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VORWORT 

Der Sinn dieser Schrift wird am besten mit den Worten des 

Berichtes bezeichnet, den Odd Nansen als Berater des General- 

direktors der UNESCO iiber die Jugendberufsnot in Deutschland 

erstattet hat: 

»Vie Antwort auf die Frage der Not in Deutschland kann weder ~ 

in wirtschaftlichen, erzieherischen, finanziellen Hilfen, noch beim 

Wohnungsbau, in der Berufsausbildung, Unterstiitzungsmaftnah- 

men oder Jugendprogrammen allein gesucht werden. Sie ist in 

keinem spezialisierten Hilfsprogramm zu finden, sondern liegt 

allein in der Abstimmung der Lésungsversuche und dem Erfah- 

rungsaustausch zwischen allen bestehenden Organisationen inner- 

halb einer Gesamtplanung iiber das ganze Bundesgebiet, die bis 

heute noch nicht besteht.“ 

Aus dieser Erkenntnis ist der Versuch entstanden, einen Kreis 

von Menschen zusammenzubringen, die unter den verschiedensten 

Aspekten mit der Berufsnot der Jugend zu tun haben, in der Ver- 

waltung wie vor allem im taglichen Umgang mit jungen Menschen 

selbst. Dieser Arbeitskreis ist im Juli zu einer zweitagigen Be- 

sprechung in Niederbreisig a. Rh. zusammengetreten. Die vorlie- 

gende Schrift ist das Ergebnis dieser Konferenz, zugleich aber 

auch der seitdem gefiihrten Korrespondenz mit allen Teilnehmern 

und der weiteren eingegangenen Berichte. 

Die Schrift konnte sich deshalb nicht auf ein bloRes Protokoll 

beschrinken, so sehr Wert darauf gelegt wurde, die lebendige 

Aussprache immer wieder in den Text einzuriicken. Ein Verzeichnis 

der Teilnehmer der Besprechung ist am Schluf dieses Heftes bei- 

gefiigt. Die Schrift von Dr. Marx: ,,Stidtische Hilfe in der Berufsnot



In den nachsten Jahren tritt eine erhebliche Steigerung der 

Schulabganger - Zahlen ein. Der Hohepunkt liegt bei 1954 mit 

ca. 46°/o Steigerung unter Zugrundelegung der Schulentlafzahlen 

von 1949 mit 100°/o. Hinsichtlich der Unterbringung der bis dahin 

aus der Volksschule entlassenen mannlich Jugendlichen besteht 

wenig Veranlassung zur Befiirchtung, diese nicht in geeignete Lehr- 

und Arbeitsstellen vermitteln zu konnen. — Anders liegen die Ver- 

haltnisse bei den Madchen. Dieses Problem ist jedoch nicht so 

stark konjunkturell bedingt. 

Die Jugenderwerbslosigkeit der Gegenwart ist herausgestellt 

durch den immer noch erheblichen Anteil der 18—25jahrigen an der 

Erwerbslosigkeit, die im wesentlichen ihre Ursache auf der minn- 

lichen Seite in der mangelnden Fachausbildung findet. Die zur Min- 

derung dieser Erwerbslosigkeit notwendigen MaBnahmen wurden 

von mir in verschiedenen Publikationen bereits erédrtert.“ 
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TAUSCHENDER UWBERFLUSS 

Drei Millionen Manner in den besten Arbeitsjahren sind gefal- 

len, alle Betriebe leiden unter der Uberalterung der Belegschaften. 

Die Arbeitslosigkeit ist nicht so gro8, da® damit die Berufs- und 

Arbeitsnot der Jugend erklart werden kénnte. Daf die 18—25jah- 

rigen seit der Wahrungsreform, vielleicht schon langer, einen ganz 

tiberdurchschnittlich hohen Anteil an der Erwerbslosenquote stel- 

len, und daf fiir einen grofen Teil der Schulabginger kein Platz 

im Beruf zu finden ist, erscheint paradox: Nie war der Bedarf der 

gesamten Wirtschaft an jungen Leuten, an der Verjiingung der 

Belegschaften gréRer als heute. Wie ist es méglich, daf in einem 

solchen Augenblick die Jugend geradezu ausgeschlossen bleibt, © 

weithin ausgeschlossen auch von der Besserung des Arbeitsmarktes, 

die in den letzten Monaten fast eine halbe Million wieder dem 

Erwerbsleben zugefiihrt hat? Ist die Wirtschaft, der die besten 

Krafte in den mittleren Jahren fehlen, dadurch fiir ihre Ausbil- 

dungsaufgabe zu schwach geworden? 

Die Ausbildung junger Menschen erfordert Kapitalaufwand. Es 
gibt Betriebe, die ihre normale Nachwuchsrate nicht einstellen, weil 

sie die Kosten scheuen, obgleich sie sehr wohl wissen, da@ das fiir 

die Zukunft verhangnisvoll ist. Aber das kann nicht der maf- 

gebende Grund sein. Auch innerhalb des beengten Spielraums der 

deutschen Wirtschaft haben die letzten Jahre trotz allen Steuer- 

druckes einen erheblichen Kapitaleinsatz gebracht; die Wiederher- 

stellung der Betriebe zu ihrer heutigen Leistungskraft hat vielfach 

Verwunderung erregt. Warum sollten iiber den maschinellen die 

mensdchlichen Investitionen vergessen sein? Es ist verstandlich, wenn 
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Schleswig-Holstein von 1945 bis zur Wahrungsreform 200 000 neue 

