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~ wichtigste Teil der Rehabilitation, ja in den meisten Fallen die Voraussetzung

‘. fiir das Gelingen einer zweckmaBigen Wiedereingliederung in das Berufsleben

= Yiberhaupt. Jedenfalls sollte in allen geeigneten Fallen eine méglichst gediegene

fachliche Ausbildung geboten werden, da der Umgeschulte ja nicht nur die Még-

lichkeit haben soll, in einen entsprechenden neuen Arbeitsplatz hineinzukom-

men, sondernersoll auch in die Lage versetzt werden,in Zeiten eines Konjunk-

turriickganges seinen Arbeitsplatz zu behaupten und den Wettbewerb zu beste-

hen, wobei auch noch zu bedenken ist, daB der Umgeschulte unter Umstanden

auch bereit sein mu8, mit dem fir seinen Gesundheitszustand geeigneten und

unter Umstanden leichteren Arbeitsplatz.einen Lohnabfall in Kauf zu nehmen.

Schon an der Unméglichkeit, den Umzuschulenden dahin zu bringen, scheitern

oft alle Bemithungen um die Umschulung und Umvermittlung tiberhaupt.

In gewissem Grade spiegelt sich das auch in den bisherigen Ergebnissen wie-

der. Nur 10—15 % der Rehabilitanten kommen zur Umschulung, wahrend die

groBe Mehrzahl, offenbar auch mit befriedigendem Erfolg in den alten Beruf

zuriickkehrt. Inzwischen ist in Buchform ein Verzeichnis aller Rehabilitations-

einrichtungen in der Bundesrepublik und West-Berlin zusammengestellt wor-

_. den. Esist ein recht stattlicher Band geworden,derallerdings alle Einrichtungen

im weitesten Sinne enthalt, z. B. Blindenwerkstatten und ahnliche.

Die Nowendigkeit von MaSnahmen der sozialen Betreuung ergibt sich von

selbst aus den MaBnahmen der medizinischen Rehabilitation und der Berufs-

forderung. Die Gewahrung von Ubergangsgeld wihrend der Durchfiihrung der

MaBnahmen der Heilbehandlung und Berufsforderung erméglicht ja erst die

Durchfiihrung der Rehabilitation, indem der Lebensunterhalt gesichert und ein

‘- gewisser Ausgleich fiir entgangenen Arbeitsverdienst geboten wird. Da8 durch

nachgehende Fiirsorge das Ergebnis der MaSnahmen tiberwacht und gesichert

werden muB, ist einleuchtend. 4

Bei Betrachtung der bisherigen Ergebnisse und der weiteren Ansatze dazu, er-

gibt sich, da® nach einigen Anfangsschwierigkeiten jetzt die Rehabilitation, und

insbesondere auch das Verstandnis dafiir, auf gutem Wege der Entwicklungist.

5 Jahre Sozialberatung in der Eisen- und Stahlindustrie*)

Paul Bonin, Phoenix Rheinrohr AG., Dtisseldorf

Die Fachkrafte in der betrieblichen Betreuungsarbeit haben im Laufe ihrer

Géschichte 6fter den Namen gewechselt. Aus der »Pflegedame“, der _,,Fabrik-

schwester“, der »Fabrikbeamtin“, ,Sozialsekretérin® und »Fabrikpflegerin“ hatte

sich schlieBlich — Anfang dieses zweiten Jahrzehntes — der Name ,,Werkfiir-

sorgerin“ herausgeschilt, und der Aufgabenbereich »Werkfiirsorge* war ein

bestimmter Begriff in der betrieblichen Sozialarbeit geworden.

Seit rund 5 Jahren ist — zuerst einheitlich in der westdeutschen Eisen- und

Stahlindustrie — die betriebliche Sozialarbeit neu ausgerichtet und damit eine

andere Berufsbezeichnung fiir die Fachkrafte eingefiihrt worden: Die Sozial-

beraterin bzw. der Sozialberater; die neue Tatigkeit heiBt Sozialberatung.

Bis zu diesem Zeitpunkt war, unberiihrt vom Namenswechsel, die Art der

betrieblichen Betreuungsarbeit allgemein die gleiche geblieben. Sie entwickelte

sich aus der persdnlichen Fiirsorgepflicht des Unternehmers fiir seine Unter-

gebenen. In den Anfangen war es meistens die Ehefrau des Betriebsherrn, die

sich um die Betreuung der Arbeitenden kiimmerte. Mit der industriellen Aus-

*) 1. s.a. Nr. 4, 8 U. 10 1957 S. 169, 358 u. 435, Nr. 4 1959 S, 162 ds. Ztschr.

