 
die Temperatur senkt, während sie bei der 
Arbeit ihr Leistungsniveau hoch halten müs-
sen. Außerdem stört der normale Anstieg 
der Körpertemperatur um die Mittagszeit 
den Tagschlaf des Schichtarbeiters, denn 
dadurch wird dem Körper Wachheit und Auf-
merksamkeit signalisiert. Es ist in zahlrei-
chen Studien ausführlich untersucht wor-
den, dass eine Verschiebung des Rhythmus 
zu einer Vielzahl von physiologischen und 
verhaltensbezogenen Veränderungen füh-
ren kann. Unter anderem kommt es zu Aus-
wirkungen auf die Ausschüttung von Hor-
monen (Klerman et al., 2002), die subjek-
tive Wachheit, die Stimmung, die kognitive 
Leistung und das Kurzzeitgedächtnis (Wyatt  
et al., 1999) der Schichtarbeiter. Zu den häu-
figsten Folgen der Desynchronisation des 
zirkadianen Rhythmus zählen jedoch die 
Schlafstörungen (z.B. Borbely und Acher-
mann, 1999). Auf das Thema Schlaf wird im 
nächsten Kapitel detailliert eingegangen. 

4.5 Zusammenfassung

Der Biorhythmus und besonders die zirka-
diane Rhythmik sind von großer Bedeutung 
für die Schichtarbeit. Die zirkadiane Rhyth-
mik wird sowohl von exogenen als auch 
von endogenen Faktoren beeinflusst. Zu 
den exogenen Zeitgebern gehört der Wech-
sel zwischen Tag und Nacht und hier vor 
allem das Licht. Endogen werden verschie-
dene Körperfunktionen durch sogenannte 
„innere Uhren“ gesteuert. So schwanken 
beispielsweise verschiedene Hormone oder 
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auch die Körpertemperatur in charakteristi-
scher Weise über einen Verlauf von 24 Stun-
den. Der zirkadiane Rhythmus wird von 
unterschiedlichen Faktoren wie z.B. dem 
Chronotyp oder dem Alter beeinflusst. Die 

Unterbrechung des zirkadianen Rhythmus, 
die in Folge von Schichtarbeit auftritt, kann 
zu einer Vielzahl von physiologischen und 
verhaltensbezogenen Veränderungen füh-
ren.
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5  Schichtarbeit und 
gesundheitliche Effekte

5.1 Schlafstörungen

Ein gesunder Schlaf ist eine unerlässliche 
Voraussetzung für den Zustand körper-
lichen, geistigen, seelischen und sozia-
len Wohlbefindens. Bereits seit vielen Jahr-
hunderten erforschen Wissenschaftler die 
Physiologie des Schlafes. Meilensteine der 
Schlafforschung waren die 1863 von Kohl-
schütter durchgeführten Experimente zur 
Schlaftiefenbestimmung, die Entwick-
lung der Elektroenzephalografie (EEG, Hirn-
strommessung) 1924 durch Berger und im 
Jahre 1953 die Beschreibung der schnellen 
Augenbewegungen (Rapid Eye Movements, 
REM) durch Aserinsky und Kleitmann. Recht-
schaffen und Kales (1968) veröffentlichten 
Kriterien zur Einteilung des Schlafes in 
sechs Stadien inklusive dem Wachsta-
dium basierend auf Aufzeichnungen von 
EEG, Elektrookulografie (EOG, Messung der 
Augenbewegung) und Elektromyografie 
(EMG, Messung der Muskelaktivität). 

Schlaf ist eine aktive, in hohem Maße orga-
nisierte Abfolge von Ereignissen und phy-
siologischen Zuständen. Grundsätzlich 
unterscheidet man den Wachzustand, den 
Non-REM-Schlaf (NREM) und den REM-
Schlaf (früher auch als Traumschlaf bezeich-
net). Beim eintretenden Schlaf kann man 
von der Begrifflichkeit her eine Schlaf- 
periode (Gesamtschlafdauer), die Schlaf- 
zyklen und die Schlafstadien unterschei-
den.

Nach einer Definition der American Aca-
demy of Sleep Medicine (AASM) werden 
inklusive des Wachzustandes fünf verschie-
dene Stadien unterschieden (Iber et al., 
2007): 

Schlafstadien (nach AASM) Anteil 
Gesamt- 

schlafdauer

NREM 
Schlafstadium N1 – 
Leichtschlaf- oder  
Einschlafphase
    
Schlafstadium N2 – 
stabile Schlafphase 
   
Schlafstadium N3 – 
Tiefschlafphase
   
REM-Schlaf 
Schlafstadium R – 
Rapid-Eye-Movement-Schlaf 

5 -10%

45-55%

15-25%

20-25%

Während einer Schlafperiode treten je nach 
Schlafdauer und interindividueller Varianz 
vier bis sieben Schlafzyklen im Abstand von 
etwa 90 Minuten auf, auf die sich die oben 
aufgezeigten Schlafstadien verteilen. In der 
Einschlafphase tritt zunächst ein oberfläch-
licher Schlaf ein, welcher nicht selten durch 
plötzliches Zucken (positive Myoklonien) 
gekennzeichnet ist. In den Schlafstadien 
N2 und N3 ist die durch das EMG gemes-
sene Muskelaktivität deutlich erniedrigt, 
und die bewusste Wahrnehmung der äuße-
ren Umwelt verschwindet. Diese Schlafsta-
dien treten in rascher Folge hintereinander 
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auf. Ein Schlafzyklus wird durch Eintreten 
des REM-Schlafes beendet. Der Anteil des 
Tiefschlafes nimmt während der durchlau-
fenden Schlafzyklen einer Nacht zugunsten 
des REM-Schlafes kontinuierlich ab.

Wachheit und Schlaf bezeichnen zwei 
grundlegende Bewusstseinszustände. 
Diese können objektiv durch ein EEG dar-
gestellt werden und lassen sich neben 
dem Wachzustand in die bereits erwähn-
ten Schlafphasen NREM und REM untertei-
len. Schlaf unterscheidet sich vom Wachzu-
stand durch eine kaum nachweisbare kör-
perliche Aktivität, eine fehlende Wahrneh-
mung gegenüber Umwelteinflüssen und 
eine damit verbundene hohe Vulnerabilität 
(Verletzbarkeit) des Schläfers. 

Gibt es ein Weckkommando, so kann die-
ser Zustand allerdings auch schnell wie-
der unterbrochen werden, sodass innerhalb 
weniger Minuten der ursprüngliche Wach-
heitszustand zurückkehrt. Kommt es durch 
äußere Einflüsse oder organische Erkran-
kungen zu Störungen in diesem komplexen 
und hochaktiven Zustand des Schlafes, so 
entstehen Schlafstörungen.

Der Begriff der Schlafstörung umschreibt 
eine Abweichung vom gesunden Schlafver-
halten. Die Ursachen hierfür sind vielfälti-

ger Natur. Grundlegend werden primäre und 
sekundäre (organischer oder psychischer 
Genese) Schlafstörungen unterschieden. 
Auch Medikamente können Schlafstörun-
gen hervorrufen. Nach Umfragen des statis-
tischen Bundesamtes beträgt die Prä- 
valenz von Schlafstörungen bei Erwachse-
nen in etwa 25 % (Gesundheitsbericht- 
erstattung des Bundes 2005). Über 10 % 
erleben ihren Schlaf häufig oder dauerhaft 
als nicht erholsam. Die Internationale Klas-
sifikation von Schlafstörungen (ICSD-2) der 
AASM umfasst verschiedene Schlafstörun-
gen primärer und sekundärer Genese. Eine 
Einteilung der Hauptgruppen der Schlaf- 
störungen zeigt Tabelle 9. 

In diesem Kapitel interessieren insbeson-
dere Schlafstörungen in Zusammenhang 
mit Schichtarbeit. Diese fallen nach der 
oben aufgezeigten Tabelle unter die zirka-
dianen Rhythmusschlafstörungen. Bei die-
ser Art der Schlafstörung kommt es auf-
grund von internen oder externen Faktoren 
nicht zu der erforderlichen Synchronisation 
des zirkadianen Rhythmus mit dem Hell-
Dunkel-Wechsel. Die Folgen sind ein Man-
gel an Schlafqualität und -quantität (Insom-
nie) und/oder exzessive Tagesschläfrigkeit 
(Hypersomnie). Normalerweise bestimmt 
der zirkadiane Rhythmus, also die innere 
Uhr, den Schlaf-Wach-Zyklus des Menschen.  

Hauptgruppen der Schlafstörungen (gemäß der AASM) 

I Insomnien
II  schlafbezogene Atmungsstörungen
III Hypersomnien zentralnervösen Ursprungs
IV Störungen der zirkadianen Rhythmik 
V Parasomnien
VI schlafbezogene Bewegungsstörungen
VII isolierte Symptome, Normvarianten und ungelöste Fragestellungen
VIII andere Schlafstörungen

Tabelle 9:  
Einteilung von  
Schlafstörungen  
nach ICSD-2, 2005 
(Duchna, 2006)

5  Schichtarbeit und gesundheitliche Effekte

92



Dieser wird bei Nachtschichtarbeitern aller-
dings gestört, sodass Nachtschichtarbeiter 
nach einer Schicht nur zwischen fünf und 
sechs Stunden schlafen (Pilcher et al., 2000). 
Dabei ist der Schlaf am Tag etwa ein bis vier 
Stunden kürzer als der Schlaf in der Nacht 
und erreicht zumeist nicht die Tiefe des 
Nachtschlafes. Das liegt daran, dass der 
Tagesschlaf aufgrund eines erhöhten 
Geräuschpegels und störender Geräusche 
wie z.B. Straßenlärm störanfälliger ist und 
dadurch häufiger unterbrochen wird. Daher 
kann der Tagschlaf nicht als verschobener 
Nachtschlaf angesehen werden. Bei konti-
nuierlicher Schichtarbeit verschlechtert sich 
oft die Qualität des Schlafes zunehmend. 
Daraus kann ein kumuliertes Schlafdefizit 
resultieren mit übermäßiger Müdigkeit und 
Schläfrigkeit am Tag, ausgeprägten Ein- 
und Durchschlafstörungen und einer Beein-
trächtigung von Wahrnehmung, Konzent-
ration, Denkprozessen und Reaktionszeit. 
Dabei ist auch der individuelle Chronotyp 
von Bedeutung: Morgentypen („Lerchen“), 
die früh ins Bett gehen und früh aufstehen, 
können ein Schlafdefizit durch „spätes 
Zubettgehen“ schwerer ausgleichen und 
entwickeln ggf. Schlafstörungen durch 
Nachtschichten. Abendtypen („Eulen“) hin-
gegen werden insbesondere durch Früh-
schichten belastet, da sie häufig nicht in der 
Lage sind, frühzeitig vor der Schicht schla-
fen zu gehen, und so zunehmend ein Schlaf-
defizit aufbauen (siehe www.euclock.org).

Nachtschichten können also einen negati-
ven Effekt auf den Schlaf haben und mit 
zunehmender Anzahl der Schichtdienste zu 
Schläfrigkeit, verringerter Leistungsfähig-
keit, aber auch zur Erhöhung des Unfall- 
risikos führen (Åkerstedt und Wright, 2009). 
Häufig werden von den Betroffenen dabei 

unspezifische Symptome wie innere Unruhe, 
Nervosität und vorzeitige Ermüdung ange-
geben. Schon zuvor bestehende Schlaf- 
störungen können durch Schichtarbeit  
kompliziert werden. Dauern diese Symp-
tome länger als drei Monate an, so spricht 
man von einer chronischen Schlafstörung.

Der Verdacht einer Schlafstörung gehört 
immer einer sorgfältigen ärztlichen Diag-
nostik zugeführt. Um die Diagnose einer 
Schlafstörung bei Schichtarbeit stellen zu 
können, muss die Problematik über min-
destens einen Monat andauern und ein zeit-
licher Zusammenhang zur Schichtarbeit 
im geführten Schlaftagebuch nachweisbar 
sein. 

Insgesamt gibt es große interindividuelle 
Unterschiede, sich an ständig wechselnde 
Schichtdienste zu gewöhnen. Auch nach 
vielen Jahren in Nachtarbeit kann sich die 
schichtarbeitsbedingte Müdigkeit noch 
negativ auf die psychische und physische 
Leistungsfähigkeit von Schichtarbeitern 
auswirken. Schlafforscher vertreten die 
Ansicht, dass sich einige Individuen nie 
vollkommen an unregelmäßige Schlaf-/
Wachzeiten gewöhnen können. 

5.2  Gastrointestinale Beschwerden

Durch Chronodisruption bedingte Schlafstö-
rungen führen in vielen Fällen zu einer Reihe 
unspezifischer gesundheitlicher Effekte, 
zu denen neben Konzentrationsschwäche, 
Nervosität und vorzeitiger Ermüdbarkeit 
auch Appetitlosigkeit und Magenbeschwer-
den gehören. Im Rahmen von Nacht- bzw. 
Schichtarbeit nimmt der Arbeiter seine Nah-
rung (Haupt- und Zwischenmahlzeiten) oft-
mals zu ungewohnten Zeiten auf. Als Folge 
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des unregelmäßigen Essverhaltens kommt 
es zu einer veränderten Sekretion von Ver-
dauungsenzymen und Veränderungen 
der Magen-Darm-Aktivität. Dies kann bei 
Schichtarbeitern vor allem zu gastrointes-
tinalen Beschwerden führen. Dabei klagen 
Schichtarbeiter häufig über Appetitverlust, 
Verdauungsstörungen, Sodbrennen und 
Bauchschmerzen. Knutsson (2003) wies in 
einem Review auf eine höhere Prävalenz 
von Magen- und Zwölffingerdarmgeschwü-
ren bei Schichtarbeitern hin. Eine Studie an 
Schichtarbeitern in einem deutschen Che-
miearbeiter-Kollektiv zeigte darüber hin-
aus eine leicht erhöhte Inzidenz von Erkran-
kungen des oberen Gastrointestinaltraktes 
auf (Oberlinner et al., 2009). Nojkov et al. 
(2010) fanden bei US-amerikanischen Kran-
kenschwestern in Schichtarbeit häufiger 
Beschwerden über ein Reizdarmsyndrom 
(Colon irritabile) bzw. Bauchschmerzen. 
Ob für die gastrointestinalen Beschwer-
den bzw. Erkrankungen letztlich die Ände-
rungen der Essgewohnheiten, des Lebens-
stils oder die direkten Effekte der Schicht-
arbeit im Vordergrund stehen, ist aufgrund 
der aktuellen Literatur nicht abschließend 
zu bewerten. 
 
5.3  Ernährung, Körpergewicht,  

metabolisches Syndrom
  
Zu den Risikofaktoren für eine Zunahme  
des Körpergewichts zählen vorrangig unaus- 
gewogene Ernährung und Bewegungs- 
mangel. Nach einer Definition der WHO von 
1997 kann eine Ernährung mit einem hohen 
Anteil an Fetten und weißen Zuckern, bei 
einem gleichzeitig geringen Anteil an Nähr-
stoffen und Ballaststoffen, zu Übergewicht 
und Krankheiten wie Diabetes mellitus  
führen. Unregelmäßige Arbeitszeiten von 

Schichtarbeitern machen es besonders 
schwierig, regelmäßige Essens- und Aktivi-
tätszeiten einzuhalten. Nachtschichtarbei-
ter schlafen oftmals zu Zeiten, an denen sie 
im Tagdienst gewöhnlich mindestens eine 
ihrer Hauptmahlzeiten einnehmen würden.
Die unausgewogene und unregelmäßige 
Nahrungsaufnahme wirkt sich langfristig 
negativ auf das Körpergewicht von Schicht-
arbeitern aus und kann u.a. zum metaboli-
schen Syndrom führen. Ein metabolisches 
Syndrom liegt laut WHO dann vor, wenn ein 
Diabetes mellitus, eine gestörte Glukose-
toleranz und ein pathologischer Nüchtern-
blutzucker bzw. eine Insulinresistenz vor- 
liegen. Zusätzlich müssen zwei der fol- 
genden Parameter erfüllt sein: arterielle 
Hypertonie (RR ≥ 140/90 mmHg), Dyslipid-
ämie (Triglyceride > 1,695 mmol/L und  
HDL ≤ 0,9 mmol/L bei Männern bzw.  
≤ 1,0 mmol/L bei Frauen) bzw. viszerale  
Adipositas (Verhältnis von Taillen- zu Hüft-
umfang > 0,9 bei Männern bzw. > 0,85 bei 
Frauen) und/oder ein Body-Mass-Index 
(BMI) > 30 kg/m². Dabei zeigt das metabo-
lische Syndrom eine deutliche Assoziation 
mit dem Diabetes mellitus Typ II und kardio- 
vaskulären Erkrankungen (Eckel et al., 
2005; Grundy, 2004).

Van Amelsvoort et al. (1999) zeigten einen 
Zusammenhang zwischen der Dauer von 
Schichtarbeit und dem Body-Mass-Index 
bzw. dem Taillen- zu Hüftumfang auf. Ob 
diese Effekte auf veränderte Ernährungs-
gewohnheiten oder metabolische Effekte 
zurückzuführen sind, konnten die Auto-
ren jedoch nicht abschließend klären. 
Biggi et al. (2008) zeigten, dass – gegen-
über der Tagschicht – Nacht- und Schicht-
arbeiter häufiger rauchen und einen signifi-
kant höheren BMI haben. In einem Review 
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von Bøggild und Knutsson (1999) waren die 
Ergebnisse in Bezug auf Body-Mass-Index 
bzw. Gewichtsveränderungen widersprüch-
lich. Dies bestätigte sich ebenso in einem 
aktuellen Review (van Drongelen et al., 
2011). 