Arbeitsplatze geschaffen worden sind. Wie kommt es, daff die 

Jugend so sehr vergessen wurde? Ist es die ungliickliche ortliche 

Verteilung der jugendlichen Berufsanwarter, die ihren Ansatz un- | 

moglich macht? Die Zahl der Schulentlassenen wird in den nachsten 

| 5 Jahren erheblich steigen. Lange Zeit hat diese statistische Kurve 

fiir die Betrachtung der Berufsnot im Vordergrund gestanden. Aber 

es handelt sich nur um eine zusatzliche Aufgabe, die zu dem Kampf 

gegen eine langjahrig verschleppte Berufsnot junger Leute, ja 

von Menschen bis zum 30. Lebensjahr, hinzukommt. Es gibt dabei 

groteske Unterschiede zwischen den deutschen Landschaften. Die 

- Berufsnot der Jugend hat offenbar viele, sehr verschiedene Ur- 

sachen. Man muf diesen Ursachen im einzelnen nachgehen, um die 

richtigen Wege der Abhilfe zu finden. Ein Allheilmittel gibt es nicht. 

Der Wellenberg 

| Die entscheidende Verscharfung der Jugendberufsnot steht erst 

bevor. Die nachfolgende Tabelle des Statistischen Amtes Wiesbaden 

verzeichnet die Anwarter, die Ostern und Herbst 1950 auf eine 

Stelle warteten, nach Landern geordnet: 

Lander Ostern 1950 Juli bis September 1950 

mannl. weibl. zus. méannl. weibl.  zus. 

Schleswig-Holstein . 21900 17600 39500 — — — 
Hamburg .... . 9500 9200 18700 — — -- 

Niedersachsen .. . 56200 54500 110700 — — — 
Nordrhein-Westfalen 84400 87300 171 700 — —~ — 
Bremen. .... . 2 700 2 700 5 400 — — — 
Hessen ..... . — — — — — — 
Wiirttemberg-Baden . — — — 26100 26500 52600 
Bayern. ...... — — — 67000 68000 135000 

Rheinland-Pfalz . . — — — 23100 23400 46500 
Baden ....... — — — 10900 11100 22000 

Wiirtt.-Hohenzollern . —— — — 9 400 9500 18900 

Bundesgebiet . . . 174700 171300 346000 136500 138500 275000 
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Was sollen wir denn tun? 
(Fiir ganz eilige Leser) 

I. Was sofort getan werden sollte 

A. Was nidits kostet: 

1. Aufklarung tiber die Jugendnot und die Rangordnung der 
Hilfsinittel (Presse, Radio und Film). 

92, rweiterung der Berufsberatung von Eltern, Kindern und 
Lehrerschaft, auch tiber die Reichweite der Arbeitsbehorden 
hinaus. | 

3. Organisicrte Werbung von Familienstellen fiir Jugendliche, die 
uber ein Jugendwohnheim Arbeit gefunden haben. (Zum Bei- 
spiel durch Kirchengemeinden und I’rauenverbiinde.) 

4, Beseitigung der Zersplitterung bei den Ausbildungsbeihilfen. 
5. Zusammenarbeit zwischen Jugendamt, Berufsschule, Jugend- 

fiirsorge und Jugendpflege in jedem Einzelfall. 
6. Menschlichkeit und Freundlichkcit in der beruflichen Beratung 

junger Menschen. Entsprechende Beantwortung von Bewer- 
bungen. 

B. Was Geld kostet: 

1. Einrichtung weiterer Jugendwohnheime an allen Stellen, wo 
dauerhafte gewerbliche Arbeitschancen stehen. 

2. Minrichtung von Spezialheimen zur Einfiihrung in die Land- 
wirtscha[t. 

3. Ausbildung geeigneter Heimleitcrfamilien. 
4, Vermehrung der Lehr- und Aunlernstellen in Handel und Ge- 

werbe. 
5. SteuerermaRigung fiir Betriebe, die sie brauchen, um mehr 

Jugendliche auszubilden. 
6. Besondere kurzfristige Ausbildungsgelegenheit fiir 18- bis 

25jaihrige. 
7. Verstarkte Foérderung aller Einrichtungen, die in den Not- 

standsgebieten als Zwischenlésung Beschaftigung und Weiter- 
bildung der Jugend zum Ziel haben (Jugendgemeinschafts- 
dienste). Padagogische Ausbildung der Leiter solcher Vorhaben. 

8. Freigabe aller noch beschlagnahmten Schulraiume fiir Volks-



schulen und berufliche Schulen, Beschaffung neuen Schul- 
raums, sowcit die Klassen zu grok sind. 

9, Anstellung zwischen der notigen Lehrkrafte, auch fiir beruf- 
liche Schulen. 

10. Patenschaften zwischen Gewerbezentren und Notstandsge- 
bieten. Planmiifiger Einsatz stiidtischer Mittel fiir die berufs- 
losen Jugendlicien auf dem Lande. 

IT. Was Zeit braucht, aber auch geschehen muf? 

A. Was nichts kostet: 

1. Vereinheitlichung der Aufgaben fiir die berufslose Jugend 
in den beteiligien Bundesministerien: Bundesministerium fiir 
Vertriebene, Bundesarbeitsministertum, Bundesinnenministe- 
rium, Bundesfinanzministerium einscilichklich Lastenausgleich. 

2, Gleichartige Zusammenfassung der Aufgaben in den Liindern 
unter Einbezichung der Kultusministericn. 

3. Erweiterung der Versuche, Lehr- und Anlernstellen fiir Mid- 
chen in gewerblichen Berufen zu schaffen, die bisher keine 
Frauenberufe waren. 

