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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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In der Erkenntnis der veranderten Lage wurde im Jahre 1956 durch ein Gre-

mium des Fachausschusses ,,Betriebliche Sozialarbeit“ der Wirtschaftsvereini-

gung Hisen- und Stahlindustrie begonnen, Richtlinien tiber neuzeitliche betrieb-

liche Betreuungsarbeit zu entwerfen. Nach Fertigstellung wurde 1957 den Mit-

gliedswerken empfohlen, da8 die bisherige Werkfiirsorge unter der neuen Be-

zeichnung ,,Sozialberatung“ ihre Tatigkeit jetzt nach den Richtlinien ausiiben

sollte.

Was hat sich an den Aufgaben und Arbeitsmethoden geandert?

Grunds&tzlich stehen im Mittelpunkt der betrieblichen Sozialarbeit die Bera-

tung, der Hinweis, der Vorschlag und damit die Férderung zur Selbsthilfe. Das

schlieBt eine wirschaftliche Hilfe des Unternehmens bei Notwendigkeit nicht aus.

Ferner die starkere Zusammenarbeit und der erweiterte Erfahrungsaustausch

it den Werksstellen, wie dem werksarztlichen Dienst, dem Sicherheitsingenieur,

den mittleren Fiihrungskraften in den einzelnen Betrieben, der Betriebskranken-

kasse, der Personalstelle, den Betriebsvertrauensleuten und der Betriebsver-

tretung.

Dann die gegenseitige Unterrichtung tiber SozialmaBnahmen mit den 6rtlichen

Stellen der freien und éffentlichen Wohlfahrt und den Versicherungstragern.

SchlieBlich die Abgabe jener BetreuungsmaSnahmen,die fiir die betriebliche

Sozialarbeit wesensfremd waren und eigentlich nur aus Tradition beibehalten

wurden:

“Werkskindergirten und Kinderhorte, Flick- und Nahstuben, Haushaltskurse,

Werkbiichereien und Werksportvereine.

Selbstverstandlich wird es sich in Einzelfallen nicht vermeiden lassen, daB die

eine oder andere ,,wesensfremde Einrichtung“ beibehalten werden mu8. So wird

ein Srtlich abgelegenes Unternehmen, bei dem eine gréBere Anzahl Ehefrauen

“beschaftigt sind, vielleicht einen Werkskindergarten einrichten miissen, wenn

kein Kindergarten in der Nahe vorhandenist; ahnlich sieht es mit der Werk-

-biicherei aus.

In der Praxis ergeben sich eine Reihe Aufgaben, von denen nur die wichtigsten

genannt sind:
Beratung der Belegschaftsmitglieder in persénlichen Angelegenheiten, die sich

-aus inner- und auSerbetrieblichen Anlassen ergeben,z. B.:

Belegschaftsmitglied A, das durch einen Betriebsunfall die alte Tatigkeit nicht

mehr ausiiben kann, ist an einen anderen Arbeitsplatz versetzt worden. Obwohl

es durch seine Dauerunfallrente zusammen mit seinem jetzigen Arbeitsverdienst

mehrals friiher erhilt, ist es mit der Tatigkeit unzufrieden und arbeitsunlustig.

‘A. sucht eine Aussprache, in der er sich tiber sein unverschuldetes Pech beklagt

und u.a. nach Weiterbildungsméglichkeiten fragt.

Beratung der Belegschaftsmitglieder und ihrer Angehdrigen bei Schwierig-

_keiten im Lebensraum auSerhalb des Betriebes, die ihre Ursachen in betrieb-

lichen Gegebenheiten haben oder deren Zusammenhangesich auf das Arbeitsver-

halten des Beschaftigten auswirken kénnen.

Beispiel:

Belegschaftsmitglied B. hat mit einem Arbeitskollegen in der gemeinsamen Werks-

wohnungstandig Streit. Die Familie des Arbeitskollegen ist riicksichtslos laut;

das wirkt sich besonders aus, wenn B. nach der Nachtschicht am Tage schlaft. Diese

Stérungen haben bereits auf den Arbeitsplatz ausgestrahlt und zu einer Leistungs-

minderungdes ansich tiichtigen Arbeiters gefiihrt. Um Abhilfe zu schaffen, muBte

mit mehreren Stellen verhandelt werden.