Mit zunehmender Dauer der Schichtarbeit 
nahm in einigen Studien u.a. die Häufigkeit 
von Diabetes mellitus zu, wobei jedoch nach 
Meinung der Autoren auch der unausgewo-
gene Ernährungstyp einen wesentlichen 
Einflussfaktor darstellte (Oberlinner et al., 
2009). Insgesamt ist dabei zu berücksichti-
gen, dass sich die arbeitsbedingten Bewe-
gungsprofile von Schichtarbeitern im Nacht-
dienst oftmals von denen der Kollegen im 
Tagdienst unterscheiden.

5.4 Kardiovaskuläre Folgen
 
Frost et al. haben 2009 in einem systema-
tischen Review einen möglichen Zusam-
menhang zwischen Schichtarbeit und dem 
Risiko ischämischer Herzerkrankungen 
analysiert. Obwohl es durchaus eine Viel-
zahl von Studien gibt, die Hinweise auf 
einen eventuellen ungünstigen Einfluss von 
Schichtarbeit auf Herzerkrankungen oder 
damit zusammenhängende gesundheitliche 
Parameter geben, lassen sich gegenwärtig 
keine Schlussfolgerungen ziehen. Viele der 
publizierten Studien haben zum Teil erheb-
liche methodische Mängel; diese betreffen 
nicht nur die Charakterisierung der Exposi-
tion gegenüber Schichtarbeit, sondern  
auch mögliche Selektionseffekte und beruf-
liche und außerberufliche Konfundierungen. 
So haben Boggild et al. bereits 2001 auf 
mögliche indirekte kardiovaskuläre Folgen 
hingewiesen, da Schichtarbeiter häufiger 
als andere Beschäftigte gegenüber verschie- 

denen mit Herzerkrankungen assoziierten 
Arbeitsbedingungen exponiert sind – z.B. 
Lärm, Hitze, Passivrauchen, monotone 
Tätigkeiten mit eingeschränktem Entschei-
dungsspielraum. Andere Arbeiten weisen 
darauf hin, dass insbesondere metaboli-
sche Störungen aufgrund der Einnahme von 
Mahlzeiten während der Nacht bzw. insge-
samt ungünstige Ernährungsgewohnhei-
ten bei Schichtarbeit häufiger vorkommen 
können als ein nachteiliges Rauchverhal-
ten. Daneben konnte gezeigt werden, dass 
Schichtarbeit auch als Stressor wirken kann 
und die Ausschüttung von Stresshormonen 
ebenfalls ungünstige Veränderungen des 
Blutdrucks, der Herzfrequenz und der Ver-
stoffwechselung von Fetten und Zuckern 
bewirken kann. 

Zwei aktuelle Studien aus dem Jahr 2010 
weisen in dieselbe Richtung: So fanden 
Thomas und Power (2010) zwar eine Asso-
ziation von Schichtarbeit – insbesondere 
in der Nacht und am frühen Morgen – mit 
einem adversen kardialen Risikoprofil; 
sozioökonomische und andere berufliche 
Faktoren sowie das Gesundheitsverhalten 
erklärten aber die beobachteten Assozia-
tionen bis auf diejenigen mit Adipositas und 
C-reaktivem Protein.

In einer umfangreichen prospektiven bevöl-
kerungsbasierten Kohortenstudie, der soge-
nannten Finnish Twin Cohort (Hublin et al., 
2010) mit über 20 000 Teilnehmern, über 
850 Todesfällen aufgrund koronarer Herz- 
erkrankungen und über 2 600 Fällen neu 
diagnostizierter und medikamentös behan-
delter Hypertonie, fand sich nach Berück-
sichtigung von soziodemografischen und 
Lebensstil-Faktoren weder bei Männern 
noch bei Frauen eine Assoziation zwischen 
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Schichtarbeit und kardiovaskulären Erkran-
kungen.

Zusammenfassend gibt es also durchaus 
Hinweise auf mögliche indirekte kardiovas-
kuläre Effekte von Schichtarbeit; eine kau-
sale Rolle von Schichtarbeit an sich für die 
Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen ist aber bislang nicht nachgewiesen.

5.5 Krebs 

Das Thema „Schichtarbeit und Krebs“ 
rückte in den Fokus, als die Internationale 
Agentur für Krebsforschung (IARC) im Jahre 
2007 Schichtarbeit, die mit zirkadianen Stö-
rungen einhergeht, als „wahrscheinlich 
krebserregend beim Menschen“ einstufte. 
Inzwischen hat die IARC (2010) die vollstän-
dige Monografie zu Schichtarbeit auf ihrer 
Webseite publiziert.

Der Einfluss von experimentellen Verände-
rungen der zirkadianen Rhythmik auf die 
Tumorentstehung wurde in zahlreichen Stu-
dien an Versuchstieren untersucht. Die 
Beeinflussung umfasste Änderungen des 
Hell-Dunkel-Rhythmus (Dauerlicht, Dauer-
dunkel, Licht oder gedämpftes Licht in den 
Dunkelphasen, künstlicher Jet-Lag), die Zer-
störung des suprachiasmatischen Nukleus 
im Gehirn als oberstem Zeitgeber für die 
inneren Uhren, Mutationen in sogenann-
ten Clock-Genen und die Veränderung des 
Melatonin-Haushaltes durch Entfernung der 
Zirbeldrüse oder Verabreichung von Mela- 
tonin. In diesen Modellen standen neben 
der Ermittlung der spontanen Tumorraten 
auch Veränderungen von Zahl und Zeit-
punkt des Auftretens von Tumoren bei Gabe 
von bekannten Kanzerogenen oder nach 
Implantation von Tumorzellen im Fokus. Die 

IARC leitet aus den tierexperimentellen Stu-
dien einen kausalen Zusammenhang zwi-
schen der Störung der zirkadianen Rhyth-
mik (Chronodisruption) und dem Entstehen 
bösartiger Tumoren ab. Sie folgert, es liege 
eine ausreichende Evidenz dafür vor, dass 
Licht während der Dunkelperiode krebs-
erzeugend sei. Ob Schichtarbeit zu einer im 
Hinblick auf Ausmaß und Dauer vergleich-
baren Chronodisruption führt, wie sie in den 
tierexperimentellen Studien induziert wor-
den ist, ist offen.

Die wissenschaftliche Belastbarkeit für 
einen kausalen Zusammenhang zwischen 
Schichtarbeit und Krebs anhand der epi- 
demiologischen Daten wird von der IARC als 
beschränkt bewertet. Als wichtigstes poten-
zielles Zielorgan wird die weibliche Brust 
angesehen. Eine generelle Häufung von 
Krebserkrankungen bei Schichtarbeitern 
wurde bisher jedoch nicht beobachtet. Für 
die Evaluation der Rolle von Schichtarbeit 
bei Brustkrebs wurden acht Studien von der 
IARC näher beschrieben, von denen fünf 
Studien einen geringen Anstieg des Brust-
krebsrisikos bei Schichtarbeiterinnen fan-
den. Diese Aussage beruht auf einem Ver-
gleich mit Frauen, die nie nachts arbeiteten. 
In den Studien von O‘Leary et al. (2006) und 
Schwartzbaum et al. (2007) gab es keine 
Hinweise auf ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. 
Die Ergebnisse von Tynes et al. (1996) waren 
nicht eindeutig. Besonders interessant  
sind die Ergebnisse von zwei umfangrei-
chen prospektiven Studien aus den USA, 
den sogenannten Nurses‘ Health Studies 
(Schernhammer et al., 2001 und 2006), mit 
insgesamt rund 200 000 Krankenschwes-
tern. Unter den Frauen mit der jeweils  
längsten Nachtschichttätigkeit von mehr als 
20 beziehungsweise 30 Jahren wurden 15 
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beziehungsweise 58 Brustkrebsfälle beob-
achtet, insgesamt 22 mehr als in Bezug 
auf die Vergleichsgruppe der Frauen ohne 
Nachtschicht zu erwarten war. Obwohl in 
diesen beiden Studien eine Reihe möglicher 
Störfaktoren erfasst wurde, wäre es auch 
denkbar, dass nicht erhobene berufliche 
Risikofaktoren wie Strahlenexposition oder 
Umgang mit Chemotherapeutika die beob-
achteten Assoziationen beeinflusst haben 
könnten. 

Im vergangenen Jahr haben Kolstad et al. 
(2010) die ihres Erachtens aussagekräftigs-
ten Studien hinsichtlich einer möglichen 
Expositions-Wirkungs-Beziehung zwischen 
Dauer der Beschäftigung mit Nachtschicht-
tätigkeit und Brustkrebsrisiko ausgewertet. 
Dabei fanden sie zum Teil deutliche Unter-
schiede zwischen den einzelnen Studien, 
insgesamt sehen sie aber keine Evidenz für 
einen Anstieg des Brustkrebsrisikos bei 
zunehmenden Beschäftigungsjahren mit 
Nachtschicht. Auf Basis der vorliegenden 
Daten halten sie es nicht für gerechtfertigt, 
vor langfristiger Nachtschichtarbeit zu war-
nen, um das Brustkrebsrisiko zu reduzieren.
Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung gelan-
gen Autoren des National Cancer Institute 
in den USA (Pronk et al., 2010), die im Rah-
men einer prospektiven Studie an über  
70 000 chinesischen Frauen mit insgesamt 
717 Brustkrebsfällen keine Assoziation zwi-
schen Nachtschichtarbeit und Brustkrebs 
fanden.

Die Studiengruppe „Gene-Environment 
Interaction and Breast Cancer in Germany“ 
(GENICA) führte von 2000 bis 2004 unter 
Beteiligung des IPA eine Fall-Kontroll-Studie 
zu Risikofaktoren des Mammakarzinoms 
durch, bei der eine umfangreiche Nach-

befragung der Probandinnen zur Schicht- 
arbeit erfolgte. In persönlichen Inter- 
views wurden bei rund 900 Brustkrebs- 
patientinnen und 900 Kontrollen aus  
der Region Bonn alle mindestens ein Jahr 
lang ausgeübten Berufe sowie Informa- 
tionen über Schichtarbeit erfasst; von  
über 200 Probandinnen, die in ihrer  
Berufsbiografie Schichtarbeit angegeben 
hatten, wurden detaillierte Angaben über 
Schichtsysteme, Beschäftigungsverhält- 
nis, Tätigkeiten, Dauer, Uhrzeiten und  
Rotationssysteme erhoben. Die inzwischen 
publizierte Auswertung der Daten (Pesch  
et al., 2010) gibt keine Hinweise darauf, 
dass Schichtarbeit beziehungsweise  
Nachtschichtarbeit generell mit einem 
erhöhten Brustkrebsrisiko einhergeht.  
Die Tendenz zu einer Risikoerhöhung  
nach langjähriger Nachtschichtarbeit  
weist auf weiteren Forschungsbedarf  
hin. 

Insgesamt lässt sich aus den gegenwärtig 
vorliegenden Studien kein erhöhtes  
Krebsrisiko für den Menschen aufgrund  
von Schichtarbeit belegen. Für einen mög-
lichen Mechanismus, der einen Zusam- 
menhang zwischen Schichtarbeit und  
der Entstehung von Brustkrebs erklären 
könnte, gibt es zwar theoretische Über- 
legungen, doch ist nicht hinreichend 
geklärt, dass die bislang diskutierten 
Mechanismen tatsächlich zu einer Krebs- 
erkrankung führen können und die in  
tierexperimentellen Untersuchungen erho-
benen Befunde auch für den Menschen  
relevant sind.
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5.6 Kognitive und psychische  
Beeinträchtigungen 

Kognitive und psychische Beeinträchtigun- 
gen durch Schichtarbeit sind seit vielen  
Jahren bekannt. Zu den Defiziten der kog-
nitiven Fähigkeiten, die aufgrund von 
Schlafproblemen auftreten, zählen die Ver-
schlechterung des Kurzzeitgedächtnisses 
und die Beeinträchtigung der Aufmerksam-
keitsleistung. Eine Untersuchung von Banks 
und Dinges (2007) zeigte, dass kritisches 
Denken und Aufgabenleistung bei sechs 
oder weniger Stunden Schlaf abnehmen. 
Rouch et al. (2005) untersuchten beson-
ders die langfristigen Folgen von Störungen 
des zirkadianen Rhythmus auf die kogniti-
ven Funktionen von Schichtarbeitern. Dabei 
zeigten Schichtarbeiter insgesamt geringere 
kognitive Leistungen als Tagarbeiter. Die 
Gedächtnisleistung aller Arbeiter nahm 
mit steigender Schichtarbeitsdauer ab. Die 
Nachuntersuchung bei ehemaligen Schicht-
arbeitern, die seit vier Jahren nicht mehr in 
Schichtarbeit eingesetzt wurden, zeigte, 
dass das kognitive Leistungsniveau wieder 
erreicht werden kann. Dieser Befund spricht 
für eine Reversibilität des Leistungsverlus-
tes. 

Hinsichtlich der psychischen Beeinträchti-
gungen durch Schichtarbeit befragten Bara 
und Arber (2009) eine Stichprobe der engli-
schen Allgemeinbevölkerung nach depres-
siven Symptomen bzw. Ängstlichkeit. Dabei 
berichteten Frauen in Schichtarbeit häufi-
ger über Ängstlichkeit, Männer hingegen 
berichteten häufiger über depressive Ver-
stimmungen. 

5.7 Fazit  

Es ist unstrittig, dass Schichtarbeit bei vie-
len, aber nicht allen Betroffenen zu zeit-
weise auftretenden Schlafstörungen führt 
und diese indirekt psychische oder kogni-
tive Beeinträchtigungen zur Folge haben 
können. Mit der Schichtarbeit einher gehen 
viele Änderungen im Tagesablauf wie z.B. 
Gelegenheiten für soziale Kontakte, für 
Aufenthalte im Freien zur Tageslichtzeit, 
Essenszeiten und -gewohnheiten, deren 
Einflüsse sich praktisch kaum unabhän-
gig von den direkten Effekten der Schicht-
arbeit analysieren lassen. Dies ist wohl ein 
wesentlicher Grund dafür, warum es bislang 
noch immer unklar ist, ob Schichtarbeit bei-
spielsweise zu Übergewicht, Magen-/Darm-
Erkrankungen oder Herz-/Kreislauf-Erkran-
kungen führt oder ob nicht in den Studien, 
in denen derartige gesundheitliche Effekte 
mit Schichtarbeit assoziiert waren, die ver-
änderten Lebensgewohnheiten eigentlich 
dafür verantwortlich waren. Ein erhöhtes 
Brustkrebsrisiko bei Schichtarbeiterinnen 
wird bei Frauen diskutiert, die über mehr als 
20 bis 30 Jahre regelmäßig in Nachtschich-
ten tätig waren. Ob tatsächlich ein kausaler 
Zusammenhang mit Brustkrebs besteht, ist 
auch deshalb sehr schwer zu beantworten, 
weil es insgesamt nur wenige Frauen gibt, 
die tatsächlich so lange einer Nachtschicht-
tätigkeit nachgehen – und diese sich eben 
auch in ihrem Lebensstil von anderen unter-
scheiden. Die fehlende epidemiologische 
Evidenz für einen Zusammenhang zwischen 
Schichtarbeit und chronischen Erkrankun-
gen trotz gewisser Hinweise betonen auch 
Wang et al. (2011a) in ihrer aktuellen Publi-
kation. Dieselbe Autorengruppe (Wang  
et al., 2011b) stellte im Juni 2011 ihre neues-
ten Analysen aus der sogenannten Million  
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Women Study vor, die insbesondere zeigen, 
dass Frauen, die nachts arbeiten, sich hin-
sichtlich diverser Risikofaktoren von denen 
unterscheiden, die dies nicht tun; diese  
Differenzen könnten bereits erklären, 
warum für die nachts Arbeitenden in man-
chen Studien ein höheres Risiko für Brust-
krebs und Herz-/Kreislauferkrankungen 
beobachtet wird.

Klare Erkenntnisse zum Zusammenhang 
zwischen Schichtarbeit und möglichen 
gesundheitlichen Folgen wird man nur 
erhalten, wenn man in großen Kohorten  
und am besten in verschiedenen Berufs-
gruppen eine präzise Erhebung der Schicht-
arbeitstätigkeit – idealerweise prospektiv 

mit einem adäquaten umfassenden Frage- 
bogen – vornimmt sowie die Begleitum-
stände wie Schlafstörungen, Chronotyp 
und Lebensstilfaktoren berücksichtigt. Ziel 
sollte es in Zukunft sein, wissenschaftliche 
Erkenntnisse zur Chronodisruption infolge 
von Arbeit in unterschiedlichen Schicht- 
systemen zu gewinnen. Dazu müssen 
sowohl Parameter wie Lichtexposition,  
körperliche Aktivität und Schlafdauer/ 
-qualität als auch biologische Effektpara-
meter im Zeitverlauf genauer bestimmt wer-
den. Diese Ergebnisse sollten in praktische 
Empfehlungen für Schichtsysteme umge-
setzt werden, die eine mögliche Chrono- 
disruption minimieren.
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6 Auswirkungen von Schichtarbeit 
auf Arbeitsunfälle

6.1 Unfallverhütung und Sicherheit

In den Betrieben und bei den Versicher-
ten werden verschiedene Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes genutzt, um Gefährdungen 
zu reduzieren und Unfälle zu vermeiden. Um 
positive Auswirkungen zu erzielen, müssen 
auch weiterhin effektive Wege für die Prä-
vention von Arbeitsunfällen und Verbesse- 
rung der Sicherheit beschritten werden. 
Eine umfangreiche Dokumentation zu 
Arbeits- und Wegeunfällen, ihre Entste-
hungsbedingungen und Folgen sind eine 
grundlegende Voraussetzung für eine  
effektive Unfallforschung und insbesondere 
Unfallursachenforschung. Erweiterte Mög-
lichkeiten zum Aufbau von Modellen zur 
Vorhersage von Unfällen und ihren Ursa-
chen, bei denen Daten zu Arbeitsunfällen 
und zur Gefahrenexposition berücksichtigt 
werden, erscheinen erfolgversprechend. 
Der Zusammenhang zwischen Arbeitsinhalt
und Arbeitszeit wird zumindest aus zwei 
Gründen relevant. Einerseits verbindet die 
Zeit vorausgehende Ursachen mit nach-
folgenden Wirkungen. Andererseits sind 
Arbeitszeit und Arbeitsinhalt zwei mögliche 
Dimensionen der Arbeitsgestaltung, die 
selbst wiederum Ursache für Unfälle sein 
können (z.B. erhöhte Unfallgefahr während 
Überstunden) bzw. auf die sich Unfälle auch 
auswirken können (z.B. Mehrarbeit durch 
unfallbedingten Ausfall von Mitarbeitern). 
Voraussetzung zur Aufdeckung von Auswir- 

kungen von Schichtarbeit auf Arbeits- 
unfälle ist eine Unfallursachenforschung, 
die Informationen zur Arbeitszeit und zu 
Arbeitsinhalten einbezieht.