4, Bereinigung der Lehrberufe und eventuclle Verkiirzung der 
Lehrzeit, doppelschiditige Benutzung von Ausbildungsmieg- 
lichkeiten. 

B. Was Geld kostet: 

1. Intensivierung und Rationalisierung der Landwirtschaft als 
Voraussetzung fiir die Schalfung zugkriftiger Berufslauf- 
balnen. 

2. Verbesserung des beruflichen Schulwesens, vor allem auf dem 
Lande. Schaffung eines wirksamen Bundesausg]|eichs fiir die 

— Sdhiullasien, damit die Leistung in den Notstandsgebicten 
nicht vollig ungeniigend bleibt. 

3. Verlagerung von Gewerbe aufs Land iberall da, wo es 
dauernden Erfolg verspricht. 

4, Schaffung eines Zentrums fiir die Sammlung aller Kenntnisse 
tiber die soziale Lage der deutschen Jugend und zur Ver- 
breitung dieser Kenntnisse in den Verwaltungen und in der 
Offentlichkeit.



Zu den Volksschulentlassungen kommen noch etwa 100 000 Ent- 

lassungen aus héheren Schulen und Mittelschulen des Bundesge- 

bietes. Insoweit ist auch Hessen betroffen, das fiir dieses Jahr keine 

Volksschulentlassungen verzeichnet. 

Fiir die Gesamtentwicklung kann man nur nach Geburtsjahr- 

gingen rechnen. So ergibt sich das Schaubild Nr.2 das die Entwick- 

lung bis zum Jahre 1964 bezeichnet. Der Héhepunkt miiffte danach im 

Jahre 1954 mit fast 900 000 Schulentlassenen liegen. Die niedrigste 

Zahl in den nachsten 20 Jahren wiirde auf das Jahr 1959 mit 495 000 

fallen. Es ist schwer, sich vorzustellen, daf sich die Ausbildungs- 

kapazitat der Wirtschaft von Jahr zu Jahr diesen Schwankungen 
genau anpassen kénnte, Schwankungen, wie sie in normalen Zeiten 

mit einigermafen gleichbleibender Kinderfreudigkeit unbekannt 

waren. Auch wenn die Wirtschaft in der Aussicht auf diirre Jaure 

durch Mehrausbildung vorausleistet, so hat das doch nach der 

Zahl der Arbeitsplatze und der Ausbilder seine Grenzen; und 

sollen diese Lehrplatze in den diirren Jahren leer stehen? Auch 

wenn man so optimistisch ware, anzunehmen, daft die Ausbildungs- 

kapazitat in Deutschland im ganzen ausreicht, um dem durch- 

schnittlichen Nachwuchs der nachsten Jahrzehnte gerecht zu werden, 

so ergibt sich durch den Wellenberg und das nachfolgende Wellental 

die Frage, ob man nicht den Andrang gleichmafiger verteilen, fiir 

eirizelne Jahrgange Wartezeiten einlegen miiffte. Schon bei einer 

so optimistischen Ansicht kann man bereits an eine Aushilfe wie 

das 9. Schuljahr denken. 

Die entscheidende Wirkung des Wellenberges auf die Berufs- 

politik ist zunachst eine psychologische: Die Angst vor dem Nach- 

wuchs, die sich mit so klaren Zahlen bestatigt findet, ist geeignet, 

die viel grdReren Schwierigkeiten zu verdecken, die zu tiberwinden 

waren, wenn man der ganzen Jugend, der Jugend aller westdeut- 

schen Landschaften, wirklich gerecht werden wollte. Es besteht die 

Gefahr, da hinter diesem Wellenberg sich alle die verschanzen, 

die die entscheidende Leistung, namlich die Hilfe fiir die Fliicht- 

lingsjugend am falschen Platz, nicht auf sich zu nehmen gewillt sind. 

Es ist deshalb bedauerlich, da& viele Denkschriften zur Jugend- 
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DIE AUFNAHMEFAHIGKEIT 

DER WIRTSCHAFT 

Die Unsicherheit tiber die wirkliche Zahl der erwerbslosen 

Jugendlichen ware vielleicht durch eine verbesserte Statistik der 

Arbeitsbehérden zu beheben. Die Unsicherheit tiber die Zahl der 

verfiigbaren Lehr- und Arbeitsstellen aber kann iiberhaupt nicht 

behoben werden. Es ist unméglich, die Ausbildungskapazitat der 

Wirtschaft genau zu errechnen oder gar durch Befehle zu bestim- 

men. Es ist ein gefahrlicher Denkbehelf von der Wirtschaft als 

einer Gesamtheit zu reden, die unter einheitlichen Willensimpulsen 

stande oder durch Befehle dahin gebracht werden kGnnte, iiberall 

das Gleiche zu tun. Es gibt nur einzelne, fiir ihr Weiterleben selbst- 

verantwortliche Betriebe, deren Entschliisse dem eigenen, wohl- 

verstandenen Interesse folgen miissen und deren Spielraum fiir die 

Ausbildungsleistung von ibrer finanziellen Leistungskraft begrenzt 

ist. Die Einwirkung auf die Betriebe kann deshalb nur darauf 

ausgehen, ihnen nachzuweisen, daf sie ihrer Ausbildungspflicht im 

eigenen Interesse stirkere Krafte zuwenden sollten, indem sie 
andere Ausgaben zuriickstellen oder darin, da& man ihnen steuer- 

liche oder sonstige Anreize bietet, die den Spielraum des Ent- 

schlusses erweitern. ,Wire es aber nicht von eindrucksvoller 
psychologischer Wirkung, — besonders auf die Jugend — wenn die 

Verbande der Wirtschaft ihre positiven, konkreten Plaine bekannt- 

geben wiirden, die ihrer natiirlichen Verpflichtung und ihrem 

20



Selbstinteresse entsprechen?“ Dieser Satz aus der Denkschrift von 

Dr. Marx verkennt die Natur des Betriebes und vor allem der 

Verbinde der Wirtschaft. Sie konnen nicht mehr sein, als Mahner 

und Berater. Sie kénnen dem Betrieb weder seine finanzielle noch 

seine moralische Verantwortung abnehmen. 