Beratung und Beistand fiir Angehérige schwerverletzter oder tédlich verun-

gliickter Mitarbeiter.
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Diese Beratungstatigkeit erstreckt sich nicht nur auf die schwierige und takt-

volle persénliche Unterrichtung der Familienangehorigen
iiber den schweren

Unfall oder sogar Tod des Ernahrers, sondern auf Rat und Hilfe bei der Erledi-

gung der Formalitaten. Z. B. Hinweis auf die schriftliche Meldung an eine evtl.

Lebensversicherun
g oder Sterbekasse, Einleitung des Rentenanspruches,

Benach-

richtigung der entfernt wohnenden Verwandten, Erledigung der Bestattungs-

formalitaten u. a.m.
r

Beratung der Werksinvaliden, Werksrentner und Hinterbliebenen.

Die SozialmaSnahmen beginnen bereits mit der Beratung nach dem Ausschei-

den vom Arbeitsplatz. Sie erstrecken sich tiber Rat und Hilfe bei den Renten-'

formalitaten, wenn notwendig Einleitung eines Firmeniiberbriickung
sdarlehns

pis zur Angestellten-, Invaliden- oder Knappschaftsrentenza
hlung.

Kontakt mit den Versicherungstrager
n pis zur nachgehenden Betreuung und

Beratung der Ehemaligen oder ihrer Hinterbliebenen pei Gegebenheiten und

Ereignissen, denen sie selbst nicht gewachsen waren.

Beratung und HilfsmaBnahme bei Erkrankung der Ehefrau des Beschaftigten.

Die Sozialberatungsfachk
raft verfihrt in der Regel folgendermafen:

Nach Riicksprache und Beratung mit dem Ehemann vermittelt sie — wenn keine

Angehorigen oder Verwandte einspringen kénnen — bei voriibergehender oder

absehbarer Bettlagerigkeit der Ehefrau eine Stunden-Haushaltshil
fe; die Kosten

werden ganz oder teilweise als betriebliche Sozialleistung vom Unternehmen

 

    
  

 

  

 

  
  
  
  

  

  

 

  

 

  

 

  
  

  

 

    

 

  

 

  

iibernommen.

Durch diesen Haushaltseinsatz wird verhindert, da® der Ehemann, durch haus-

liche Arbeit belastet, der Arbeit fernbleibt oder mit Sorgen seiner Berufstatigkeit

nachgeht. Bei einer familiaren psychischen und physischen Belastung ware er am

Arbeitsplatz einer Unfallgefahr erheblich mehr ausgesetzt.

Besuche und Beratung von Belegschaftsmitglieder
n, die sich in Krankenhau-

sern befinden.

Auskiinfte am Krankenbett, Erledigung von Auftragen der Kranken, oder im

Binverstandnis der Kranken Besuch und evtl. Riicksprache bei der Familie.

Beratung und Einleitung von KurmaBnahmen fiir Belegschaftsmitgliede
r und

deren Angehérige.

Kurvorschlage erfolgen nach Abstimmung mit dem Werksarzt. Falls keine

oder eigenen Heime zur Verfiigung stehen, arbeiten die Sozialbera-

tungsfachkrafte mit Versicherungstragern,
Stellen der freien und éffentlichen

Wohlfahrt zusammen. Sie klaren auch die Finanzierung der Kuren und schalten

sich mit Vorschlagen pei der Kostentibernahme durch das Unternehmen ein. !

Mit den Kurteilnehmern pesteht bis zur Kurbeendigung eine Verbindung. |

Hier mu noch erganzend bemerkt werden, dasich bei Beratungsgesprachen,

die auf anderen Gebieten liegen, der Ansto& der Notwendigkeit einer Kur

ergeben kann.

Beratung und Bearbeitung wirtschaftlicher Hilfsma8nahmen fiir Werktatige.

Bedingt durch pbesondere Umstande kénnen fiir den in der Industrie Tatigen -

wirtschaftliche Hilfsmafnahmen notwendig sein.

Die Sozialberatungsfach
kraft peschrankt sich hier nicht einfach auf Leistun-

gen, z. B. Zahlung einer Beihilfe. Sie wird in Zusammenarbeit mit dem Vorge-

setzten des Ratsuchenden, der Personal- und Sozialabteilung, der Betriebskran-.

kenkasse u.a. Stellen versuchen, Vorschlage iiber die Art der wirksam zu er

n Hilfsma8nahmen zu machen; z.B. kénnen pei einer Zahlungsver- .

greifende:

pflichtung eine Riicksprache mit dem Glaubiger und ein Darlehn dem Ratsuchen-

den oft mehr helfen, als eine geldliche Unterstiitzung.