Ein Unfall ist ein komplexes Geschehen, 
dem eine Vielzahl möglicher Bedingungen 
zugrunde liegen kann (Lipmann, 1925;  
Reason, 1992). Bereits Ulich (1961b) konnte 
zeigen, dass im Wesentlichen technische 
und organisationale Faktoren und insbeson-
dere eine nicht auf die Arbeitsaufgabe und 
den Beschäftigten bezogene Gestaltung 
dieser Faktoren (z.B. unzureichende Markie-
rung von Schutzbereichen, unzureichende 
Informationsdarstellung durch Anzeigen, 
Schichtarbeit) das Geschehen beeinflus-
sen. Darüber hinaus können neben sozial-
psychologischen auch personenbezogene 
Faktoren im Sinne von vorübergehenden 
Krankheiten oder sinnesphysiologischen 
Beeinträchtigungen (z.B. Grippe mit der 
Folge physischer Leistungsbeeinträchti-
gung, Sehschwäche mit der Folge psychi-
scher Leistungsbeeinträchtigung) mit ver-
ursachend sein. 

Ein „Unfäller“ mit „Unfallneigung“ im Sinne 
einer Persönlichkeitseigenschaft, wie er 
durch Fehlinterpretationen statistischer 
Daten von z.B. Marbe (1924) oder Hilde-
brandt (1928) ins Gespräch gebracht wurde, 
lässt sich dagegen nachweislich nicht als 
Ursachenfaktor für einen Unfall identifizie- 
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ren (Nohl, 1989; Ulich, 1961b). Da allerdings 
bei Unfallanalysen neben Sachschäden  
insbesondere Auswirkungen auf den Men-
schen interessieren, rückt der Mensch als 
Person mit seinem Verhalten ins Zentrum 
der Betrachtung oder wird schnell ans Ende 
der Ursachenkette gestellt (Skiba, 1997). 
Es besteht daher nach wie vor die Gefahr, 
dass ein Unfallgeschehen im Wesentlichen 
einem Fehlverhalten von Personen zuge-
schrieben wird, sei es z.B. dem Mitarbeiter, 
der eine Maschine in dieser Situation „fehl-
bedient“ hat, oder sei es z.B. dem Inge- 
nieur, der die Maschine für diese Situation 
„fehlkonstruiert“ hat (Moray, 2001). Unter 
Rückgriff auf naive Alltagstheorien würde 
im Nachhinein abgeleitet, dass ein solches  
Fehlverhalten durch eine richtige Anpas-
sung des Menschen in dieser Situation oder 
durch die offensichtliche Vorhersehbarkeit 
des Unfalles hätte vermieden werden kön-
nen; Vorschläge für angemessene Verhal-
tensweisen, die in dieser Situation besser 
geeignet gewesen wären oder einen Unfall 
hätten vermeiden können, sind schnell zur 
Hand. Mit solchen Aussagen deutet sich 
allerdings an, dass eher nach einem Schul-
digen als nach tatsächlichen Ursachen 
gesucht wird. 

Die heutige Unfallforschung zeigt vielmehr, 
dass eine Reduktion des Unfallgesche- 
hens auf Einzelfaktoren irreführende Verein-
fachungen sind (Dekker et al., 2011). Trotz 
technik-, organisations- und personenbe-
zogener Sicherheitsbarrieren ist die Verur-
sachung im Versagen einer Kombination 
solcher Barrieren oder in einer Verkettung  
von Ereignissen zu suchen, die einzeln 
betrachtet nicht unbedingt als gefährlich 
oder unfallförderlich erscheinen müssen 
(Reason, 1997). Eine systembezogene 

Betrachtung der Unfallverursachung wird 
Gegenstand der Unfallforschung, die nun 
auch Aspekte der Sicherheitsforschung 
stärker einbezieht. Das spiegelt sich auch 
in der Hierarchie der Interventionsmaßnah-
men im Arbeitsschutz wider, bei der zur 
Unfallverhütung und zur Schaffung siche-
rer Arbeitsbedingungen die Beseitigung der 
Gefahr höchste Priorität einnimmt, da nur 
auf dieser Stufe kein Restrisiko bleibt. Auf 
den weiteren Plätzen folgen die Trennung 
des Menschen von der Gefahr durch techni-
sche Maßnahmen wie z.B. eine Kapselung 
von Maschinen, der Einsatz organisatori-
scher Maßnahmen wie (schicht-)zeitliche 
Begrenzung der Exposition zum Gefahren-
bereich oder eine Zugangskontrolle zum 
Gefahrenbereich, die Verwendung von per-
sönlicher Schutzausrüstung wie Sicher-
heitsschuhe und abschließend die Stufe der 
verhaltensbezogenen Maßnahmen wie eine 
Unterweisung zum Vermeiden von besonde-
ren Gefahren bei Nachtarbeit. 

Darüber hinaus werden im Arbeitsschutz 
neue Maßnahmen entwickelt, die sich 
gleichzeitig auf mehrere Ebenen beziehen 
können. Unfallforschung geht über den Ein-
satz von Sicherheitseinrichtungen, persön-
licher Schutzausstattung oder Sicherheits-
training hinaus und entwickelt neue Maß-
nahmen, die auch evaluiert werden müssen, 
um ihre Wirksamkeit zur Unfallverhütung 
im betrieblichen Kontext zu demonstrieren 
(Nickel et al., 2011). 

Das Beschreiben, Erklären und Dokumentie-
ren von Unfällen gehört zu den vorbereiten-
den Aufgaben der Unfallforschung. In der 
betrieblichen Praxis zeigt sich eine Syste-
matisierung von Unfällen nach z.B. Zeit, Ort, 
Arbeitsablaufphase oder Verletzung als hilf- 
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reich, um Maßnahmen effektiv einzuleiten 
(Skiba, 1997). Eine erfolgreiche Datensamm- 
lung wird jedoch dann besonders interes-
sant, wenn mit ihr auch Arbeitsunfälle vor-
hergesagt werden können oder (mit-) ver-
ursachende Bedingungen (z.B. der Schicht-
arbeit) identifiziert und beeinflusst wer-
den können (Monteau et al., 2000). Darüber 
können auch zukünftig neue effektive Wege 
für die Prävention von Arbeitsunfällen eröff-
net werden.

6.2 Unfallzahlen und Gefahrenexposition

Eine Grundlage für die Beschreibung von 
und Forschung zu Unfällen und Sicherheit 
kann zunächst das verfügbare Datenmate-
rial zu Arbeitsunfällen liefern. Dabei geht es 
um möglichst umfangreiche und über alle 
Einzelereignisse gleichartige Informationen 
zu zeitlichen, technischen, organisationa-
len und personalen Rahmenbedingungen, 
die mit dem Unfallgeschehen in Verbindung 
stehen könnten. Über die umfangreichste 
Datenbank verfügt die DGUV auf der Basis 
von Unfall-Meldungen bei den Unfallver-
sicherungsträgern. Nach SGB VII § 193 
„Pflicht zur Anzeige eines Versicherungs-
falls durch die Unternehmer“ sind melde-
pflichtige Arbeitsunfälle (d.h. getöteter oder 
verletzter Versicherter ist mehr als drei Tage 
arbeitsunfähig) der Unfallversicherung mit-
hilfe einer Unfallanzeige zu melden (vgl. 
Unfallanzeige U1000, http://www.dguv.de/
formtexte/unternehmer/U_1000/U1000.
doc, Stand 02/2012). Über Unfallanzeigen 
 gesammelte Informationen sind allerdings 
vom Umfang her begrenzt. Selbst die erfrag- 
ten Informationen sind nicht immer voll-
ständig ermittelbar (z.B. verletzte Körper-
teile). Nicht alle Informationen sind einer  
Rückschau nach einem Unfall zugänglich 

(z.B. Hergang eines tödlichen Unfalls). Nicht 
alle wünschenswerten Informationen kön-
nen nach einem Unfall zuverlässig erfasst 
werden (z.B. Pausenzeiten im Arbeitsablauf 
vor dem Unfall). Diese teilweise unvermeid-
lichen Einschränkungen können den Aufbau 
von Modellen zur Erklärung und Vorhersage 
des Unfallgeschehens erschweren. 

Mögliche Ursachen eines Arbeitsunfalls 
sind bereits oben als technische, organi-
sationale und personale Faktoren genannt 
worden. Das vorliegende Kapitel konzen-
triert sich allerdings auf den Einfluss von 
Schichtarbeit auf das Unfallgeschehen als 
einem der organisationalen Faktoren. Aller-
dings sind mit der spezifischen Ausgestal-
tung der Arbeitszeit (z.B. Schichtarbeit) 
auch immer weitere Arbeitsbedingungen 
verbunden, die wiederum von technischen 
(z.B. Beleuchtung während Nachtschicht), 
organisationalen (z.B. Instandhaltung nur 
während Tagschicht) oder personalen Fak-
toren (z.B. zeitkumulierte Ermüdung) beein-
flusst werden.

Der Einfluss der Gestaltung von Arbeitszeit 
auf das Unfallgeschehen ist zumindest seit 
dem 19. Jahrhundert bekannt (z.B. Mosso, 
1891). Auch war es ein wesentliches Ziel  
des Preußischen Regulativs von 1839, arbei-
tende Kinder durch Arbeitszeitregelungen 
vor Unfällen und Krankheit und ihren Folgen 
zu schützen, damit sie wieder in höherer 
Zahl als Rekruten des Königs verfügbar wur-
den. Dazu wurde für die Arbeit von Kindern 
das Mindestalter hoch gesetzt, die tägliche 
Arbeitszeit reduziert und ein Arbeitsverbot 
an Sonntagen und nachts für Kinder unter 
einem bestimmten Alter eingeführt. Dieser 
Entscheidung lag sicherlich keine systema-
tische Unfallursachenforschung im heuti-
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gen Sinne zugrunde. Die Zusammenhänge 
dürften wohl aber durch die hohen Unfall-
zahlen so offensichtlich gewesen sein, dass 
sie eine Intervention bei der Gestaltung der 
Arbeitszeit (meist als Schichtarbeit) nahe 
legten. 

Ein einzelner Unfall ist sicherlich bereits 
Grund genug zu intervenieren, damit er sich 
in solcher oder ähnlicher Weise nicht wie-
derholt. Bei Unfällen handelt es sich aller-
dings um seltene und unerwünschte Ereig-
nisse, deren multiple Verursachung sich 
wegen der relativ geringen Fallzahl und 
wegen der geringen Wahrscheinlichkeit 
eines wiederholten Unfalls mit gleicharti-
ger Verursachung nur schwer systematisch 
aufdecken lassen. Es wird daher versucht, 
möglichst viele Unfälle in die systematische 
Analyse potenzieller Ursachen einzubezie-
hen. Auf dieser Basis lässt sich Präventions-
arbeit für Arbeitsschutz gezielt ausrichten. 
Die Analyse und Dokumentation von Unfall-
zahlen allein lässt bereits erkennen, wie 
viele Unfälle nach absoluten Zahlen z.B. 
wann oder wo passiert sind. Sie erlaubt 
aber keine Aussage darüber, wie viele Per-
sonen davon z.B. wann oder wo potenziell 
betroffen waren. So weist eine Übersicht zur 
Unfallhäufigkeit nach Wochentagen nach 
Zahlen des Hauptverbandes der Berufs-
genossenschaften (HVBG; übergegangen 
in DGUV e.V.) von 1998 in Skiba (2000) dar-
auf hin, dass nach absoluten Zahlen mon-
tags die meisten und sonntags die wenigs-
ten Unfälle passieren. Da man aber davon 
ausgehen kann, dass sonntags viel weniger 
Personen arbeiten als montags, mag das 
Risiko für einen Beschäftigten, einen Unfall 
sonntags zu erleiden, höher sein als mon-
tags. Ebenso ist das Risiko, einen Unfall zu 
erleiden, für diejenigen Beschäftigten, die 

sonntags arbeiten, höher als für diejenigen 
Beschäftigten, die sonntags nicht arbeiten. 
Für eine Entscheidung zur Wahl einer effek-
tiven Präventionsstrategie wäre eine Ana-
lyse mit Expositionsmodell hilfreich. Ein 
Modell würde dann für einen bestimmten 
Zeitpunkt oder -raum Zahlen zu Unfällen 
und zu davon potenziell Betroffenen (zu die-
ser Zeit arbeitende) umfassen.

Zur Ermittlung eines Unfallrisikos müssen 
die absoluten Unfallzahlen zu geeigneten 
Bezugsgrößen in Beziehung gestellt werden 
(Hoyos, 1980). Dazu sind verschiedene 
Berechnungsverfahren gebräuchlich. Die 
DGUV verwendet z.B. für die Geschäfts- und 
Rechnungsergebnisse der Unfallversiche-
rungsträger eine 1-Mio.-Stunden-Quote, 
die die Anzahl der Arbeitsunfälle je 1 Mio. 
geleisteter Arbeitsstunden beschreibt, 
um Entwicklungen über mehrere Berichts-
jahre vergleichen zu können (DGUV, 2010). 
Anstelle der dort verwendeten Risikozeit 
können auch andere Ersatzgrößen einge-
setzt werden (Skiba, 1997). In der betrieb-
lichen Unfallstatistik wird häufig die 
1 000-Mann-Quote ermittelt als das Ver-
hältnis zwischen meldepflichtigen Arbeits-
unfällen und 1 000 Vollmitarbeitern. Zur 
Erforschung eines möglichen Einflusses 
von Dimensionen der Arbeitszeit sind sol-
che Berechnungsverfahren allerdings nur 
bedingt geeignet. Für solche Analysen 
sind Expositionsmodelle mit geeigneten 
Bezugsgrößen zu Unfalldaten zielgerichtet 
und spezifisch zu entwickeln, da sie nicht 
direkt verfügbar sind, nur näherungsweise 
geschätzt oder erst aus Datenkombinatio-
nen ermittelt werden können. 

Auf diesen Umstand weist Wenninger (1996) 
hin, als er auf Analysen von Hoffmann (1991) 
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zum Einfluss der Arbeitszeit auf Unfälle ein-
geht. Es liegen zwar Zahlen zu Arbeitsunfäl-
len z.B. differenziert nach der Unfall- bzw. 
Tagesstunde vor (vgl. Unfallanzeige). Die 
Unterschiede in den Arbeitsunfällen zu ein-
zelnen Tagesstunden lassen aber nicht auf 
einen möglichen Tagesgang der Unfallhäu-
figkeit schließen. Dazu müssten die absolu-
ten Unfallzahlen zu den Arbeitsstunden der-
jenigen Beschäftigten ins Verhältnis gesetzt 
werden, die zur jeweiligen Stunde gearbei-
tet haben. Da das Zeitregime an Arbeitsplät-
zen durch Teilzeit, Formen flexibler Arbeits-
zeit und Schichtarbeit zu variabel ist, sei 
eine Schätzung der tatsächlichen Arbeits-
zeit zu einzelnen Stunden des Tages für den 
Gesamtbereich der Wirtschaft nicht mög-
lich (Wenninger, 1996). Dass für einzelne 
Betriebe Zahlenmaterial für solche Analy-
sen verfügbar ist, konnte bereits Schneider 
(1911) demonstrieren. Für größere Einheiten 
(z.B. geografische Regionen, Branchen aus 
Industrie und Dienstleistung, Arbeitsplätze 
in Schichtarbeit) ist die Entwicklung von 
Expositionsmodellen zwar ungleich schwie-
riger, konnte aber mittlerweile national 
und international von verschiedenen For-
schungsinstituten unabhängig voneinander 
demonstriert werden (vgl. Nachreiner et al., 
2010, und nachfolgende Abschnitte). Ana-
lysen mit relativen Unfallrisiken, bei denen 
Unfallzahlen zu den dazugehörigen Expo-
nierten ins Verhältnis gesetzt werden (d.h. 
mit Expositionsmodellen), haben sich inso-
fern mittlerweile etabliert.

6.3 Arbeitszeitgestaltung 
und Schichtarbeit

Die Arbeitszeitgestaltung nimmt eine zent-
rale Stellung im Arbeitsschutz ein und wird 
daher auch als zweite Dimension der men-

schengerechten Gestaltung von Arbeit 
angesehen ( Janßen und Nachreiner, 2004). 
Neben der Intensität als erste Dimension 
kann die Extension als zweite Dimension 
in einem Prozess der Gestaltung von Arbeit 
beeinflusst werden. Bei der Intensität der 
Arbeit geht es um die Intensität verschie-
dener Arten der Arbeitsbelastung des Men-
schen (DIN EN ISO 6385:2004, DIN EN ISO 
10075-1:2000), die vorrangig durch eine 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen beein-
flusst werden kann. Darüber hinaus bietet 
sich eine Veränderung der Expositionszeit 
von Einwirkungen (z.B. Arbeitsbelastung) 
und damit auch Auswirkungen (z.B. Arbeits-
beanspruchung und Beanspruchungsfol-
gen) an (vgl. Nickel, 2004). So ließe sich 
etwa eine Begrenzung der Arbeitszeit nut-
zen, um beeinträchtigende Wirkungen der 
Arbeit zu begrenzen bzw. zu reduzieren (vgl. 
Rutenfranz et al., 1993). Dabei ist zu beden-
ken, dass sich ein Grenznutzen über die Zeit 
verringern kann; dass z.B. die beeinträchti-
gende Wirkung mit sinkender Expositions- 
zeit nur langsam abnimmt. Und natürlich 
müssen auch immer die Interaktionen der 
Expositionszeit mit der Intensität, d.h. mit 
der Arbeitsbelastung nach Art und Intensi-
tät, einbezogen werden; z.B. bei sehr hoher 
Arbeitsintensität ist ein Effekt durch Verrin-
gerung der Expositionszeit relativ gering.