Wie es in der Industrie aussieht 

»Bei qualifizierten Arbeitskréften und vielen Meisterberufen 

haben wir heute ein Durchschnittsalter von zirka 55 Jahren. Man 

mu sich also bemiihen, diesen quantitativen Mangel an Nachwuchs 

zu beheben. Die Industrie sieht folgende Fragen: | 

1. Wie erreicht man, da Industrie, Llandwerk und Handel es 

schaffen, das Plus von Ausbildungsplatzen zu bekommen, um die 

ansteigenden Zahlen der Volksschulentlassenen unterzubringen? 

2. Wie erreicht man, dafi die 20-bis 30jahrigen, die ohne Berufs- 

ausbildung sind, ohne langjihrige Ausbildung in den Wirt- 

schaftsprozef eingegliedert werden kinnen? Eine ahnliche Lage 

war in den zwanziger Jahren fiir die Teilnehmer des ersten 

Weltkrieges gegeben. 

3. Wie erreicht man. daft der Mangel an hochwertigen Fachkraften, 

den wir heute haben, auf die Dauer ausgeglichen werden kann? 

4. Wie erreicht man, daft die Jugendlichen aus den Landern, wo 

die Jugendberufsnot besonders grof ist, aufgenommen werden 

ko6nnen? 

Vielleicht durch Schaffung weiterer Lehrlingsheime? 

Die Situation der 20—30jiuhrigen, die von der Schulbank kamen, 

kaum eine kurze Berufsausbildung durchmachten, von der Wehr- 

macht eingesetzt wurden und nach der Entlassung aus der Kriegs- 

gefangenschaft Arbeitsplitze in den Betrieben suchten, ist beson- 

ders tragisch. Sie fanden weder Ausbildungsplitze noch geeignete 

Arbeitsplitze vor. Diese Jahrginge haben qualitative Mingel und 

stehen in den nachsten 5 Jahren einem Uberflu® an Jugendlichen 

gegeniiber. Fiir diese 20—30jahrigen, die unverschuldet ohne Be- 
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der praktischen Seite liegen. Bei der fortgeschrittenen Technik sind 

die Anspriiche gegeniiber friiher eher gré8er geworden. Auf der 

anderen Seite darf nicht tibersehen werden, daf fast die Halfte der 

ganzen Ausbildungszeit auf Urlaub, Krankheit, sonstige Fehltage 

und dieBerufsschule entfiallt, wobei wir uns iiber den Ausbildungs- 

wert der Berufsschulen natiirlich klar sind. Hier wird ein Optimum 

gefunden werden miissen, das alle diese Faktoren entsprechend 

beriicksichtigt. Untersuchungen iiber die Dauer der Lehrzeit sind 

im Gange.* (Dr. Krause) 

Der Grundsatz, daf{ man die Ausbildungsverpflichtung fiir alle 

Jugendlichen ohne Riicksicht auf den zukiinftigen Arbeitsmarkt 

anerkennen solle, wurde von vielen Teilnehmern des Gespriiches 
wiederholt und von einigen als das Hauptergebnis der Besprechung 

empfunden. Alle bisherige Erfahrung zeigt, da es unméglich ist, 

fiir Jahre hinaus den tatsadchlichen Bedarf an Arbeitskraften vor- 

ausbestimmen und danach bei der Ausbildung disponieren zu wol- 

len. Noch starker ist die Ausbildungspflicht ohne Riicksicht auf den 
zukiinftigen Arbeitsmarkt damit begriindet, daf die Ausbildung 
einen eigenen Wert fiir die Entwicklung der Anlagen und Fahig- 
keiten, fiir die ganze Persénlichkeit des jungen Menschen hat, der 

weit iiber das Berufsleben hinaus geht. 

Bericht aus dem Handwerk 

Das Handwerk leistet in Deutschland den gréften Teil der 

gewerblichen Berufsausbildung. Es hat von jeher mehr Jugendliche 
ausgebildet, als fiir den eigenen Nachwuchs erforderlich waren. 
Viele der Handwerkslehrlinge sind nach der Ausbildung von jeher 
in die Industrie und die 6ffentlichen Betriebe iibergegangen. 

»Uer Bedarf des Handwerks ist an und fiir sich gedeckt. Es gibt 
rund 900 000 Handwerksbetriebe, die iiber drei Millionen Beschif- 
tigte zihlen. In diesen Betrieben werden iiber 500000 Lehrlinge 
ausgebildet. Damit kann der natiirliche Abgang spielend gedeckt 
werden. Die Schwankungen der Wirtschaft spiegeln sich in der 
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Fiir die Unterbringung der Lehrlinge hat der Wohnungsbau- 

Minister entgegenkommende Regelungen getroffen, so daf jetzt 

mehr Lehrlinge beim Meister Unterkunft finden.Die Unterbringung 

der weiblichen Jugendlichen macht noch grofe Schwierigkeiten. Im 

Handwerk sind nur 17 Prozent der Lehrlinge weibliche Jugend- 

liche. Sie sind vielfach in tibersetzten Berufen. Uber die Ersatz- 

formen mogen die Politiker entscheiden. Vom Handwerk aus kann 

nur gesagt werden, welche Moglichkeiten offenstehen und welche 

Anreize gegeben werden kénnten.* (Dr. Kolbenschlag) 

Plus und Minus nach Wirtschaftszweigen 

Die Gewerkschaften sind der Ansicht, da? die Bundesregierung 

zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit entscheidende Mafnahmen 

auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Kreditpolitik, der Steuer-, - 

Finanz-, Arbeitsmarkt- und Wohnungspolitik treffen miufte. 