2. Werkfiirsorge von Dr. Cordemann im Selbstverlag des Archivs fiir Wohlfahrtspflege Berlin

1955. 75 S.
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weitung tibernahmen spater hauptberuflich Angestellte diese Aufgabe. Sie kamen

aus verschiedenen Berufen und waren fiir die soziale Arbeit oft nicht geschult

oder nur durch Kurzkurse notdiirftig vorbereitet.

Nach dem ersten Weltkrieg stellten die Leitungen der Unternehmen hauptsach-

lich Absolventen von Wohlfahrtsschulen, staatlich anerkannte Fiirsorgerinnen,

als Fachkrafte fiir die petriebliche Sozialarbeit ein; dies war naheliegend, denn

die Wohlfahrtsschulen waren die einzigen Lehranstalten, die eine staatlich aner-

kannte Sozialausbildung durchfiihrien.

Die neuen Werkfiirsorgekrafte iibernahmen vorhandene oder von der Unter-

nehmensleitung neu gewiinschte betriebliche BetreuungsmaSnahmen und erganz-

ten sie durch erlernte. Seit der Entwicklung blieb im Wesen der Arbeit unbe-

riicksichtigt, da® sich im Laufe der Jahrzehnte — besonders nach dem zweiten

Weltkrieg — in der industriellen Arbeitswelt ein Wandel beim ,,Faktor Mensch“

vollzogen hatte.

Aus dem Untergebenen der Vergangenheit wurde der Mitarbeiter. Das Ver-

haltnis des Menschen zu seiner Arbeit, zum Betrieb, die Beziehungen der Men-

schen untereinander an der Arbeitsstatte stehen nun im Blickfeld verschiedener

betrieblicher MaS8nahmen. Sozialgesetze, wie das Betriebsrategesetz vom

4. 2.1920, das Ausfiihrungsgesetz tiber die Entsendung von Betriebsratsmitglie-

dern in den Aufsichtsrat vom 15. 2. 1922, das Gesetz iiber die Mitbestimmung der

Arbeitnehmerin den Aufsichtsraten und Vorstiinden der Unternehmendes Berg-

baues und der eisen- und stahlerzeugenden Industrie vom 21.5. 1951 undschlie8-

lich das Betriebsverfassungsgesetz vom 19.7.1952 gaben den Arbeitnehmern

Mitspracherechte und banden sie damit verantwortungsmaBig starker an das

Betriebsgeschehen.

Besonders durch das ,Mitbestimmungsgesetz wurde der ,,Dreiklang Kapital,

Maschine, Mensch“ bei Kohle und Eisen herausgestellt und die menschliche

Arbeitskraft gleichberechtigt neben der Technik und dem Handel eingereiht;

fiir die Belange des arbeitenden Menschen muBte ein Vorstandsmitglied bestellt

werden.

Rationalisierung und Automation in den industriellen Betrieben anderten die

Psyche und das Arbeitsverhalten der Werktatigen, auch das Vorgesetztenverhalt-

nis dndertesich.
:

Zahlreiche Arbeiter erhalten jetzt nicht mehr Anweisungen; sie geben sogar

Anweisungen, unmittelbar und mittelbar, an Mitarbeiter oder an Automaten, an

die Maschinen.

Der Lebensstandard des Industriearbeiters hat sich durch steigendes Einkom-

men gehoben, er erreicht heute die Stufe des Durchschnittsangestellten und

iibertrifft ihn teilweise.

Gesetzliche Bestimmungen wie das Gesetz zur Verbesserung der wirtschaft-

lichen Sicherheit der Arbeiter im Krankheitsfalle vom 26. 6.1957 und das spatere

»Anderungs- und Erganzungsgesetz* — oft noch zusatzliche Betriebsvereinba-

rungen — geben dem Arbeitenden die GewiSheit, daB er auch bei langerer

Arbeitsunfahigkeit mit einem entsprechenden Einkommen rechnen kann und

nicht auf 6ffentliche Unterstiitzung angewiesen ist. SchlieBlich sind Kurzarbeit

und Entlassungen, die friiher konjunkturbedingt waren, seltener geworden.

Die Notlage, mit der sich einst durchaus éfter die betrieblichen Betreuungs-

krafte befassen muBten, kommt heute nur noch als ,,Sonderfall“ vor.

Durch diese Tatsachen fiihlt sich der Mensch in der industriellen Arbeitswelt

nicht nur als Produktionsfaktor, sondern er will als anerkannter Mitarbeiter

gelten. Er méchte weder etwas geschenkt haben, noch hilfebediirftig sein, be-

stimmte BetreuungsmaBnahmen erwartet er aber.
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