Rutenfranz et al. (1993) weisen weiter darauf 
hin, dass die Arbeitszeit als Expositions- 
wert über ihre Dimensionen der Dauer, Lage 
und Verteilung von Zeit näher charakteri-
siert werden kann. Janßen und Nachreiner 
(2004) machen in diesem Zusammenhang 
nochmals auf wichtige Gestaltungsdimen- 
sionen von Arbeit sowie ihre Möglichkeiten 
und Grenzen aufmerksam. Während die 
Arbeitszeit ein zentrales Element z.B. des
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Tages ist, muss sie sich ihren Platz mit 
anderen Tageselementen wie z.B. Wegezeit, 
Schlaf und Freizeit teilen. Rutenfranz et al. 
(1993) weisen in ihren Ausführungen zu 
Schichtarbeit darauf hin, dass die Schicht-
zeit aus den Einzelelementen Arbeits-
zeit, Betriebspause und ggf. Umkleidezeit 
besteht. Auch bei z.B. einem 3x8-Stunden- 
Schichtsystem sind Betriebspausen nicht 
immer in der Arbeitszeit enthalten und 
Schichtarbeiter können dann auch länger 
als acht Stunden im Betrieb sein. Wird nun 
noch die Wegezeit zum und vom Betrieb 
hinzugerechnet, dann sprechen Bäcker und 
Ott (1985, S. 417) von „arbeitsgebundener  
Zeit“ und Rutenfranz et al. (1993, S. 575) 
von „sozial wirksamer Arbeitszeit“. Diese 
Zeit nimmt vom Tag einen deutlich größeren 
Anteil ein als die „reine“ Arbeitszeit. Erst 
weitere Zeitelemente wie z.B. Freizeit und 
Schlafzeit fallen unter den selbst bestimm-
ten Einfluss des Mitarbeiters. 

Für eine Analyse und Bewertung der Aus-
wirkungen von Schichtarbeit auf Unfälle 
bzw. ein Unfallrisiko ist grundsätzlich nicht 
die „reine Arbeitszeit“, sondern eher die 
„sozial wirksame Arbeitszeit“ zugrunde zu 
legen. Letztere ist allerdings nur unzurei-
chend dokumentiert und kann daher nur 
annähernd mit dem Unfallgeschehen in 
Beziehung gesetzt werden.
 
6.4 Einfluss der Dauer, Lage  

und Verteilung der Arbeitszeit 
auf das Unfallrisiko 

In der Fachöffentlichkeit weit bekannte 
Übersichten zum Einfluss der Dauer, Lage 
und Verteilung der Arbeitszeit und insbe-
sondere Schichtarbeit auf das Unfallrisiko 
und damit einhergehende und zugrunde  

liegende Faktoren finden sich z.B. in Ulich 
(1961a), Nachreiner (1980) oder Rutenfranz 
et al. (1993). Ältere hier bedeutsame empi-
rische Studien wurden u.a. von Schneider 
(1911) vorgestellt, der ein hohes Risiko für 
einen Unfall in der fünften und das höchste 
jenseits der neunten Arbeitsstunde einer 
Schicht in der chemischen Industrie auf 
einer empirischen Datenbasis dokumen-
tierte und diese Ergebnisse bereits an der 
Anzahl der exponierten Beschäftigten stan-
dardisierte (vgl. Nachreiner, 2001, 2002; 
Beermann, 2004). 

Jüngere Übersichten zum Themenbereich 
Arbeitszeit haben Schichtarbeit nicht mehr 
allein im Fokus und zielen eher auf neuere 
Varianten oder Formen der Arbeitszeit- 
gestaltung. Meist sind in solchen neuen 
Varianten allerdings Charakteristika von 
anderen Formen der Arbeitszeitgestaltung 
(z.B. Schichtarbeit) enthalten, da immer 
Kombinationen der relevanten Dimensionen 
Dauer, Lage und Verteilung bedeutend sind. 
Über Entwicklungen, Formen und Möglich-
keiten der Bewertung flexibler Arbeitszeit 
berichten Janßen und Nachreiner (2004). 
Jüngere Übersichten zu überlangen Arbeits-
zeiten oder Arbeit zu ungewöhnlichen  
Zeiten (die bekanntermaßen auch Schicht- 
arbeit betreffen) finden sich z.B. in Beer-
mann (2004) und Wirtz (2010). Die Infor-
mationen für die folgenden Ausführungen 
stützen sich auch auf solche Übersichten, 
die darin berichtete Literatur sowie weitere 
relevante und genannte Quellen.

Übereinstimmend konnte durch die Analyse 
verschiedener Datenquellen zu Unfallzah-
len und Beschäftigtenzahlen aus deutsch-
sprachigen Ländern ein Zusammenhang 
zwischen der Dauer und Lage der Arbeits-
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zeit und Unfällen empirisch belastbar  
aufgezeigt werden. Danach ist sowohl mit 
längerer Dauer als auch mit ungünstiger 
Lage der Arbeitszeit von einem Anstieg des 
Unfallrisikos auszugehen (vgl. Hänecke 
et al., 1998; Nachreiner, 2002; Beermann, 
2004; Wirtz, 2010; Nachreiner et al., 2010; 
Grzech-Šukalo und Hänecke, 2011a, b). 
Mehrere Studien auch aus anderen Ländern 
können diese Zusammenhänge auf umfang-
reicher empirischer Datenbasis bestätigen 
und erweitern sie um Zusammenhänge  
zwischen der Verteilung der Arbeitszeit und 
einem Unfallrisiko (vgl. Akerstedt, 1995; 
Caruso et al., 2004; Folkard, 1996; Nach- 
reiner, 2002; Folkard und Tucker, 2003;  
Folkard und Lombardi, 2004; Dong, 2005; 
Lombardi et al., 2010; Wagstaff und Sigstad 
Lie, 2011). 

Mit einem Einblick in einzelne Untersuchun-
gen sollen aufgedeckte Zusammenhänge 
zwischen Schichtarbeit und Unfallrisiko 
illustriert werden. Einen über diese Aus- 
wahl hinausgehenden Überblick bieten 
Durchsichten der Übersichtsstudien und 
darin enthaltene Referenzen. Eine detail-
lierte Darstellung, Bewertung und Doku-
mentation von Einzelergebnissen würde 
wegen der Vielzahl von aussagekräftigen 
Studien den Rahmen dieses Reports spren-
gen.

Eine Aussage von Bäcker und Ott (1985), 
nach der mit der Länge eines Arbeitstages 
oder einer Arbeitswoche die Gefahr von 
Arbeitsunfällen ansteige, lässt sich anhand 
vereinzelter Studien aus dieser oder voran-
gehender Zeit nachvollziehen. Allerdings 
stand damals empirisch belastbares Daten-
material nicht so umfangreich mit eindeuti-
gem Ergebnis zur Verfügung, um eine gene-

ralisierende Aussage zu stützen (vgl. Tiede-
mann, 1996). 

Unfallzahlen aus dem Jahr 1993 des HVBG 
von der ersten bis zur zehnten Arbeits-
stunde wurden von Hoffmann und Rostek 
(1995) analysiert. In der Stichprobe von 
1 344 406 Arbeitsunfällen aus den gewerb-
lichen Betrieben waren hauptsächlich 
Transport-, Bau- und Metallgewerbe ver-
treten. Ihre Ergebnisse lassen vermuten, 
dass einem Anstieg der Unfallzahlen von 
der siebenten zur achten Arbeitsstunde 
eine Zunahme des Risikos zugrunde liegen 
könnte. Als mögliche Ursachen benennen 
sie u.a. physische und psychische Ermü-
dung am Ende einer Acht-Stunden-Schicht. 
Zu grundsätzlich ähnlichen Aussagen kom-
men bereits Analysen von Hoffmann (1991). 
Da allerdings die absoluten Arbeitsunfall-
zahlen nicht mit den jeweils tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden zu z.B. Tages-
zeiten ins Verhältnis gesetzt wurden, kann 
eine Aussage über eine Veränderung des 
Unfallrisikos über die Zeit nicht bestätigt 
werden.

In einer Studie in Schweden von Åkerstedt 
(1995) werden ca. 160 000 Unfälle auf 
Beschäftigte bezogen. Es zeigt sich nach 
der neunten Arbeitsstunde ein deutlicher 
Anstieg des Unfallrisikos. Darüber hinaus 
zeichnet sich deutlich ein erhöhtes Unfall-
risiko während der Nachtschicht im Ver-
gleich zu übrigen Schichten anderer Tages-
zeiten ab. Zu vergleichbaren Ergebnis-
sen zum Unfallrisiko mit fortschreitender 
Arbeitsstunde kommt Folkard (1996) bei 
seiner Zusammenführung von Daten aus je 
zwei Untersuchungen aus dem Maschinen-
bau und dem Transportgewerbe. 
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Kirkcaldy et al. (1997) betrachteten das 
Unfallrisiko auf dem Heimweg nach der 
Arbeit und stellen ein mit steigender 
Wochenarbeitszeit steigendes Unfallrisiko 
fest. Bezogen auf eine steigende Wochen-
arbeitszeit konnten auch Lombardi et al. 
(2010) einen Anstieg im Unfallrisiko ermit-
teln. In dieser Studie konnte auch gezeigt 
werden, dass mit steigendem Schlafdefizit 
das Unfallrisiko zunimmt, ein Ergebnis, das 
im Zusammenhang mit Schichtarbeit inte-
ressant erscheint. 

In der Studie von Hänecke et al. (1998,  
s.a. Tiedemann, 1996) wurde zunächst aus 
Daten zur arbeitenden Bevölkerung ein 
Expositionsdatenmodell für Aussagen dar-
über entwickelt, zu welcher Arbeitsstunde 
wie viele gewerblich Beschäftigte arbeiten. 
Dann wurden Unfalldaten des HVBG von 
1994 aufbereitet und anschließend wurden 
beide Datensätze aufeinander bezogen. Als 
Ergebnis konnten relative Unfallrisiken (d.h. 
bezogen auf die Exponierten) für die Dauer 
und Lage der Arbeitszeit ermittelt werden 
und damit Ergebnisse von Åkerstedt (1995) 
und Folkard (1996) bestätigt werden. 

In zwei unabhängigen Studien wurden 
Daten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) zu tödlichen 
Unfällen zwischen 1994 bis 1997 bzw. bis 
1998 aus dem Bauhaupt- sowie -neben- 
gewerbe und dem übrigen Gewerbe auf  
verschiedene Datenquellen zur Expositions-
modellierung bezogen (Nachreiner et al., 
2000; Akkermann und Nachreiner, 2001). 
Es zeigten sich grundsätzlich übereinstim-
mende Ergebnisse über beide Studien. 
Darüber hinaus wurde ein deutlicher 
Anstieg des Unfallrisikos jenseits der 7. bis 
8. Arbeitsstunde ermittelt, der wiederum 

Ergebnisse aus Studien mit Daten nicht- 
tödlicher Unfälle bestätigte. 

Auf der Basis von Daten der DGUV wurden 
Untersuchungen zu Auswirkungen der 
Arbeitszeit (einschließlich solcher Faktoren, 
die Schichtarbeit betreffen) auf Unfälle bei 
Jugendlichen untersucht und auf ein erhöh-
tes Unfallrisiko zu ungewöhnlichen Arbeits-
zeiten (z.B. sonntags) auch bei dieser 
Beschäftigtengruppe hingewiesen (Grzech-
Šukalo und Hänecke, 2011a,b).

Die aktuellen Erkenntnisse zu Aspekten 
der Gesundheit und Sicherheit bei Arbeits-
zeit wurden von Nachreiner et al. (2010) für 
die Europäische Kommission zur Überarbei-
tung der EU-Arbeitszeitrichtlinie 2003/88/
EC zusammengestellt. Darin wird auch zu 
einigen Studien berichtet, die Auswirkun-
gen von Schichtarbeit bzw. Zeitdimensio-
nen von Schichtarbeit auf das Unfallgesche-
hen analysieren. Verschiedene Studien wer-
den ebenso hinsichtlich ihrer empirischen 
Datenbasis, ihres methodischen Vorgehens 
und ihrer inhaltlichen Aussagekraft bewer-
tet. Auf einen Teil dieser Studien wird nach-
folgend nochmals hingewiesen.

Mögliche Zusammenhänge zwischen täg-
lichen und wöchentlichen Arbeitsstun-
den und dem Auftreten von unfallbeding-
ten Erkrankungen und Verletzungen wurden 
von Dembe et al. (2005) untersucht. Von 
einer 10 000-Personen-Stichprobe, reprä-
sentativ für die Bevölkerung der USA, wur-
den Daten bezogen auf einen Zeitraum von 
13 Jahren zusammengestellt. Das Auftre-
ten der Erkrankungen/Verletzungen wurde 
so normiert, dass Zusammenhänge mit der 
Dauer täglicher und wöchentlicher Arbeits-
zeit ermittelt werden konnten. Ein mit der 
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Arbeitsdauer steigendes Risiko eines unfall-
bedingten Ereignisses ergab sich auch nach 
Kontrolle von personen- und arbeitsplatz-
bezogenen Merkmalen (vgl. Wirtz, 2010). 
In ihren Studien entwickelten Folkard und 
Lombardi (2004, 2006) ein Risikomodell zur 
Vorhersage der Unfallwahrscheinlichkeit 
abhängig von verschiedenen Merkmalen 
der Arbeitszeit (z.B. Dauer, Lage, Pausen). 
Die Ergebnisse zeigen, dass nicht nur das 
Unfallrisiko mit der Dauer einer Schicht 
ansteigt, sondern auch die Lage einer 
Schicht Einfluss auf das Unfallrisiko nimmt. 
Bei einer Dreiteilung des Tages in (z.B. Acht-
Stunden-)Schichten zeigt sich die Nacht-
schicht mit dem größten Unfallrisiko relativ 
zur Früh- oder Spätschicht. Das Unfallrisiko 
steigt ebenso mit der Anzahl der nicht unter- 
brochenen Folge von Schichtarbeitstagen, 
wobei der Risikoanstieg bei Nachtschich- 
ten vergleichsweise stärker ist als bei Tag-
schichten. Mit diesen Studien wird auf 
umfangreicher empirischer Datenbasis der 
Einfluss der Interaktion von Dauer, Lage und 
Verteilung der Arbeitszeit auf das Unfall- 
risiko demonstriert. Die Demonstration die-
ses generellen Effektes bildet sich auch in 
weiteren Einzeluntersuchungen ab. Auf der 
Grundlage von Daten zu Beschäftigten eines 
Produktionsbetriebs aus den USA konnten 
Vesgo et al. (2007) zeigen, dass Beschäf-
tigte mit mehr als 64 Wochenarbeitsstun-
den ein höheres Unfallrisiko haben als jene 
mit bis zu 40 Wochenarbeitsstunden. 

Spencer et al. (2006, s.a. Folkard et al., 
2007) entwickelten einen Risikoindex allein 
auf der Basis von Unfalldaten um damit ein 
Unfallrisiko aus dem Gestaltungszustand 
eines Arbeitssystems abzuschätzen. Jüngste 
Validierungsstudien auf der Basis zunächst 
relativ geringer Unfallzahlen weisen bereits 

auf durchaus positive Ergebnisse hin 
(Greubel et al., 2010; Greubel und Nach- 
reiner, 2011). 

Mit diesen genannten Studien kann ein 
Zusammenhang zwischen Dauer der 
Arbeitszeit und insbesondere Schichtarbeit 
mit dem Unfallgeschehen dokumentiert 
werden. Unberücksichtigt bleibt dabei, für 
wie lange (z.B. Jahre) mit dieser Dauer oder 
Lage der Arbeitszeit gearbeitet wird bzw. 
werden kann (Nachreiner et al., 2010), und 
empirische Studien zu Langzeitauswirkun-
gen sind sehr selten (vgl. Wirtz und Nach- 
reiner, 2011). In ihrer Studie aus Finnland 
mit über 1 000 Personen legen Krause et al. 
(1997) nahe, dass das Risiko des Arbeits-
endes wegen Unfallverrentung bei einer 
Über-60-Stundenwoche im Vergleich zu 
einer Unter-40-Stundenwoche um ein Mehr-
faches höher sei. Da aber für eine Absiche- 
rung solcher Aussagen weitere Daten und 
Kontrollrechnungen notwendig wären, 
bleibt die Belastbarkeit dieser Ergebnisse 
unklar. In einer Studie aus Deutschland mit 
Datenmaterial über fünf Jahre von 1 100 Per-
sonenaus einem Produktionsbetrieb der 
Automobilbranche wurde ebenso mög- 
lichen Zusammenhängen nachgegangen 
(Hoyer und Nachreiner, 2010). Für diese 
Stichprobe konnte in zeitseriellen Unter- 
suchungen gezeigt werden, dass der Aufbau 
eines hohen Bestandes an Überstunden mit 
einem Anstieg von Unfallzahlen der kom-
menden Monate einherging.