Mittel aus 6ffentlicher Hand sollen erst dann bereit gestellt 

werden, wenn auf dem vorgenannten Weg alle Mittel und Még- 

lichkeiten erschépft sind. 

Zur Ausschépfung letzter Moglichkeiten geh6rt u. a. auch die 

Beschrankung von Uberstundenarbeit und die Beseitigung von 

Schwarzarbeit. Bei der gesamten Behandlung des Problems der 

Jugendarbeitslosigkeit miissen die besonderen Gesichtspunkte in 

den verschiedenartigsten Wirtschaftszweigen beachtet werden. Die 

einzelnen Gewerkschaftsorganisationen stellen fest: 

Im Baugewer be besteht ein grofer Bedarf an jugendlichen 

Kraften insbesondere fiir gelernte Berufe. Die Versuche zur Um- 

schulung im Baugewerbe haben nicht die Erwartungen erfiillt. 

Im Sektor Bau-Steine-Erden wird auf Grund der gemachten Er- 

fahrungen die Umschulung als nicht geeignet betrachtet, um den 

Mangel an Fachkraften in der Bauwirtschaft zu beseitigen. 

In Bergbau besteht ein echter Nachwuchsbedarf zur Ergin- 

zung der iiberalterten Belegschaften. 
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Bei Chemie-Papier-Keramik macht besonders die 

Unterbringung der 16—17jahrigen Schwierigkeiten. Dies diirfte 

auf den besonderen sozialpolitischen Schutz (Jugendarbeitsschutz_ 

gesetz und Lehrlingsvergiitung) dieser Altersgruppen zuriickzu_ 

fiihren sein. Gegeniiber der Einstellung von weiblichen Lehrlingen 

bestehen Vorteile. 

Keine nennenswerten Schwierigkeiten fiir die Eingliederung 

Jugendlicher in den Arbeitsprozef bestehen innerhalb des Wirt- 

schaftszweiges Druck und Papier. Hier sind teilweise offene 

Lehrstellen vorhanden. 

Demgegeniiber ist die Einstellung Jugendlicher in der P a pie r- 
verarbeitung wieder schwieriger. 

In der Gruppe Metall herrscht bei Industrie und Handwerk 

die Tendenz vor, den hohen Anteil der Jugendlichen an der Ge- 

samtarbeitslosigkeit lohnpolitisch zuungunsten der Jugendlichen 

auszunutzen. Dies tritt vor allen Dingen in Tarifverhandlungen 

mit dem Handwerk in krasser Form in Erscheinung. Unterbrin- 

gungsmoglichkeiten der Jugendlichen sind sehr unterschiedlich zu 
beurteilen. 

In den Bereichen Nahrung-, Genu&- und Gaststit- 
tenbetriebe bestehen keine wesentlichen Schwierigkeiten. 

Beim 6ffentlichen Dienst, Transport und Ver- 
kehr werden bevorzugt 16—17jaihrige Jugendliche eingestellt. 
In den kommunalen Lehrwerkstatten werden in der Regel mehr 
Schulentlassene eingestellt und ausgebildet, als spiter im éffent- 
lichen Dienst Beschiftigung finden kénnen. Schwieriger ist die 
Unterbringung von Jugendlichen, die ihre Lehre beendet haben. 

Die Gewerkschaften sehen die Jugendarbeitslosigkeit als einen 
Teil des gesamten Arbeitslosenproblems. Die Gewerkschaften sind 
der Auffassung, daff die Marktwirtschaft mit ihren eigenen Kriaften 
des Beschiftigungsproblems nicht Herr zu werden vermag und 
fordern eine Vollbeschafti gung.” (Ginhold). 

Alle Berechnungen beweisen, da Steuer-Erleichterungen und 
sonstige Beihilfen zur Erweiterung der normalen Ausbildung in 
den Betrieben weniger kosten, als die Notmafnahmen einer kiinst- 
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lichen Beschaftigung. Das Bedenken, da es sich hier um einen 

Riickfall in die Subventionswirtschaft handele, wiegt nicht sehr 

schwer gegeniiber der Tatsache, daff fiir die unversorgte Jugend 

sonst teurere und schlechtere Auswege gefunden werden miissen. 

Schwieriger ist schon die Frage, wie man sicherstzllen kann, dal 

es sich bei den geforderten Ausbildungsgangen tatsachlich um zu- 

satzlich geschaffene Stellen handelt, die der Betrieb sonst nicht 

besetzt hatte. 

Es wurde den anwesenden Sachverstindigen von der Industrie, 

dem Deutschen Industrie- und Handelstag und dem Handwerk auf- 

gegeben, Forderungswiinsche in einer gesonderten Resolution zu- 

sammenzufassen, die in Anlage VI beigefiigt ist. Gesprichsweise 

wurde gedufert, daR der Bundes-Finanzminister die vorgeschla- 

gene Steuerherabsetzung fiir dieses Jahr wohl kaum noch gewah- 

ren werde. Die Anwesenden waren sich auch dariiber klar, daB 

lange 6ffentliche Verhandlungen iiber derartige Forderungsmaf- 

nahmen auch dazu fiihren konnten, da Betriebe mit der Lehrlings- 

einstellung zuriickhalten, bis sie klar sehen, und daf die Debatte 

dariiber eine hochst ungiinstige Wirkung auf die Ausbildungs- 

_  kapazitat der Wirtschaft haben k6nne. 