Vertrags-

256



  

   -* Im Rahmen der gesamten Sozialberatungstatigkeit ergibt es sich recht oft,

“daB die Fachkrafte von den BRatsuchenden um Formulierungen oder Entwiirfe

von Schriftstiicken an behérdliche oder geschaftliche Stellen gebeten werden.

Das ist nicht verwunderlich! Allgemein scheut der Handarbeiter den ,,Papier-

krieg“, er nimmt diese Hilfe gerne in Anspruch: Mit Sicherheit wiirde er — selbst

zu seinem Schaden — die eine oder andere Angelegenheit fallen lassen, wenn

er keine Hilfe hatte.

SchlieBlich muB8 noch auf folgendes hingewiesen werden:

Bei der Beratungstatigkeit tauchen zuweilen Fragen auf, die nicht in das Ge-

piet der Sozialberatung fallen, wie Rechts-, Steuer- und Arbeitsvertragsaus-

_ kiinfte. Ratsuchende mit diesen Anliegen werden stets an die fachlichen, dafiir

- gustandigen Stellen verwiesen.

Noch steckt die Sozialberatung im Anfangsstadium, denn fiir die Beurteilung

einer Entwicklungsind fiinf Jahre verhaltnismaBig kurz.

Diese Zeitspanne hat aber schon gezeigt, daB seinerzeit der richtige Weg be-

~ gchritten wordenist.

: Wenn heute in den Werken der eisenschaffenden Industrie mit einer Selbst-

© yverstindlichkeit Sozialberatung anstatt der alten Werkfiirsorge erfolgt, so ist

* nicht zuletzt viel den alten Fachkraften zu verdanken.

Sie haben sich — vereinzelt vielleicht zunachst zogernd — voll fiir die neue

Arbeit eingesetzt. Fir Verschiedene war es eine Tatigkeitsumstellung, eine An-

zahl muBte sich zusatzliche Kenntnisse aneignen.

Fachliches Riistzeug wird durch regelmaBige Schulungs- und Fortbildungs-

maSnahmen, die vom Fachausschu8 ,,Betriebliche Sozialarbeit* der Wirtschafts-

vereinigung Eisen- und Stahlindustrie veranstaltet werden, vermittelt.

Kiinftig miiBten sich Fach- und Hochschulen im Rahmen ihrer Unterrichts-

und Studienplane auch mit dieser betrieblichen Sozialma8nahmebefassen, damit

interessierter Nachwuchs sich die notwendigen geistigen Voraussetzungen an-

. eignen kann.

:F
e

e
ft

 

E
e

   
fFiE

Berufsausbildung in der heutigen Gesellschaft

(Anmerkungen eines Soziologen*)

Jochen Fuhrmann, Berlin-Charlottenburg

- Die heutige Berufs- und Arbeitswelt ist immer unitbersichtlicher geworden;

sie wird das in der ndchsten Zukunft wahrscheinlich noch schneller und noch

mehr werden. Die Auswirkungen dieser Uniiberschaubarkeit zeigen sich unter

anderem auch in der zunehmenden Unsicherheit, mit der das Thema »Berufs-

' ausbildung“ in Literatur, Programmen, Reden und Denkschriften behandelt

wird. Diese Entwicklung zur zunehmenden Uniibersichtlichkeit hin stellt aber

gewiB keinen Determinismus dar, dem wir nicht entrinnen kénnten, der sich

nicht absehen 148t und dem wir gerade in der Erziehung stets nachhinken’

miiften.

Der deutschen Tradition entspricht eine Berufsausbildung, die auf der Lehre

im Betrieb mit zusatzlicher Berufsschulzeit ruht. Nureinerelativ geringe Anzahl

von Jugendlichen beginnt das Berufsleben in anderen Formen und nach einer

andersartigen Vorbereitung. (Es sollte aber gesehen werden, daB die Zahl dieser

Gruppe von Berufsanfangern zahlenmaBig in den letzten Jahren standig zuge-

nommenhat.) Ziel der am Betrieb orientierten Berufsausbildung ist die Bereit-

‘stellung von ausreichendem und ausreichend qualifiziertem Nachwuchs fur die

Arbeitsplitze, Funktionen und Tatigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung. Die
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*) Zur Abhandlung Dr. Kieslinger in Nr. 10 1961 S. 439 ff. ds. Ztschr.
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