Auswirkungen von Arbeit zu ungewöhn-
lichen Zeiten auf das Unfallrisiko waren 
ebenso Gegenstand weiterer dateninten- 
siver Untersuchungen. Über 20 000 akzep-
tierte Anträge für Kompensationsleistun-
gen aus der Baubranche zwischen 1990 und 
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1997 im USA-Staat Oregon wurden von Hor-
witz und McCall (2004) analysiert. Aus  
den Studien geht hervor, dass das Verlet-
zungs-/Unfallrisiko bei Arbeiten an Sams- 
tagen im Vergleich zu Dienstagen etwas 
erhöht ist und an Sonntagen gegenüber 
Dienstagen um ein Mehrfaches erhöht ist. 
Weitere Analysen von europäischem und 
deutschem Datenmaterial belegen ebenso 
ein deutlich höheres Unfallrisiko für die 
Arbeit am Sonntag im Vergleich zu übrigen 
Wochentagen (Wirtz et al., 2011). Darüber 
hinaus deutete sich in dieser Studie an, 
dass das Risiko für Schichtarbeiter im Ver-
gleich zu Nicht-Schichtarbeitern deutlich 
höher liegt. In diesem Zusammenhang sind 
allerdings weitere statistische Analysen 
und Kontrollverfahren angekündigt, die die 
Struktur der Datensätze besser abbilden 
können (Nachreiner et al., 2010). 

Nach einer Einschätzung von Knauth (2007) 
seien Studien zur Auswirkung der Arbeits-
zeitgestaltung auf Gesundheit und Sicher-
heit der Beschäftigten nicht immer metho-
disch einwandfrei gestaltet worden und 
viele Unklarheiten wegen potenziell konfun-
dierender Variablen seien noch nicht aus-
geräumt. Vielen Studien, die Knauth (2007) 
in eine Übersicht einbezieht, kann sicher-
lich nachgesagt werden, dass nicht immer 
alle möglichen potenziell noch mitverur-
sachenden Faktoren bei der Interpretation 
der Ergebnisse berücksichtigt wurden bzw. 
mangels Information darüber nicht berück-
sichtigt werden konnten. Tatsächlich wer-
den in manchen solcher Studien unzuläs-
sige Generalisierungen vorgenommen und 
auch offensichtliche Konfundierungen blei-
ben unberücksichtigt. Aus heutiger Sicht 
kann gezeigt werden, dass das methodi-
sche und inhaltliche Niveau vieler Studien 

in den vergangenen Jahren deutlich gestie-
gen ist. Eine umso größere Herausforderung 
wird es sein, dieses Niveau auf einer breiten 
Basis zu etablieren und differenziertere 
Ursachenforschung zu betreiben bei ten-
denziell sinkenden Unfallzahlen. 

6.5 Fazit

Die Übersichts- und Einzelstudien mit einer 
soliden empirischen Grundlage weisen 
übereinstimmend darauf hin, dass unter 
sonst vergleichbaren Bedingungen fol-
gende Zusammenhänge zwischen Schicht-
arbeit und Arbeitsunfällen vorliegen:

∙ Das Unfallrisiko der Beschäftigten steigt 
nach der 7. bis 9. Arbeitsstunde exponen-
ziell an.

∙ Für abweichende oder ungewöhnliche 
Arbeitszeiten in ihren Extremen wie z.B. 
nachts oder sonntags kommt es zu einem 
relativ höheren Unfallrisiko als zu übrigen 
Zeiten.

∙ Mit einer nicht unterbrochenen Folge  
von Schichtarbeitstagen steigt das 
Unfallrisiko.

∙ Darüber hinaus erhärten sich Hinweise 
auf kombinierte Effekte. So führt z.B. eine 
nicht unterbrochene Folge von Nacht-
schichten zu einem relativ höheren Unfall- 
risiko als bei Tagschichten. Ein weiterer 
Kombinationseffekt besteht darin, dass 
eine nicht unterbrochene Folge von  
Zwölf-Stunden-Schichten zu einem  
relativ höheren Risiko führt als bei Acht-
Stunden-Schichten. 
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Zusammenfassend kann als ausreichend 
gesichert gelten, dass die Dauer, Lage und 
Verteilung der Arbeitszeit das Unfallrisiko 
beeinflussen. Mithilfe von weiter differen-
zierten Expositionsmodellen ließen sich 
auch differenziertere Aussagen ableiten, 
z.B. zu weiteren Faktoren, die mit bestimm-
ten Formen der Schichtarbeit einhergehen. 
Dass es Unterschiede zwischen z.B. ver-
schiedenen Schichtarbeitsmodellen gibt, 
kann derzeit zwar vermutet werden. Aktuell 

fehlt noch eine geeignete Datenbasis um 
solche Vermutungen mit belastbaren Ana-
lyseergebnissen zu verifizieren. An der Ent-
wicklung geeigneter Expositionsmodelle 
und methodischer Ansätze zur Bearbeitung 
solcher und anderer Fragestellungen zum 
Einfluss von Schichtarbeit und anderer For-
men der Arbeitszeitgestaltung auf Arbeits-
unfälle wird bereits gearbeitet (vgl. Greu-
bel und Nachreiner, 2011; Horrey et al., 2011; 
Wirtz und Nachreiner, 2011).
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7 Soziale Auswirkungen 
der Schichtarbeit 

Während die direkten Auswirkungen der 
Schichtarbeit auf die physische und psy-
chische Gesundheit der Arbeitenden mitt-
lerweile intensiv erforscht werden, zeigt 
sich ein anderes Bild, wenn man versucht, 
den Blickwinkel darüber hinaus zu öff-
nen. Dass Schichtarbeit dem gesellschaft-
lichen Rhythmus zuwider läuft und es in 
Folge dessen für Schichtarbeiter schwieri-
ger ist, öffentlichen Freizeitangeboten nach-
zugehen oder auch Termine mit „Normal-
zeit-Arbeitenden“ zu vereinbaren, findet 
in den meisten Abhandlungen zu diesem 
Thema noch seine Erwähnung. Forschun-
gen, die über diese deskriptive Erfassung 
einer erhöhten Gefahr sozialer Desynchroni-
sation hinaus gehen und sich etwa mit spe-
zifischen Bewältigungsstrategien befas-
sen, sind dagegen schwer zu finden (Beer-
mann, 2008). Geradezu aussichtslos gestal-
tet sich die Situation für diejenigen, welche 
nach Langzeitstudien Ausschau halten, in 
denen die sozialen Folgen für Familien- und 
Freizeitleben von Arbeitenden im Schicht-
betrieb erforscht werden. 

Im Rahmen dieses Kapitels sollen die  
indirekten Auswirkungen der Schichtarbeit 
näher betrachtet und dort, wo dies nach 
dem derzeitigen Stand der Forschung nicht 
möglich ist, existierende Lücken aufgezeigt 
werden. Das Arbeiten zu flexiblen Zeiten hat 
jedoch nicht nur Nach-, sondern auch Vor-
teile. Je nach individueller Lebenslage kön-
nen letztere ausschlaggebend für die Auf-

nahme eines Berufes mit Schichtarbeit sein 
und sollten daher ebenfalls Beachtung fin-
den (Tausig und Fenwick, 2001; Müller-Seitz, 
1991). 

7.1 Lebensgemeinschaft und Familie

Familie und Arbeit sind die wahrschein-
lich bedeutsamsten Lebensbereiche eines 
erwachsenen Menschen. Während letzte-
rer hauptsächlich mit dem Bild der Veraus-
gabung verbunden ist, versinnbildlichen die 
persönlichen Beziehungen und die Familie 
zunächst einmal den dazugehörigen Erho-
lungsraum. Damit der private Lebensbe-
reich nicht nur ein Ort der Regeneration dar-
stellt, sondern auch die soziale Integration 
des Beschäftigten sichergestellt werden 
kann, ist eine bestimmte Mindestdauer an 
Freizeit notwendig. Rutenfranz et al. (1993) 
geben hierzu einen Richtwert von mindes-
tens 2,5 Stunden an, welche sozial nutzbar 
und frei verfügbar sein sollten (vgl. Beer-
mann, 2005). Doch steht das private Umfeld 
nicht allein für Erholung, sondern erfordert 
– ebenso wie die Arbeit – Zeit, Aufmerk-
samkeit und Energie. Aus diesen Gründen 
sind es wohl auch die beiden Lebens- 
bereiche, welche am stärksten in Konkur- 
renz zueinander stehen. Idealerweise 
schafft es der arbeitende Familienmensch, 
beide Lebenskontexte auszubalancieren. 
Der Anspruch, diese „Work-Life-Balance“ 
herzustellen und zu halten, wird durch das 
Arbeiten im Schichtsystem erschwert. So 
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geben Schichtarbeiter häufiger arbeits- 
bedingte Familienkonflikte an (vgl. Haines 
et al., 2008). Besonders die Arbeit in Spät- 
und Nachtschichten sowie an Wochen-
enden wird in diesem Zusammenhang von 
den meisten Schichtarbeitern als erhöhte 
Belastung empfunden, da diese Arbeits-
zeiten dem allgemeinen gesellschaftlichen 
Rhythmus am stärksten entgegenlaufen 
(vgl. Hahn, 1992 a, b; DGAUM, 2007). Dies 
äußert sich beispielsweise in der mit dem 
Tagschlaf verbundenen Lärmbelastung. 
Vor allem bei Familien mit jüngeren Kindern 
führt dies schnell zu Konflikten zwischen 
Bewegungs- und Spieldrang der Kinder und 
Erholungsbedarf des schichtarbeitenden 
Elternteils.  

Unabhängig von der jeweiligen Schichtart 
erfordert die Schichtarbeit ein erhöhtes 
Maß an arbeitsteiligen und organisatori- 
schen Regelungen zwischen den Lebens- 
partnern. Es bedarf zahlreicher Verein- 
barungen und Abstimmungen, um der 
Gefahr eines aneinander Vorbeilebens  
der Partner zu verhindern und alltägliche 
Rituale wie zum Beispiel eine gemeinsame 
Mahlzeit aufrecht zu erhalten. Eine Viel-
zahl von Studien ergab, dass Schichtarbei-
tende oftmals von einer Beeinträchtigung 
des Sexuallebens berichten. Die Rolle des 
Schichtarbeiters steht demnach in einem 
erhöhten Konflikt zu den privaten Rollen als 
Elternteil und der Rolle als Partner – sowohl 
sozial als auch sexuell (vgl. Müller-Seitz, 
1991; Rundnagel et al., 2003).

Die folgende Abbildung 9 verdeutlicht, in 
welchem Umfang sich die Schichtzeiten  
mit der sozialwirksamen Freizeit über-
schneiden. 

Während unter der Woche vor allem die 
Spätschichten zu einer sozialen Ausgren-
zung führen, gilt für das Wochenende, 
dass jede Schichtart mit der sozialbedeut-
samen Freizeit kollidiert. Je weniger Zeit 
mit der Familie oder dem Partner aufgrund 
der Arbeit verbracht werden kann, umso 
mehr steigt die Wahrscheinlichkeit arbeits-
bedingter Familienkonflikte. Willis et al. 
(2008) berichten, dass für Arbeiter, welche 
von entsprechenden Konflikten betroffen 
sind, das Risiko, Stimmungsschwankungen 
zu erleiden, im Vergleich zu nicht Betroffe-
nen mehr als dreimal so hoch ist. Zudem 
besitzen sie ein über mehr als das doppelte 
Risiko, an Angststörungen zu erkranken. 
Folglich können soziale Konflikte als Aus- 
löser wirken und zu gesundheitlichen  
Schädigungen führen, wenn dadurch die 
soziale Unterstützung als zentrale Coping-
(Bewältigungs-)Strategie wegfällt. 

Bei der Betrachtung von (Zeit-)Problemen 
für Partner und Familie liegt die Vermutung 
nahe, dass sich diese auch negativ auf die 
Kinder auswirken könnten – ein Thema, 
welches bereits früh Forschungsinteresse 
geweckt hat. Beispielsweise fanden Diek-
mann et al. (1981) Benachteiligungen bezüg-
lich der schulischen Entwicklung von Kin-
dern heraus, deren Väter im Schichtdienst 
tätig waren. Neben diesem und ähnlichen 
Ergebnissen finden sich allerdings ebenso 
Studien, in denen sich keinerlei Effekte zwi-
schen Schichtarbeit und schulischer Leis-
tung der Kinder ergaben (vgl. Lambert und 
Hart, 1976). Folglich ist es nicht möglich, 
eine eindeutige Aussage zu diesem doch 
recht sensiblen Thema zu formulieren. 
Zudem muss festgehalten werden, dass 
diese Ergebnisse nunmehr 30 bis 40 Jahre 
alt sind und es an aktuellen Befunden fehlt.
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Doch wie bereits angesprochen, werden 
neben Erschwernissen auch ganz spezifi-
sche Vorteile mit der Arbeit im Schichtsys-
tem verbunden. Nicht nur die Arbeitszeit, 
sondern auch die dazugehörigen Freizeiten 
können als unkonventionell bezeichnet wer-
den. Ersteres bringt nicht selten einen finan-
ziellen Vorteil aufgrund der Schichtzulagen 
an Sonn- und Feiertagen. In vielen Tarifver-
trägen sind auch zusätzliche Urlaubstage 
vereinbart, welche von einer bis zu vier Frei-
schichten variieren können, je nachdem, ob 
nur Spät- oder Nachtschichtarbeit geleistet 
wird. Aber auch die unkonventionellen Frei-

zeiten können als vorteilhaft empfunden 
werden. Vor allem bei Frühschichten wird 
die noch verbleibende Zeit des Tages nach 
der Arbeit als gut nutzbar eingeschätzt, bei-
spielsweise für die Kinderbetreuung oder 
für Einkäufe (vgl. Müller-Seitz, 1991). 

Vor allem die Dauernachtschichtarbeit von 
Krankenschwestern wird häufig mit der 
Angabe begründet, dass (nur) so die Kinder-
betreuung tagsüber sichergestellt werden  
kann. Bei dieser Form der extremen Doppel-
belastung von Arbeit und Kinderbetreuung 
kann sich allerdings der vermeintliche Vor- 

Abbildung 9:  
Verteilung der sozialwirksamen Freizeit und Lage gängiger Schichtzeiten 
(vgl. Kischewski et al., 2008)
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teil schnell in sein Gegenteil wenden (vgl. 
Scesny, 2001). In Tabelle 10 (siehe Seite 127) 
sind die Vor- und Nachteile noch einmal 
überblicksartig zusammengefasst. Die 
negativen Effekte der Schichtarbeit auf das 
Ehe- und Familienleben scheinen zu über-
wiegen. Dennoch ist es nicht möglich, diese 
Einflussrichtung zu generalisieren. Wie ein 
Modell von Monk et al. (1996) zeigt, sind 
sowohl die individuellen Charakteristika 
als auch die spezifische Gestaltung des 
Schichtsystems entscheidend für die Aus-
wirkungen der Schichtarbeit auf das soziale 
und familiäre Leben. Es gibt Hinweise, dass 
Schichtarbeiter im rotierenden System im 
Vergleich zu Arbeitern mit Normalarbeits-
zeiten signifikant häufiger unter Zeitprob-
lemen und Rollenkonflikten bezüglich der 
Bereiche Arbeit und Familie leiden und sig-
nifikant weniger Zufriedenheit mit ihrer Ehe 
und Familie verspüren (vgl. Tausig und  
Fenwick, 2001); doch konnten diese Effekte 
von Schichtarbeit nur bei Arbeitern gefun-
den werden, welche über keinerlei Auto-
nomie bei der Gestaltung der Schichtpläne 
verfügten. Sobald die Schichtarbeiter die 
Möglichkeit der Einflussnahme besitzen, 
können die mit der Schichtarbeit verbunde-
nen Nachteile ausgeglichen werden, sodass 
letztlich sogar positive Effekte auf das fami-
liäre Leben berichtet werden (vgl. auch Jan-
sen et al., 2004). Diese empirischen Ergeb-
nisse lassen sich in eine breite theoretische 
Basis einbetten und sind beispielsweise 
durch das Konzept des Handlungsspielrau-
mes gut begründbar (Karasek, 1979). 

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, 
dass es entscheidend ist, inwieweit der 
Beschäftigte Einfluss auf die Schichten hat. 
Auf diese Weise ist es einfacher, familiäre 
Verpflichtungen mit dem Schichtplan abzu- 

stimmen, sodass das Auftreten einer  
sozialen Desynchronisation weitgehend 
vermieden werden kann. Die größten Kon-
flikte zwischen Arbeit und Familie sind zu 
erwarten, wenn weder die Tage noch die 
Zeit der Schichten flexibel und damit wähl-
bar sind (vgl. Fuchs, 2006; Tausig und  
Fenwick, 2001). Eine zentrale Rolle spielt 
daher die Einflussmöglichkeit des Beschäf-
tigten auf das Schichtsystem (vgl. Tausig 
und Fenwick, 2001).

7.2 Freizeit und Bekannte

Sind Verabredungen mit Familienmitglie-
dern noch von einer erhöhten Flexibilität 
gekennzeichnet, so zeichnet sich bei der 
Rubrik Freizeit und Bekannte ein starreres 
Bild bezüglich der Verbindlichkeit und nöti-
gen Regelmäßigkeit. Dies zeigt sich zum 
Beispiel, wenn es darum geht, langfristige 
Termine einzuhalten. Unabhängig davon, ob 
es um Jubiläen, Geburtstagsfeste, Theater-
besuche oder Konzerte geht, vor allem 
Arbeiter im rotierenden Schichtsystem  
müssen oftmals auf feste Zusagen verzich-
ten oder zur Sicherheit Urlaub nehmen (vgl. 
Tausig und Fenwick, 2001; Müller-Seitz, 
1991).  