Noch einige Anhaltspunkte 

So entscheidend die Frage der Ausbildungskapazitat der deut- 

schen Wirtschaft ist, so unbestimmt muff die Antwort bleiben, was 

sie im ganzen leisten kann. Wo im einzelnen die Ausbildungs- 

leistung noch gesteigert werden kénnte, dafiir gibt es nur Anhalts- 

punkte. Nach einer Information des deutschen Gewerkschafts- 

bundes Landesbezirk Nordrhein-Westfalen kann vielleicht eine 

bessere Leistung der Groftbetriebe erwartet werden: 

»Nur 4.6 Prozent der Beschaftigten in den Grofbetrieben sind 

Jugendliche unter 18 Jahren, wahrend die Mittelbetriebe 7,3 Pro- 

zent beschaftigen. Dagegen liegt in den kleinen Betrieben die 

Anzahl der Jugendlichen bei 15,8 Prozent. Diese Prozentzahlen 

sind das Ergebnis einer Rundfrage des Landesbezirkes Nordrhein- 

Westfalen des DGB. Eine statistische Erhebuug vom Dezember 
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1948 zeigt aber, daf{ das Verhaltnis der Jugendlichen unter 18 Jah- 

ren zu der Gesamizahl der Beschiftigten 10 Prozent betriigt. ... 

Stellt man das Ergebnis der Rundfrage des DGB der vom Statisti- 

schen Amt errechneten Verhaltniszahlen gegeniiber, mu man fest- 

stellen, daft aufler den kleinen Betrieben alle iibrigen zu wenig 

Jugendliche unter 18 Jahren beschaftigen.“ (DGB Presse-Inf.) 

Die Verkehrsbetriebe beschiftigen einen weit unterdurch- 

schnittlichen Anteil an Jugendlichen, auch die Bundesbahn und 

die Bundespost. Mit der Schaffung der Laufbahn des Reichsbahn- 

Junghelfers und des Postjungenboten haben die Reichsbahn und 

die Reichspost vor dem zweiten Weltkrieg angefangen, ihrer Auf- 

gabe gerecht zu werden. Das ist jetzt schon wieder nicht mehr der 

Fall. In anderen Verkehrsbetrieben sind noch nicht einmal der- 

artige Anfange gemacht worden. Ahnliches trifft fiir einzelne 

Industriegruppen zu, etwa die chemische Industrie. Nur der Berg- 

bau nimmt jetzt planmafig jugendlichen Nachwuchs auf, nachdem 

er es jahrelang unterlassen hat. Wir stehen noch immer vor der 
Tatsache, daft die Betriebe einiger Wirtschaftsgruppen, in denen 
insgesamt mehrere Millionen Arbeitskrafte tatig sind, fast nur 
Erwachsene beschiftigen, weil eine fachliche Ausbildung, wie sie 
in einer Handwerks- oder Facharbeiter-Lehre betrieben wird, in 
den dort ausgeiibten Tatigkeiten weder erforderlich noch méglich 
ist und in vielen Fallen Arbeitsschutzbestimmungen die Beschiif- 
tigung von Jugendlichen erschweren. Sie verlassen sich daher dar- 
auf, daft die Jugendlichen zuniichst in irgendwelchen anderen 
Berufen und Betrieben titig sein werden, dann als Erwachséne 
den Beruf wechseln und zu ihnen kommen.“ 

(Klabunde in der ,,.Deutschen Zeitung“) 
Die klarste Rechnung kann der Bergbau aufmachen. der im 

Jahre 1953 eine tigliche Férderung von 450000 t erreichen will. 
Die Kohlenbergkauleitung hat berechnet, da8 es einer jahrlichen 
Zuweisung von Jugendlichen in Héhe von 4,5 Prozent der Gesamt- 
belegschaft bedarf, um das richtige Nachwuchsgefiige zu schaffen | 
und aufrecht zu erhalten. Das bedeutet eine jahrliche Neuzuwei- 
sung von 13500 Jugendlichen oder bei drei Ausbildungsjahren 
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einen Lehrlingsbestand von 40500 Jugendlichen. Augenblicklich, 

d. h. am 31. 12. 1949, waren aber nur 13500 Jugendliche in Aus- 

bildung. Die Zahl der Lehrlingsheime des Bergbaus, die am 

31. Mai dieses Jahres 46 betrug, miiltte auf 150 gesteigert werden. 

Uber die Frage, ob die Bundesbahn ihre Verpflichtungen er- 

fiillt, ist in der Ausschufdebatte des Bundestags vom 28. 4. 1950 

(Ausschu® fiir Fragen der Jugendfiirsorge) hin- und hergestritien 

worden. Fiir die Lehrlingswerkstatten Paderborn und Witten 

wurde bezweifelt, ob die Kapazitat der Lehrwerkstatten voll aus- 

genutzt werde, und fiir das Reichsbahn-Ausbesserungswerk Reck- 

linghausen/Ost wurde festgestellt, da von 60 Lehrstellen nur 19 

besetzt worden seien. 