Solange der Schichtarbeiter allerdings als 
Konsument von Freizeitaktivitäten auftritt, 
können die atypischen Freizeiten durchaus 
vorteilhaft sein (siehe Tabelle 10). Häufig 
fallen die Freischichten auf Wochentage, an 
denen Freizeitangebote, wie beispielsweise 
Badelandschaften, nicht so überfüllt und 
daher auch meist preiswerter sind. Die heu-
tige Dienstleistungsgesellschaft bietet zahl-
reiche Angebote mit flexiblen Nutzungszei-
ten an. Doch je geringer das zeitliche Inter-
vall zwischen regelmäßigen und verbind- 
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lichen Freizeitaktivitäten gestaltet ist, umso 
schwieriger ist es, alle Termine trotz wech-
selnder Schichtzeiten wahrzunehmen. An 
dieser Stelle treten die negativen Auswir-
kungen der flexiblen Freizeiten in den Vor-
dergrund und auch der Faktor „Einfluss-
möglichkeit“ von Schichtarbeitenden stößt 
an seine Grenzen. Neben sämtlichen ehren-
amtlichen (Vereins-)Tätigkeiten sind hier-
von auch private Weiterbildungsmaßnah-
men im Rahmen von Abendschulen betrof-
fen, welche nicht nur erschwert, sondern 
zum Teil sogar verhindert werden (vgl. Mül-
ler-Seitz, 1991). Vor allem die Arbeit zu Spät- 
und Nachtschichten läuft auch hier wieder 
der gesellschaftlichen Ausrichtung und  
kulturellen Angebotsgestaltung entgegen. 
Selbst das Verfolgen einer Fernsehserie 
über mehrere Wochen hinweg erfordert 
zusätzlichen Organisationsaufwand – etwa 
indem die einzelnen Folgen aufgezeichnet 
werden (vgl. Müller-Seitz, 1991). 

Auch die mit flexiblen Freizeiten verbunde- 
nen finanziellen Vorteile (Schichtzulagen, 
reduzierte Eintrittspreise) deuten darauf 
hin, dass es sich hierbei um Zeiten handelt, 
welche dem mehrheitlichen Rhythmus der 
Gesellschaft entgegenlaufen. Somit führt 
auch dieser zunächst positive Effekt lang-
fristig dazu, dass Schichtarbeitende von 
den allgemeingesellschaftlichen (Freizeit-) 
Erfahrungen ausgeschlossen werden (vgl. 
Fergen und Schweflinghaus, 2006). Der 
Wert der Freizeit hängt hierbei entschei-
dend von der Lage bezüglich der Tageszeit 
und des Wochentages ab: „Mittwoch ist 
nicht Sonntag“ wie es ein Schichtarbeiter 
treffend formulierte (vgl. Demerouti et al., 
2004). Während an Werktagen vor allem die 
Nachmittagsstunden als besonders wert- 
voll eingeschätzt werden, sind an Wochen-

enden sowohl die Vormittags- als auch  
die Nachmittagsstunden gleichermaßen 
wertvoll und nützlich (vgl. Demerouti et al., 
2004). Dies trifft besonders für die sozia-
len Kontakte zu Freunden, Bekannten und 
Verwandten zu, welche einer regelmäßi-
gen Pflege bedürfen, um sie zu erhalten. 
Durch rotierende Schichtarbeit, vor allem 
an Wochenenden, stellt die Abstimmung 
gemeinsamer Treffzeiten eine weitere  
Herausforderung dar. Dies gilt nicht nur  
für die bereits erwähnten langfristigen  
Verbindlichkeiten, welche noch durch 
Urlaubsplanung abgesichert werden  
können. 

Besonders kurzfristige, spontane Besuche 
und Verabredungen sind, ohne eine Orien-
tierung und Ausrichtung am Schichtplan, 
schwer zu vereinbaren. Schichtarbeiter 
und ihre Familien berichten daher von weni- 
ger häufigen und intensiven Kontakten zu 
Freunden, Bekannten und Verwandten und 
empfinden als Folge oftmals eine gesell-
schaftliche Isolierung (Müller-Seitz, 1991; 
Päper, 2006). Störungen des sozialen 
Lebens aufgrund des fehlenden familiä- 
ren oder freundschaftlichen Rückhaltes 
können langfristig zu weitreichenden 
gesundheitlichen Beschwerden führen  
(vgl. Monk et al., 1996). Um dieser Gefahr 
entgegenzuwirken, stellt die Einflussmög-
lichkeit des Schichtarbeiters erneut eine 
zentrale organisatorische Ressource dar 
(vgl. Päper, 2006). Diese ermöglicht es, die 
sozialen Ressourcen optimal zu nutzen, um 
den Belastungen der Schichtarbeit lang-
fristig entgegenzusteuern und über erfolg-
reiches Coping die individuelle Arbeitskraft 
stetig zu regenerieren. 
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7.3 Der alltägliche Umgang 
mit der Schichtarbeit

Wie bereits zu Beginn festgestellt, existie- 
ren nur wenige Studien, in denen eine tief- 
greifende Auseinandersetzung mit dem 
Thema Schichtarbeit und alltägliche Lebens- 
führung erfolgt. Eine dieser Arbeiten stammt 
von Jürgens und Reinecke (1998), die im 
Rahmen qualitativer Einzelinterviews unter-
suchten, wie sich die familiäre Lebensfüh-
rung von VW-Arbeitern und ihren Lebens-
gefährtinnen gestaltet. Im Herbst 1996 wur-
den hierzu insgesamt 34 Familien befragt. 
Auswahlkriterium war neben der Schicht-
arbeit auch die Bedingung, dass mindes-
tens ein Kind unter elf Jahren und damit im 
betreuungsintensiven Alter mit im Haus-
halt lebte. Durch die detaillierte Betrach-
tung der Aushandlungsprozesse zwischen 
Familie und (Schicht-)Arbeit konnten vier 
verschiedene Typen familialer Lebensfüh-
rung differenziert werden. Die Autoren ver-
orteten diese entlang der zwei Dimensionen 
„alltägliche, individuelle Lebensführung“ 
und „binnenfamiliales Geschlechterverhält-
nis“ – jeweils mit den Polen traditionell und 
modernisiert. 

Das Modell mit dem geringsten Modernisie-
rungsgrad wurde mit „hierarchisch-resigna-
tiv“ betitelt. Kennzeichen dieses traditionell 
geprägten Lebensführungsmusters ist die 
Orientierung an klassischen Rollenmustern: 
Der Mann geht arbeiten und ist der Allein-
versorger der Familie, während die Ehefrau, 
als Hausfrau und Mutter, die Koordination 
der Regenerationsbedürfnisse des Mannes 
sowie die Bedürfnisse von Kindern und 
Haushalt übernimmt. Obwohl der Ehemann 
zumeist die Familie als Ruhepol – im Kont-
rast zu der als Last empfundenen Erwerbs- 

arbeit – angibt, verbringt er die Freizeit oft 
außerhalb dieser. Innerhalb der Familie 
erwartet der belastete Mann neben der war-
men Mahlzeit vor allem Ruhe und keine Stö-
rungen seitens der Kinder. Damit einher 
geht eine große Unzufriedenheit der Frau, 
welche neben der fehlenden Anerkennung 
auch die nicht vorhandene Beteiligung des 
Mannes an der Kindererziehung beklagt. 
Trotz dieser herrschenden Unzufriedenheit 
beider Partner mit Arbeits- und Privatleben 
wird die Lebenssituation als unveränder-
bar eingeschätzt. Der zweite Typus setzt an 
diesem Punkt an: Zwar herrscht auch hier 
eine traditionelle Geschlechterteilung vor, 
doch wird diese als partnerschaftlich aus-
gehandelt und somit als sehr zufriedenstel-
lend erlebt. Die „komplementär-harmoni-
sierte“ Lebensführung ist durch eine gegen-
seitige Wertschätzung gekennzeichnet, bei 
der die Frau vorrangig für den Haushalt und 
die Kinderversorgung zuständig ist, wäh-
rend der Mann die „schwere Hausarbeit“ 
übernimmt und sich auch mit den Kindern 
beschäftigt. Interessant an diesem Typus 
ist die durchschnittlich positive Bewer-
tung der Schichtarbeit des Mannes als will-
kommene Abwechslung in der Alltagsrou-
tine. Demnach fördert die Frühschicht den 
Familienzusammenhalt, da gemeinsam Mit-
tag gegessen werden kann. Die Spätschicht 
hingegen ermöglicht der Frau, am Abend 
etwas Zeit für sich zu haben. Aufgrund  
des hohen Stellenwertes der gemeinsam 
verbrachten Familienzeit wird bewusst  
auf feste Termine oder verbindliche, regel-
mäßige Aktivitäten verzichtet.  

Im Gegensatz zu den ersten beiden Typen 
sind die nächsten von einem zunehmend 
modernisierten binnen-familialen Geschlech- 
terverhältnis gekennzeichnet. Bei der „indi- 
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vidualisiert-pragmatischen“ Lebensführung 
ist dieses mit einer traditionellen Lebens-
führung gekoppelt: Zwar gehen beide Part-
ner arbeiten, doch wird die Erwerbstätigkeit 
der Frau vom Mann lediglich aufgrund der 
ausgeprägten Konsumorientierung in Kauf 
genommen. Die Hauptverantwortung der 
Familien- bzw. Hausarbeit liegt weiterhin  
bei der Frau, weshalb es vor allem bei die-
sem Familienmodell zu der oft zitierten 
„Doppelbelastung“ der Frau kommt. Bezüg-
lich der Kinderbetreuung legen beide Part-
ner auf gemeinsame Beteiligung wert. Auf-
grund der Schichtarbeit des Mannes ist 
ein besonders hohes Maß an flexiblen Pla-
nungen und Akzeptanz geänderter Abläufe 
erforderlich, um sowohl gemeinsame Fami-
lienzeit als auch individuell verbrachte Frei-
zeit zu ermöglichen. Trotz dieses starken 
Synchronisationsaufwandes wird auch hier 
die Schichtarbeit mehrheitlich als positiv 
bewertet, beispielsweise da so auch der 
Mann tagsüber die Kinderbetreuung über-
nehmen kann. Bei der „kooperativ-reflek-
tierten“ Lebensführung als vierten Typ ist 
die gemeinsame Beteiligung der Partner an 
Erwerbs- und Familienarbeit entscheidend. 
Die Rolle des Mannes beinhaltet nicht mehr 
nur Mithilfe, sondern Mitverantwortung an 
Hausarbeit und Kinderversorgung. Die Auf-
teilung erfolgt nicht mehr geschlechtsspe-
zifisch, sondern entlang der Schichtarbeit 
des Mannes: Frühschichten ermöglichen  
die Erledigung von Einkäufen, Hausarbeit 
und intensive Beschäftigung mit den Kin-
dern am Nachmittag, während Spätschich-
ten kaum Zeit für Hausarbeit lassen, da der 
Vormittag zur Regeneration genutzt wird. 
Trotz der wechselnden Anwesenheit des 
Vaters werden beide Elternteile gleicher- 
maßen von den Kindern als Bezugsperso-
nen in Anspruch genommen. Auch wenn bei 

dieser Art der Lebensführung die Schicht- 
arbeit positiver bewertet wird als bei den 
anderen Typen, können natürlich Prob-
leme wie Schlafdefizit oder gesundheitliche 
Beeinträchtigungen auftreten.

Kennzeichen aller vier Typen familialer 
Lebensführung ist ein hohes Maß an routi-
nisierten Handlungsmustern, mit denen  
versucht wird, trotz flexibler Arbeitszeiten 
des Schichtarbeiters die Lebensbereiche 
Familie und Erwerbsarbeit möglichst rei-
bungslos miteinander zu verbinden. Zudem 
wird bei der Betrachtung der interviewten 
Familien deutlich, dass die Schichtarbeit 
des Mannes der zentrale Taktgeber ist, an 
dem sich alle übrigen Aktivitäten ausrich-
ten. Die Zufriedenheit mit diesem Zeit- 
modell ist umso höher, je mehr dieses als 
ausgehandelt und partnerschaftlich verein-
bart empfunden wird. Zu bedenken bleibt 
allerdings, dass diese Studie mittlerweile 
über zehn Jahre her ist und entsprechend an 
Aktualität verloren hat. Dennoch zeigt die 
Aufdeckung der vier verschiedenen Typen 
familialer Lebensführung, dass das Arbei-
ten im Schichtsystem allein weder negative 
noch positive Auswirkungen auf das Privat- 
leben haben muss. Ob die Schichtarbei-
ter und ihre Familien zufrieden oder unzu-
frieden mit ihrer Lebenslage sind, hängt 
neben der Gestaltungsform des Schichtpla-
nes auch wesentlich von den individuellen 
Faktoren und der Alltagsorganisation der 
Beschäftigten und ihren Partnerinnen ab. 

7.4 Fallbeispiel: Erwerbsarbeit und  
Familienarbeit in Gegenschicht

Bisher ging es in den Betrachtungen vorran-
gig um den Fall, dass lediglich ein Elternteil 
im Schichtdienst erwerbstätig ist. Bereits 
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das Modell der „kooperativ-reflektierten“ 
Lebensführung zeigt, dass dies nicht immer 
gegeben ist. Im Zuge der zunehmenden 
Modernisierung der Geschlechterverhält-
nisse setzt sich auch die Erwerbsorientie-
rung der Frau immer mehr durch und dies 
auch im Schichtbetrieb. Doch wie sieht es 
mit den bisher beschriebenen Auswirkun-
gen aus, wenn beide Elternteile dieser Form 
der atypischen Arbeitsweise nachgehen? 
Hierzu findet sich bei Jürgens und Reinecke 
(1998) die exemplarische Betrachtung einer 
von vier Familien, bei denen sich die Eltern 
dazu entschieden haben, trotz Kindern die 
doppelte Erwerbstätigkeit fortzuführen. 
Ermöglicht wird dies über das Modell der 
Gegenschicht, bei dem, im wöchentlichen 
Wechsel, jeweils ein Partner in Spät- und 
der andere in Frühschichten arbeitet. Auf 
diese Weise können beide arbeiten sowie 
die Kinder erziehen und betreuen – ein 
Modell mit spezifischen Chancen und Belas- 
tungen. In dem spezifischen Fallbeispiel 
sind beide Elternteile unter der Woche  
Vollzeit erwerbstätig und halbtags allein- 
erziehend. Der Sohn im Kindergartenalter 
wird von dem Elternteil mit Spätschicht-
woche in die Kinderbetreuungseinrichtung 
gebracht und von dem anderen Elternteil, 
welcher seit 4 Uhr morgens munter ist und 
bei der Frühschicht war, wieder abgeholt. 
Lediglich über die Mittagszeit unterstützen 
sie die Großeltern, in dem das Kind bei 
ihnen isst. In dieser Zeit hat der nichtarbei-
tende Elternteil die Möglichkeit, sich kurz 
zu erholen oder etwas für den Haushalt zu 
erledigen. Die restliche Zeit bleibt der halb-
tags alleinerziehende Elternteil meist bis 
zur Ankunft des vollzeit-spätschichtarbei-
tenden Elternteils munter. Die Beziehung 
zwischen den Partnern bleibt dennoch auf 
einen kurzen Treff während des Schicht-

wechsels beschränkt, da abends beide 
zu erschöpft sind. Das Arbeiten und Erzie-
hen in Gegenschicht wird trotz der empfun-
denen Belastung und Anstrengung nicht 
als negativ bewertet. Und auch die gute 
und enge Beziehung beider Elternteile zu 
ihrem Kind wird als Indiz für den Erfolg des 
Modells gewertet. Das zentrale Risiko die-
ses eingetakteten Arrangements wird viel-
mehr in der Bedrohung der Partnerbezie-
hung gesehen, welche gewissermaßen auf 
das Wochenende beschränkt ist. An diesen 
beiden Tagen versuchen sie nachzuholen, 
was unter der Woche zu kurz gekommen ist: 
Gemeinsames Beisammensein als Paar und 
Familie. Da letzteres klare Priorität besitzt, 
bleibt die Regeneration und die Paarbezie-
hung fraglich. 

Eine mögliche Lösung dieser besonderen 
Form der beidseitigen Doppelbelastung 
wird von Jürgens und Reinecke (1998) 
durch die kurze Schilderung eines ande-
ren Modells der Arbeit in Gegenschicht dar-
gelegt. Der zentrale Unterschied zum ers-
ten Fall liegt in der Tatsache, dass die 
Frau nur Teilzeit arbeitet. Der Grund für 
diese Entscheidung war auch hier weniger 
die empfundene Belastung sondern viel-
mehr die Angst davor, dass die Paarbezie-
hung an dem Modell der beidseitigen Voll-
zeitbeschäftigung in Gegenschicht zer-
bricht. Beide Partner berichten nun von 
einer erheblichen Verbesserung der alltäg-
lichen Lebensführung, vor allem aufgrund 
des Wegfalls von Zeitdruck und Stress. Dies 
verdeutlicht noch einmal, dass Familie und 
Arbeit zwei zentrale Lebensbereiche des 
Menschen sind, deren Vereinbarkeit stets 
einen Kompromiss erfordert.  
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7.5 Zusammenfassung
 
Schichtarbeit wirkt sich nicht nur auf phy-
siologische Prozesse aus, sondern hat auch 
deutliche Konsequenzen für das Sozial- und 

Privatleben. In diesem Bereich ist allerdings 
noch ein großes Forschungsdefizit festzu-
stellen. Tabelle 10 stellt zusammenfassend 
die Vor- und Nachteile von Schichtarbeit für 
das Privatleben dar.