Wer braucht drei Jahre Lehrzeit? | 

Auch die Frage, ob die Meisterlehre in ihrer Traditionsform 

der einzig mégliche Ausbildungsweg sei, ob nicht durch eine 

Bereinigung der Lehrberufe und durch eine Verkiirzung der 

Lehrzeit bei einigen Berufen mchr Platz fiir den Ansatz von 

Jugendlichen geschaffen werden k6nnte, ist in der Diskussion 

wieder aufgenommen worden. Wenn schon das erste Lehrjahr 

von der Wirtschaft als Belastung empfunden wird, kénnten dann 

nicht bestimmte Grundelemente der Ausbildung aus der Lehrzeit 

herausverlegt werden? (z.B.Grundkurse in der Metall- und Holz- 

bearbeitung.) Auch fiir diese Ausbildung wird allerdings die An- 

sicht vertreten, da& nur betriebsgebundene Lehrwerkstatten in 

Frage kommen. 

Ein interessantes Beispiel dafiir, bestehende praktische Aus- 

bildungsméglichkeiten doppelt auszuniitzen, gibt es in der ameri- 

kanischen Industrie. Im Bezirk Reading, Pennsylvania, haben sich 

Textilmaschinen-Fabriken fiir die Berufsausbildung einen ein- 

heitlichen Plan gemacht. Es gibt dort eine vierjahrige Ausbildung. 

8320 Lehrstunden werden im ganzen gerechnet. Davon werden 

6395 in den Werkstitten der Betriebe und 1925 Stunden im tech- 

nischen Kurs des Polytechnischen Instituts abgeleistet, das diese 

Betriebe gegriindet haben. Wahrend der ersten 2'/2 Lehrjahre 
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der praktischen Seite liegen. Bei der fortgeschrittenen Technik sind 

die Anspriiche gegeniiber friiher eher gré8er geworden. Auf der 
anderen Seite darf nicht iibersehen werden, daf fast die Halfte der 

ganzen Ausbildungszeit auf Urlaub, Krankheit, sonstige Fehltage 

und dieBerufsschule entfallt, wobei wir uns iiber den Ausbildungs- 

wert der Berufsschulen natiirlich klar sind. Hier wird ein Optimum 

gefunden werden miissen, das alle diese Faktoren entsprechend 
beriicksichtigt. Untersuchungen iiber die Dauer der Lehrzeit sind 

im Gange.* (Dr. Krause) 

Der Grundsatz, daf man die Ausbildungsverpflichtung fiir alle 

Jugendlichen ohne Riicksicht auf den zukiinftigen Arbeitsmarkt 

anerkennen solle, wurde von vielen Teilnehmern des Gespriiches 

wiederholt und von einigen als das Hauptergebnis der Besprechung 
empfunden. Alle bisherige Erfahrung zeigt, da& es unmdglich ist, 

fiir Jahre hinaus den tatsachlichen Bedarf an Arbeitskraften vor- 

ausbestimmen und danach bei der Ausbildung disponieren zu wol- 
len. Noch starker ist die Ausbildungspflicht ohne Riicksicht auf den 

zukiinftigen Arbeitsmarkt damit begriindet, da die Ausbildung 

einen eigenen Wert fiir die Entwicklung der Anlagen und Fahig- 

keiten, fiir die ganze Persénlichkeit des jungen Menschen hat, der 

weit iiber das Berufsleben hinaus geht. 

Bericht aus dem Handwerk 

Das Handwerk leistet in Deutschland den gréften Teil der 

gewerblichen Berufsausbildung. Es hat von jeher mehr Jugendliche 

ausgebildet, als fiir den eigenen Nachwuchs erforderlich waren. 

Viele der Handwerkslehrlinge sind nach der Ausbildung von jeher 

in die Industrie und die 6ffentlichen Betriebe iibergegangen. 

»UDer Bedarf des Handwerks ist an und fiir sich gedeckt. Es gibt 

rund 900 000 Handwerksbetriebe, die iiber drei Millionen Beschif-  - 

tigte zihlen. In diesen Betrieben werden iiber 500000 Lehrlinge 

ausgebildet. Damit kann der natiirliche Abgang spielend gedeckt 
werden. Die Schwankungen der Wirtschaft spiegeln sich in der 
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Lehrlingshaltung wieder. Auch im Handwerk gibt es eine erheb- 

liche Uberalterung. Um den Uberflu& an Schulentlassenen abzufan- 

gen, muf auch von seiten des Handwerks etwas geschehen. Das ist 

moglich unter der Voraussetzung, daft seitens des Staates und der 

~ Allgemeinheit anerkannt wird, daft hier etwas Besonderes geleistet 

wird. Von den 500000 Lehrlingen des Handwerks am 1. 1. 1950 

waren 

im ersten Lehrjahre 129 000 

im zweiten 9 190 000 

im dritten 3 171 000 

im vierten 99 10 000 

beschaftigt. Die Lehrlingseinstellung im Handwerk war Ostern 

1950 recht gut. Im nachsten Jahre werden 190 000 Lehrlinge die Be- 

triebe verlassen; damit gibt es Platz. Das Handwerk glaubt, daf 

ab Ostern 1950 etwa 50000 Jugendliche mehr eingestellt wurden 

oder noch in diesem Jahre eingestellt werden kénnen. Aus allen 

Bezirken, mit Ausnahme von Schleswig-Holstein, wird gemeldet, 

da8 keine nennenswerten Zahlen von méannlichen Lehrstallen- 

anwartern mehr vorliegen. Wenn das Handwerk 50000 Lehrlinge 

mehr einstellt, so bedeutet das eine Steigerung von 30 Prozent. 