Tabelle 10:  
Übersicht der Vor- und Nachteile von Schichtarbeit für das Privatleben 
(Quelle: Monk und Folkard, 1992; Müller-Seitz, 1991; Päper, 2006)

Vorteile Nachteile

Tarifliche  
Besonderheiten

Finanziell: 
Zuschläge für Nacht- und  
Sonn-/Feiertagsarbeit
z.T. zusätzliche Urlaubs-
tage 

Unkonventionelle 
Arbeits-/Freizeiten

Privat-/
Familienleben

Freizeit und Bekannte

Freie Wochentage:
Erleichterung Einkau-
fen, Behördengänge, Nut-
zung best. Freizeitangebote 
(Badelandschaft, Zoo etc.) 
 

bei Dauernachtarbeit: 
Tagsüber Zeit für Kinder, 
zu pflegende Angehörige, 
Haushalt

Preisvorteile aufgrund der  
atypischen Nutzungszeit

Erhöhter Aufwand bei Terminabsprachen:
geringere Intensität und Häufigkeit der 
Kontakte zu Verwandten und Bekannten; 
Schwierigkeiten bei der zeitlichen Abstim-
mung von Besuchen und Verabredungen

Spät-/Nachtarbeit:
Lärmbelastung bei Tagschlaf, erhöhte 
Gefahr sozialer Desynchronisation

Privat-/ Familienleben
∙ erfordert besondere arbeitsteilige und 

organisatorische Regelungen
∙ Gefahr des „Aneinandervorbeilebens“ 

der Partner
∙ Beeinträchtigung des Sexuallebens
∙ z.T. erzwungene Inaktivität der Kinder
∙ Gefahr der Vernachlässigung  

der Kindererziehung durch  
Schichtarbeitende

∙ je verbindlicher die Aktivitäten, umso 
schwerer die Einhaltung aller Termine

Besonders problematisch:
∙ Vereinsarbeit/ehrenamtliches 

Engagement
∙ Kulturtermine meist nur abends
∙ Fort-/Weiterbildungsmaßnahmen
∙ Spontanität nur in Abhängigkeit vom 

Schichtplan möglich
 Schichtplan als Taktgeber
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8 Empfehlungen zur 
Gestaltung von Schichtarbeit 

Im folgenden Kapitel werden zunächst 
Handlungshilfen und Good-practice-Samm-
lungen zusammengestellt, die weiterfüh-
rende Informationen zur gesundheits-
gerechten Gestaltung von Schichtarbeit  
enthalten. Im zweiten Abschnitt werden 
wichtige Maßnahmen für die Prävention 
aufgeführt.

8.1 Quellen für Empfehlungen 
und „Good-practice“-Modelle

Es gibt inzwischen eine Vielzahl von Emp-
fehlungen für die Praxis, um Schichtarbeit 
zu optimieren und den Umgang mit Schicht-
arbeit zu verbessern. Diese Empfehlungen 
werden in sog. „Handlungsanleitungen“, 
„Leitfäden für die Praxis“, „Good practice“ 
o.Ä. veröffentlicht und enthalten inhalt-
lich häufig vergleichbare Hinweise. Sie bie-
ten für den Arbeitsalltag und für bestimmte 
Branchen eine wesentliche Hilfe, Schicht- 
arbeit gut zu gestalten und zu organisie- 
ren. In der folgenden Tabelle 11 (siehe  
Seite 132 f.)sind einige publizierte Empfeh-
lungen aufgeführt. Die Liste erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit und inhalt-
liche Bewertung. 
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Quelle URL

BGAG-Report 2/2009 
„Optimale Beleuchtung bei Schicht-
arbeit – Literaturstudie“

http://www.dguv.de/iag/de/publikationen/_dokumente/
report2009_02.pdf

inqa.de: 
Beratungs- und Unterstützungsange-
bote für die Arbeitszeitgestaltung und 
die Planung von Schichtarbeit in der 
Produktion (Handlungshilfen für die 
Praxis, Checklisten Schichtarbeit etc.)

http://inqa.gawo-ev.de/cms/
http://inqa.gawo-ev.de/cms/index.php?page= 
gefaehrdungsbeurteilung

Beermann, B.: Leitfaden zur Einfüh-
rung und Gestaltung von Nacht- und 
Schichtarbeit. BAuA, 2005

http://www.baua.de/de/Informationen-fuer-die-Praxis/
Handlungshilfen-und-Praxisbeispiele/ 
Arbeitszeitgestaltung/Nacht-%20und%20Schichtarbeit.
html
http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/A23.
html

DGAUM, 2007: Seibt, A.; Knauth, P.; 
Griefhahn, B., u.a.: Arbeitsmedizini-
sche Leitlinie der Deutschen Gesell-
schaft für Arbeitsmedizin und Umwelt-
medizin e.V.: Nacht- und Schicht- 
arbeit. Arbeitsmedizin, Sozialmedizin, 
Umweltmedizin 41 (2006) Nr. 8,  
S. 390-397 

http://www.dgaum.de/images/stories/Leitlinien/LL%20
Nacht-Schicht-PDF.pdf

Grzech-Sukalo, H.; Hänecke, K.: Ent-
wicklung einer Gefährdungsbeurtei-
lung im Hinblick auf die Arbeitszeit. 
BAuA, 2008

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/
F2236.html

Positive Gestaltungsbeispiele der 
softwaregestützten  Arbeitszeitgestal-
tung. BAuA, 2008

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/
A9.html;jsessionid=0131EACE8F2D60275373B9612A974
F5B.2_cid135

Nachreiner, F.; Grzech-Sukalo, H.; 
Hänecke, K.; Qin, L., et al.: Arbeitszeit 
ergonomisch gestalten. Fb 837. 
BAuA, 2000

http://www.baua.de/de/Publikationen/ 
Forschungsberichte/1999/Fb837.html

Sczesny, C.: Gestaltung der Arbeitszeit 
im Krankenhaus. BAuA, 2001

http://www.baua.de/de/Publikationen/Broschueren/
A8.html

DGUV: Gegen die innere Uhr. 
Informationen und Lehrmaterialien 
für Lehrkräfte

http://www.dguv-lug.de/858394.php

BG Energie Textil Elektro Medien-
erzeugnisse 2011: Schicht- und Nacht- 
arbeit – Leben und arbeiten gegen die 
innere Uhr

http://www.bgetem.de/htdocs/r30/vc_shop/bilder/
firma53/t_043_a02-2011.pdf

Tabelle 11:  
Handlungshilfen und Good-practice-Sammlungen (Stand 19. August 2011)
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Quelle URL

Zulley, J.: 
Leitfaden zur Schichtarbeit

http://schlaftrainer.de/leitfaden.html

Ergo online: 
Nacht- und Schichtarbeit 
(mit Empfehlungen, Checkliste etc.)

http://www.ergo-online.de/site.aspx?url=html/ 
arbeitsorganisation/pausen/schichtarbeit.htm

IG Metall: 
Gute Arbeit im Schichtbetrieb?  
So werden Schichtpläne besser

http://library.fes.de/pdf-files/netzquelle/igm/ 
schichtplan.pdf

IG-Metall: Fachinformation zur 
Arbeitsgestaltung, Tipps für den 
Arbeitsplatz

http://www.igmetall.de/cps/rde/xbcr/internet/
Tipp41_0173964.pdf

BKK Praxishilfe: Hilfen bei Schlaf- 
störungen. Nachts zur Ruhe kommen

http://www.bkk-webtv.de/media/pdfs/hilfe- 
bei-schlafstoerungen.pdf

BKK: Besser leben mit Schichtarbeit – 
Hilfen für Schichtarbeiterinnen und 
Schichtarbeiter

http://www.bkk.de/arbeitgeber/betriebliche- 
gesundheitsfoerderung/zielgruppen/schichtarbeiter/

BKK: Hilfen bei Schichtarbeit. 
PC-Programm Optischicht zur  
Erstellung von Schichtplänen

http://www.bkk.de/arbeitgeber/betriebliche- 
gesundheitsfoerderung/zielgruppen/schichtarbeiter/

ArbeitsRatgeber: Schichtarbeit 
(Tipps, Checkliste)

http://www.arbeitsratgeber.com/schichtarbeit_0172.
html#Z4

Institut für angewandte Arbeitswis-
senschaft (ifaa): e-Shift-Design –  
Die Praxishilfe zur Schichtplanung

http://www.arbeitswissenschaft.net/e-Shift-Design- 
Die-Praxishil.766.0.html

Lennings: Bedarfsgerechte und 
ergonomische Schichtpläne – Praxis-
beispiele, Erfahrungen und Empfeh-
lungen

Betriebspraxis & Arbeitsforschung 208 (2011), S. 24-39

NIOSH: WORK SCHEDULES: SHIFT 
WORK AND LONG WORK HOURS 

http://www.cdc.gov/niosh/topics/workschedules/

HSE: Managing shift work: Health and 
safety guidance

http://www.hse.gov.uk/pubns/books/hsg256.htm

Europäische Stiftung zur Verbesse-
rung der Lebens- und Arbeitsbedin- 
gungen: Leitlinien für Schichtarbeiter

BEST-Bulletin Nummer 3: Leitlinien für Schichtarbeiter. 
Dublin 1991
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8.2 Ableitbare Gestaltungsmaßnahmen 
für die Prävention

Es gibt eine Reihe von arbeitswissenschaft-
lichen Empfehlungen für die Gestaltung von 
Schichtarbeit. Diese Empfehlungen bezie-
hen sich auf die organisatorischen Aspekte 
der Schichtarbeit wie z.B. Schichtlänge oder 
die Abfolge von Schichten. Neben diesen 
Maßnahmen gibt es auch Empfehlungen 
zur Frage, was der Einzelne tun kann, um 
seine Gesundheit zu erhalten. Diese Emp-
fehlungen werden im Folgenden kurz erläu-
tert, Näheres findet man in den angegebe-
nen Quellen (siehe auch im vorhergehen-
den Kapitel).

In Tabelle 12 sind die wichtigsten Kriterien 
eines Schichtsystems und die entsprechen-
den arbeitswissenschaftlichen Empfehlun-
gen zusammengefasst. In Tabelle 13 sind 
mögliche Maßnahmen der Prävention  
aufgeführt, die über die Betrachtung der 
Schichtsystemkriterien hinausgehen. Bei 
der Planung eines Schichtsystems sind 
jedoch nicht immer alle Empfehlungen  
zu realisieren. Generell sollte bei der 
Schichtplangestaltung versucht werden,  
die arbeitswissenschaftlichen Empfehlun-
gen, betriebliche Notwendigkeiten sowie 
die Präferenzen der Belegschaft mitein-
ander zu vereinen. Es gibt jedoch Kriterien, 
die nach dem gegenwärtigen Kenntnisstand 
in der Arbeitswissenschaft allgemeine 
Akzeptanz finden. 

Zwingend ausgeschlossen sind Schichtfol-
gen, bei denen die vorgegebenen Ruhezei-
ten nicht eingehalten werden (können) – 
die Schichtfolge „Nacht-Früh“ ist also nicht 
zulässig. Bei den Schichtfolgen „Spät-
Früh“ sowie „Nacht-Spät“ kommt es auf die 
Umstände des Einzelfalles an – generell 
gelten diese Schichtfolgen zumindest als 
ungünstig. 

Folgende Gestaltungsmerkmale sollten im 
Allgemeinen beachtet werden:

1. Es sollte nicht mehr als drei aufein-
anderfolgende Nachtschichten geben.

2. Wenn Rotation, dann sollten Schichten 
vorwärts rotieren.

3. Es sollten nicht mehr als fünf Schichten 
aufeinander folgen, um eine Massierung 
der Arbeitszeit zu vermeiden.

4. Die Freizeiten sollten im Block genom-
men werden, nicht als einzelne Tage.

5. Die Ruhezeiten zwischen zwei Schichten 
sollten ausreichend sein (mindestens elf 
Stunden).
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Tabelle 12:  
Kriterien eines Schichtsystems und arbeitswissenschaftliche Empfehlungen zu deren Gestaltung 
(Quellen: Beermann, 2005; Fergen et al., 2009; Knauth, 2008; Müller-Seitz, 1991)

Systemkriterien Erläuterung und Empfehlungen

Schichtwechselrhythmus

∙ gleichmäßig
 
∙ ungleichmäßig

Wissenschaftliche Empfehlung

Bestimmung des Gleichmaßes der aufeinanderfolgenden 
Schichtperioden

∙ alle Schichtarten besitzen die gleiche Periodik 
 z.B. 5 F -> 5 S -> 5 N

∙ Schichtspezifische Periodik 
z.B. 7 F -> 5 S -> 3 N

∙ möglichst wenig hintereinander liegende  
Nachtschichten (maximal 3)

∙ Dauernachtschichten vermeiden
∙ die Schichtpläne sollten vorhersehbar und  

überschaubar sein
∙ Zyklen nicht länger als 12 Wochen (kürzer besser)
∙ kurzfristige Veränderungen vermeiden

Schichtlänge
(Schichtdauer, Schichtzeit)

∙ Komprimierte Arbeitszeit

Wissenschaftliche Empfehlung

Dauer einer Schicht
z.B. 6- oder 8-stündige Schichtlängen

∙ tägl. Arbeitszeit > 8h bzw. wöchentl. Arbeitszeit > 48 h

∙ keine massierte Arbeitszeit, d.h. Schichtdauer nicht 
länger als 8 h

∙ Schichten > 8 h nur akzeptabel, wenn 
 – Arbeitsinhalte und -belastungen dies zulassen 

 (kein erhöhtes Risiko bei Fehlverhalten, keine hohen 
  psychischen und physischen Belastungen) 
– ausreichend Pausen gegeben sind

 – zusätzliche Ermüdungsanhäufungen durch das 
 Schichtsystem vermieden werden

 – die Personalstärke zur Abdeckung von Fehlzeiten  
 ausreicht

 – keine Überstunden hinzugefügt werden
 – gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe nur begrenzt  

 einwirken
 – eine vollständige Erholung nach der Arbeitszeit  

 möglich ist

Schichtart
∙ Frühschicht (Tagschicht)
∙ Spätschicht
∙ Nachtschicht

Wissenschaftliche Empfehlung

Zeitliche Lage der einzelnen Schichten bzgl. eines Tages
∙ z.B.  6.00-14.00 Uhr
∙ z.B. 14.00-22.00 Uhr
∙ gemäß ArbZG:  jede Schicht, die mehr als 2 h zwischen 

23.00-6.00 Uhr umfasst

∙ Ruhezeit zwischen 2 Schichten: mindestens 11 h  
(gesetzlich vorgeschrieben)

∙ mind. 2 freie Tage nach der letzten Nachtschicht
∙ Schichtkombination N-N vermeiden
∙  v.a. fehlerkritische und körperlich schwere Tätigkeiten 

möglichst tagsüber und nicht nachts
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Systemkriterien Erläuterung und Empfehlungen

Schichtwechselzeitpunkte

Wissenschaftliche Empfehlung

∙ Frühschichtbeginn
∙ Spätschichtende

∙ Nachtschichtende

Tageszeiten, zu denen die jeweiligen Schichtarten  
beginnen und enden

Generell: wenn möglich flexible Anfangszeiten

∙ nicht zu früh  (nicht vor 6.00 Uhr; später ist besser)
∙ nicht zu spät (nicht nach 22 Uhr) 

frühes Ende an Wochenenden: z.B. 18 Uhr
∙ so früh wie möglich (bis 6.00 Uhr)

Schichtenfolge (Rotationsrichtung)
∙ Vorwärtswechsel
∙ Rückwärtswechsel

Wissenschaftliche Empfehlung

Reihenfolge der Schichtarten 
∙ F-S-N
∙ F-N-S 

∙ Vorwärtswechsel 
∙ schnell rotierend (max. 2-3 Tage die gleiche Schicht)

Schichtenkontinuität

∙ Diskonti (Diskontinuierlich, 
Ungleichmäßig) 

∙ Teilkonti (Teilkontinuierlich)

∙ Konti (Kontinuierlich, Gleichmäßig)

Wissenschaftliche Empfehlung

Durchlaufcharakter der Schichtarbeit

∙ Arbeitsprozess ohne Nachtarbeit

∙ Arbeitsprozess mit Nachtarbeit; keine Arbeit an 
Wochenenden und Feiertagen

∙ Arbeitsprozess mit Nachtarbeit; auch an Wochenenden 
und Feiertagen -> ununterbrochener Arbeitsprozess

Für alle gilt:
∙ max. 5 - 7 hintereinander liegende Arbeitstage 

(Massierung von Arbeitstagen begrenzen)
∙ mindestens 1 freier Abend zwischen Montag und Freitag
∙ mindestens 1 freier Tag pro Wochenende
∙ geblockte freie Wochenenden 

(mind. 15 freie Wochenenden im Jahr) 
∙ einzelne Arbeitstage zwischen freien Tagen vermeiden

Neben den genannten Schichtsystem-Kriterien und den entsprechenden Empfehlungen 
gibt es noch weitere Präventionsmaßnahmen, die bei Schichtarbeit berücksichtigt werden 
sollten (Tabelle 13).
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Aktivitäten des Unternehmers

∙ Beschäftigte bei der Schichtplangestaltung beteiligen 
∙ Chronotyp erfassen und bei der Schichtplangestaltung berücksichtigen
∙ Arbeitsmedizinische Betreuung bei Beschäftigten anbieten und bekannt machen
∙ Informationsveranstaltungen durchführen, auf denen Beschäftigte erfahren, was sie selbst für 

ihre Gesundheit tun können
∙ Flyer zum Thema Schichtarbeit verteilen
∙ je nach Größe des Betriebs eine Kinderbetreuung zugeschnitten für die Schichtzeiten anbieten
∙ auch nachts gesunde Mahlzeiten vom Betrieb aus anbieten 
∙ Pausenräume zur Verfügung stellen, in denen auch die Möglichkeit besteht, leichtere Mahlzeiten 

zu erwärmen
∙ Betriebssport anbieten

Aktivitäten des Schichtarbeiters

Schichtarbeiter sollten sich präventiv verhalten und sich physisch und psychisch fit halten.  
Hierzu gehört:
∙ sich mit den Problemen der Schichtarbeit auseinandersetzen 
∙ an arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen
∙ gesunde Ernährung
∙ angepasstes Schlafverhalten
∙ angepasste Schlafumgebung
∙ soziale Kontakte aufrecht erhalten
∙ Sport

Eine neue, noch wenig erforschte und in der Alltagspraxis kaum beachtete Strategie ist 
eine stärkere Berücksichtigung des individuellen Chronotyps bei der Gestaltung von Rand-
bedingungen der Schichtarbeit. Generell kann eine Rücksichtnahme auf die Bedürfnisse 
und Wünsche der Beschäftigten dazu beitragen, ihre Belastungen zu verringern.

Tabelle 13:  
Weitere Präventionsmaßnahmen bei Schichtarbeit 
(Quelle: Beermann, 2005, Windemuth et al., 2002)
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9 Forschungs- und 
Handlungsbedarf 

Bisher wurde deutlich, dass es bereits zahl-
reiche Erkenntnisse zum Thema Schicht-
arbeit gibt. Dennoch bleibt eine Reihe von 
Fragen offen, die untersucht werden sollten. 
Auch kann die gesetzliche Unfallversiche-
rung in verschiedenen Feldern tätig werden, 
um den Problemen der Schichtarbeit noch 
besser präventiv begegnen zu können.

9.1 Forschungsfragen

Schichtarbeit und ihre Auswirkungen auf 
den Menschen sind seit langem ein For-
schungsthema. Dies zeigt sich auch in den 
zahlreichen Veröffentlichungen. Gibt man 
beispielsweise in der internationalen Litera-
turdatenbank „PubMed“ den Begriff „shift 
work“ ein, so werden ca. 1 600 Artikel und 
295 Reviews aufgelistet. Es gibt eine Viel-
zahl von Aspekten, die Auswirkungen auf 
den Menschen haben können. Die vielen 
Fragen zu diesem komplexen Thema konn-
ten bisher jedoch nur begrenzt beantwortet 
werden. Die Vergleichbarkeit von Schicht-
arbeitstudien ist schwierig. Für die Unfall-
versicherung ist es besonders wichtig, den 
Fokus der Forschung auf eine optimale Prä-
vention und eine gesundheitsgerechte 
Gestaltung der Schichtarbeit zu richten. 
Voraussetzung für eine bessere Forschung 
in der Zukunft ist eine allgemein gültige 
Definition für Schichtarbeitssysteme. Eine 
solche Definition ist notwendig, um die 
Ergebnisse aus verschiedenen Studien mit-
einander vergleichen zu können. Auf der 

Tagung „The Health Effects of Shift Work“ im 
April 2010 (IWH, 2010) wurde darüber hin-
aus eine standardisierte Expositionserfas-
sung gefordert, die die Basis für epidemio-
logische Studien liefert. Nur so kann ermit-
telt werden, welche Variablen bei Schicht-
arbeitssystemen einen möglichen Einfluss 
auf die Gesundheit von Schichtarbeitern 
haben. Auch eine Arbeitsgruppe der IARC 
(Stevens et al., 2011) empfiehlt Variablen, 
die bei epidemiologischen Studien zum 
Thema Schichtarbeit erfasst werden soll-
ten, um die relevanten Einflussfaktoren zu 
berücksichtigen und die Vergleichbarkeit 
von Studien zu ermöglichen.

Demnach sollte man grundsätzlich folgende 
Faktoren im Studiendesign zukünftiger 
Untersuchungen zur Auswirkung von 
Schichtarbeit berücksichtigen (IWH, 2010; 
Stevens et al., 2011):

∙ die Länge der Schicht

∙ die Arbeitszeit pro Woche

∙ die Anzahl der aufeinander folgenden 
Schichten/Tage (möglichst detailliert)

∙ Anzahl der Schichten pro Monat bzw. Jahr

∙ Anzahl der Jahre, die ein Beschäftigter  
in Schichtarbeit gearbeitet hat  
(kumulative Exposition)
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∙ die Richtung und Geschwindigkeit der 
Schichtabfolge, auch für Langzeitbeob-
achtungen

∙ die Länge der Erholungsphase zwischen 
den Schichten

∙ die Verteilung der Erholungstage zwi-
schen den Schichtsystemen

∙ Anfangs- und Endzeit der Schichten 

∙ bei Zeitverschiebungen: Angaben der 
Zeitzonen, die überflogen wurden, sowie 
Richtung der Zeitverschiebung (Ost –
West)

∙ Typ und Qualität des Erholungsschla-
fes (Nickerchen, Dauer und Qualität des 
Nachtschlafes, Schlafstörungen etc.)

∙ Befindlichkeit während der Schicht 
(Fitness, Müdigkeit, Sekundenschlaf etc.)

∙ Erfassung des Chronotyps

∙ Qualität, Intensität, Dauer und Zeit-
abfolge der Beleuchtung bei der Schicht-
arbeit

∙ Erfassung der Lebensstilfaktoren der 
Beschäftigten in Schichtarbeit

Nur durch eine möglichst genaue Erfassung 
der genannten Faktoren kann die Qualität 
von Studien zum Thema Schichtarbeit 
erhöht werden. Da noch viele offene Fragen 
zum Thema existieren, können nur eine Ver-
besserung der Studiendesigns und die Mög-
lichkeit zum Vergleich mit anderen Studien-
ergebnissen neue Erkenntnisse liefern. Erst 
wenn die Auswirkung der verschiedenen 

Einflussfaktoren durch mehrere Studien 
bestätigt wird, kann sich die Prävention auf 
diese Faktoren konzentrieren.

Es ist gut vorstellbar, dass nur bei einer sehr 
differenzierten Betrachtung der Schicht-
arbeit entsprechend der genannten Merk-
male genauer analysiert werden kann, ob 
überhaupt und wenn ja, welche Krankhei-
ten und Symptome durch bestimmte For-
men von Schichtarbeit hervorgerufen wer-
den können.

Manche Forschergruppen vertreten die 
Hypothese, dass die entscheidende Aus-
wirkung von Schichtarbeit eine Störung 
des individuell optimalen „Schlaffensters“ 
in Abhängigkeit vom Chronotyp sei (IWH, 
2010). Bestätigt sich dies, wäre eine pau-
schale Bewertung von Schichtarbeit ohne-
hin hinfällig; vielmehr müsste dann indi-
viduell untersucht werden, inwiefern eine 
bestimmte Schichttätigkeit mit dem norma-
len Schlaf-/Wachrhythmus des jeweiligen 
Beschäftigten vereinbar ist.

Weitere Fragen ergeben sich insbesondere 
auch im Hinblick auf die optimale Beleuch-
tung während der Schicht-, insbesondere 
der Nachtschichttätigkeit (vgl. auch Van-
dahl et al., 2009).

Wie weiter oben beschrieben, ist davon 
auszugehen, dass der zirkadiane Rhythmus 
verschiedener Biomarker durch die Schicht-
arbeit beeinflusst wird. Die Frage, welche 
Biomarker besonders relevant im Hinblick 
auf die Erkennung einer möglichen Chrono-
disruption sind oder ggf. sogar Hinweise  
auf erste pathophysiologische Reaktionen 
des Körpers geben, ist bislang ebenfalls 
weitgehend unbekannt und könnte somit 
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Gegenstand interessanter weiterer For-
schungsprojekte sein.

Im Folgenden werden noch einzelne For-
schungsfragestellungen genannt:

Es fehlen genaue Daten hinsichtlich der 
Frage, wie sich Unfallhäufigkeiten und 
Fehler in Abhängigkeit von Schichtarbeit 
ändern. Es gibt zwar Belege dafür, dass 
nachts mehr Unfälle passieren, doch sind 
genaue Aussagen – z.B. Unterschiede in 
Abhängigkeit von den jeweiligen Schicht-
modellen – (noch) nicht möglich. Aussagen 
zu den Fehlerraten sind kaum möglich. 
Allerdings liegt hier auch ein forschungs-
methodisches Problem, da Fehler seltene 
Ereignisse und nur schwer zu erfassen sind. 
Auch hinsichtlich des demografischen  
Wandels gibt es eine Forschungslücke. Zur 
Frage, welche besonderen Aspekte bei älte-
ren Arbeitnehmern berücksichtigt werden 
müssen, ist bisher nur wenig bekannt. Es 
gibt Hinweise, dass ältere Menschen eher 
für permanente Frühschichten als für Wech-
sel- oder Nachtschichten geeignet sind 
(vgl. Monk, 2005; Windemuth et al., 2002) 
Angemessene Rahmenbedingungen sind 
für sie vermutlich besonders wichtig. Hierzu 
gibt es noch viele offene Fragen.

Die sozialen Auswirkungen der Schicht-
arbeit sind ebenfalls bisher recht wenig 
erforscht. Hier sollte bei der weiteren For-
schung im Fokus stehen, welche Präven-
tionsansätze am erfolgreichsten sind und 
wie Präventionsmöglichkeiten am besten 
realisiert werden können. Antworten auf fol-
gende und ähnliche Fragen wären hilfreich: 
Wie kann Schichtarbeit gestaltet werden, 
damit die soziale Unterstützung durch Fami-
lie und Freunde aufrecht erhalten bleiben 

kann? Wie können Weiterbildungsangebote 
an die unterschiedlichen Bedürfnisse von 
Schichtarbeitern angepasst werden, damit 
sie daran teilnehmen können?

Die Arbeitszeitorganisation wirft ebenfalls 
noch Fragen auf. So sollte die Wirkung flexi-
bler Schichtpläne untersucht werden. Eine 
hohe Flexibilität bei der Schichtplangestal-
tung kann sich positiv auf das Wohlbefin-
den der Mitarbeiter auswirken. Es könn-
ten sich aber gesundheitliche Nebenwir-
kungen ergeben, wenn z.B. ein Mitarbeiter 
oder eine Mitarbeiterin überdurchschnitt-
lich häufig die Nachtschicht wählt, um mehr 
Geld zu verdienen. Auch die richtige Pau-
sengestaltung, vor allem in Nachtschichten, 
ist bisher nicht hinreichend untersucht. So 
ist nicht bekannt, ob es in der Nacht besser 
ist, sich in der Pause zu bewegen oder kurz 
zu schlafen.

Ebenfalls wenig erforscht sind Kombina-
tionswirkungen. So sind möglicherweise 
bestimmte Tätigkeiten besonders kritisch 
nachts, wenn Schadstoffe nachts anders 
aufgenommen werden als tagsüber. Ent-
sprechende Hinweise liefern Forschungs-
ergebnisse aus dem Bereich der Chrono- 
pharmakologie und -toxikologie (Elmen-
horst et al., 2007)

9.2 Handlungsbedarf für Unfallversiche-
rungsträger und Gesetzgeber 

Welche Anforderungen hinsichtlich des 
Umgangs mit Schichtarbeit ergeben sich 
nun für die gesetzliche Unfallversicherung 
und den Gesetzgeber? 

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass 
die Forschung bisher wertvolle Erkenntnisse 
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zum Thema Schichtarbeit geliefert hat. Die 
Unfallversicherung ist vor allem bei der 
praktischen Umsetzung von Empfehlungen 
gefordert, um Schichtarbeit präventiv zu 
gestalten. Basis aller Aktivitäten muss das 
Wissen um die Vielschichtigkeit des The-
mas sein. Aufgrund dieser Komplexität 
kann eine ergebnisorientierte Auseinander-
setzung mit den Aspekten „Ursachen – Wir-
kung – Prävention“ nur auf einer breit ange-
legten interdisziplinären Grundlage Erfolg 
haben. Der stete aber nicht selten nur punk-
tuelle – auf eine sehr eng zugeschnittene 
Fragestellung bezogene – Wissenszuwachs 
sollte stärker gebündelt, kommuniziert 
und koordiniert werden. Hierzu gibt es eine 
Reihe von Ansatzpunkten: 

Zum einen ist die Etablierung eines fach-
übergreifenden Gremiums zum Thema 
Schichtarbeit vorstellbar, das von der DGUV 
initiiert wird. In diesem Zusammenschluss 
sollten unterschiedliche Institutionen, für 
die das Thema relevant ist, vertreten sein. 
Exemplarisch werden nachfolgend einige 
in Betracht kommende Stellen genannt: 
Die für den Bereich Arbeit und Gesund-
heit zuständigen Ministerien des Bundes 
und der Länder, Forschungseinrichtungen, 
Dachverbände der Sozialversicherungen, 
Sozialpartner, Arbeitszeitbüros usw. Die 
unterschiedlichen Disziplinen wie Medizi-
ner, Arbeitswissenschaftler, Psychologen, 
Soziologen und Juristen könnten in einen 
direkten Austausch treten. Der Experten-
kreis sollte so umfassend wie möglich  
Neuerungen und Veränderungen (Erkennt-
nisse, Forschungsansätze, Projekte, Frage-
stellungen und mögliche EU-Vorgaben) bün-
deln, die interessierte Öffentlichkeit über 
Wesentliches informieren und innerhalb 
des Gremiums in regelmäßigen Abständen 

ausführlich diskutieren. Die Ergebnisse der 
Diskussionen sollten publiziert werden. Auf 
diese Weise könnte das Bekanntmachen 
„neuer Erkenntnisse“ auf breiter Basis 
beschleunigt werden. Eine solche Diskus-
sion ist auch wichtig, wenn es um die Fra- 
gen geht, ab wann Erkenntnisse als ge- 
sichert gelten und ob es für die „Gesichert-
heit“ einer Anerkennung und/oder eines 
Konsenses in Fachkreisen bedarf. Auch mit 
internationalen Expertengruppen sollte ein 
regelmäßiger Informationsaustausch statt-
finden. Grundsätzlich sollte die Öffentlich-
keitsarbeit zum Thema Schichtarbeit inten-
siviert werden. Hierzu wird die DGUV eine 
Tagung durchführen, auf der die verschiede-
nen Akteure aus Forschung, Praxis, Regel-
setzung und Unfallversicherungen zusam-
menkommen. Ein Schwerpunkt dieser 
Tagung sollen die Themen Prävention, Hil-
fen und Werkzeuge für die betriebliche Pra-
xis bei Schichtarbeit sein. 

Eine weitere Möglichkeit, Informationen für 
die Praxis besser aufzubereiten, besteht 
darin, eine Informationsplattform im Inter-
net zum Thema Schichtarbeit aufzubauen. 
Einige Unfallversicherungsträger haben 
bereits zahlreiche Aktivitäten zum Thema 
entwickelt und selbst Handlungsanleitun-
gen publiziert. Bislang verstreute Informa-
tionen könnten auf einer gemeinsamen 
Plattform zusammengefasst und für ver-
schiedene Zielgruppen aufbereitet werden. 
Entsprechend kann die DGUV in Koopera-
tion mit den Unfallversicherungsträgern 
wissenschaftliche Erkenntnisse, Präven-
tionsangebote und -empfehlungen bündeln 
und branchenspezifisch anbieten. 

Auf Grundlage der bisherigen Erkenntnisse 
sollten die Unfallversicherungsträger auch 
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zielgruppenorientierte und leicht verständ-
liche Handlungsanleitungen in Printform 
erstellen und kostenlos an die Betriebe ver-
teilen. Auch Checklisten zur angemesse-
nen Schichtplangestaltung könnten ver-
stärkt entwickelt werden. Der Schwerpunkt 
der Printmedien sollte auf praktischen Emp-
fehlungen liegen. Bisherige Publikationen 
sollten aktualisiert und mit dem neuesten 
Stand der Wissenschaft abgeglichen wer-
den. 

Neben der Erstellung von praktischen Infor-
mationsschriften und einer Bündelung bis-
heriger Informationen sollten die DGUV 
und die Unfallversicherungsträger ihr bis-
heriges Beratungs- und Schulungsangebot 
zur gesundheitsgerechten Gestaltung von 
Schichtarbeit bekannter machen und ggf. 
erweitern. Grundsätzlich verfolgt die DGUV 
das Ziel, „gute Praxis“ an Schichtarbeits- 
arbeitsplätzen in allen Bereichen und Bran-
chen zu etablieren und die Unfallversiche-
rungsträger dabei zu unterstützen. 

Im Bereich der Forschung wird die DGUV 
auch weiterhin die Untersuchung wichtiger 
Fragestellungen zum Thema Schichtarbeit 
fördern, insbesondere zu den in diesem 
Report aufgeführten Fragen. Lösungen für 
die betriebliche Praxis sowie die Effektivität 
von Präventionsmaßnahmen sollten dabei 
Vorrang haben. Um die Forschung zu unter-
stützen und die erforderlichen Daten zu 
erhalten, wird die DGUV auch darauf hinwir-
ken, die Standardformulare für Unfallanzei-
gen um Angaben zur Schichtarbeit zu erwei-
tern (wie z.B. Schichtsystem). 

Hinsichtlich des Handlungsbedarfs für den 
Gesetzgeber hat die inhaltliche Ausein- 
andersetzung mit dem geltenden Recht 
weder Gesetzeslücken aufzeigen können, 
noch fanden sich Arbeitszeitregelungen, 
deren Überarbeitung dringend anzuraten 
wäre. Die Suche nach Verbesserungsan-
sätzen im Zusammenhang mit Nacht- und 
Schichtarbeit sollte sich daher nicht auf 
eine unmittelbare Optimierung der Rechts-
lage richten. Eine solche kann nur mittel-
fristig als Folge vorhergehender Überlegun-
gen eintreten. Dem Begriff der „gesicherten 
arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse“ 
sollte sich der oben vorgeschlagene Exper-
tenkreis zum einen wegen der besonderen 
und zentralen Bedeutung des Begriffs und 
zum anderen wegen der geschilderten  
Unsicherheiten im Zusammenhang mit 
diesem Terminus besonders widmen. In 
diesem Kontext können einige interes-
sante Fragen formuliert werden, die für die 
Anwendbarkeit und Umsetzbarkeit des 
unbestimmten Rechtsbegriffs in Praxis und 
Rechtsprechung von weitreichender Bedeu-
tung sind. Bei allen Maßnahmen und Akti-
vitäten ist natürlich immer zu bedenken, 
dass der Schutz der Beschäftigten im Fokus 
steht. Das Ziel der Präventionsarbeit sind 
gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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