Gemeinschafislehrwerkstatten werden vom Handwerk abgelehnt, 

sie kosten ein erhebliches Stiick Geld. Das Geld fehlt, die Aus- 

bilder fehlen, auch die erhebliche Materialverschwendung ist zu 

bedenken. Die vom Handwerk erbetene Steuerermafigung, auch 

die Ubernahme der Erziehungsbeihilfe fiir das erste Jahr ist nicht 

mehr als ein psychologischer Anreiz, ein Beweis dafiir, daB die 

Algemeinheit die Mehrleistung des Handwerks anerkennt. Wem. 

der Stoff fiir die Berufsschulen auch angeschwollen sein mag, so 

mu mit Riicksicht auf die Zeitnot bei der praktischen Ausbildung 

doch ein Tag der Woche fiir die Berufsausbildung ausreichen. Es 

mu einmal die Entscheidung getroffen werden, ob die theoretische 

Ausbildung oder das wirkliche Uben am Werkstiick, das eine 

gewisse Handfertigkeit beim Jugendlichen entwickelt, das Ent- 

scheidende ist. | 

26



Fiir die Unterbringung der Lehrlinge hat der Wohnungsbau- 

Minister entgegenkommende Regelungen getroffen, so da jetzt 

mehr Lehrlinge beim Meister Unterkunft finden.Die Unterbringung 

der weiblichen Jugendlichen macht noch grofte Schwierigkeiten. Im 

Handwerk sind nur 17 Prozent der Lehrlinge weibliche Jugend- 

liche. Sie sind vielfach in itibersetzten Berufen. Uber die Ersatz- 

formen mogen die Politiker entscheiden. Vom Handwerk aus kann 

nur gesagt werden, welche Moglichkeiten offenstehen und welche 

Anreize gegeben werden koénnten.” (Dr. Kolbenschlag) 

Plus und Minus nach Wirtschaftszweigen | 

Wie Gewerkschaften sind der Ansicht, daf die Bundesregierung 

zur Beseitigung der Arbeitslosigkeit entscheidende Mafinahmen 

auf dem Gebiet der Wirtschafts- und Kreditpolitik, der Steuer-, — 

Finanz-, Arbeitsmarkt- und Wohnungspolitik treffen miifte. | 

Mittel aus 6ffentlicher Hand sollen erst dann bereit gestellt 

werden, wenn auf dem vorgenannten Weg alle Mittel und Még- | 

lichkeiten erschépft sind. 

Zur Ausschépfung letzter Moéglichkeiten gehért u. a. auch die 
Beschrankung von Uberstundenarbeit und die Beseitigung von 

Schwarzarbeit. Bei der gesamten Behandlung des Problems der 

Jugendarbeitslosigkeit miissen die besonderen Gesichtspunkte in 

den verschiedenartigsten Wirtschaftszweigen beachtet werden. Die 

einzelnen Gewerkschaftsorganisationen stellen fest: 

Im Baugewerbe besteht ein grofer Bedarf an jugendlichen 

Kriften insbesondere fiir gelernte Berufe. Die Versuche zur Um- 

schulung im Baugewerbe haben nicht die Erwartungen erfiillt. 
Im Sektor Bau-Steine-Erden wird auf Grund der gemachten Er- 

fahrungen die Umschulung als nicht geeignet betrachtet, um den 

Mangel an Fachkriften in der Bauwirtschaft zu beseitigen. 

In Bergbau besteht ein echter Nachwuchsbedarf zur Ergin- 
zung der iiberalterten Belegschaften. 
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Bei Chemie-Papier-Keramik macht besonders die 

Unterbringung der 16—17jahrigen Schwierigkeiten. Dies diirfte 

auf den besonderen sozialpolitischen Schutz (Jugendarbeitsschutz_ 

gesetz und Lehrlingsvergiitung) dieser Altersgruppen zuriickzu. 

fiihren sein. Gegeniiber der Einstellung von weiblichen Lehrlingen 

bestehen Vorteile. 

Keine nennenswerten Schwierigkeiten fiir die Eingliederung 

Jugendlicher in den ArbeitsprozeR bestehen innerhalb des Witrt- 

schaftszweiges Druck und Papier. Hier sind teilweise offene 
Lehrstellen vorhanden. 

Demgegeniiber ist die Einstellung Jugendlicher in der Pa pie r- 

verarbeitung wieder schwieriger. 

In der Gruppe Metal! herrscht bei Industrie und Handwerk 

die Tendenz vor, den hohen Anteil der Jugendlichen an der Ge- 

samtarbeitslosigkeit lohnpolitisch zuungunsten der Jugendlichen 

auszunutzen. Dies tritt vor allen Dingen in Tarifverhandlungen 

mit dem Handwerk in krasser Form in Erscheinung. Unterbrin- 

gungsmoglichkeiten der Jugendlichen sind sehr unterschiedlich zu 

beurteilen. 

In den Bereichen Nahrung-, Genu®- und Gaststiat- 

tenbetriebe bestehen keine wesentlichen Schwierigkeiten. 

Beim 6ffentlichen Dienst, Transport und Ver- 

kehr werden bevorzugt 16—17jahrige Jugendliche eingestellt. 

In den kommunalen Lehrwerkstiatten werden in der Regel mehr 

Schulentlassene eingestellt und ausgebildet, als spater im 6ffent- 
lichen Dienst Beschaftigung finden kénnen. Schwieriger ist die 
Unterbringung von Jugendlichen, die ihre Lehre beendet haben. 

Die Gewerkschaften sehen die Jugendarbeitslosigkeit als einen 
Teil des gesamten Arbeitslosenproblems. Die Gewerkschaften sind 
der Auffassung, daft die Marktwirtschaft mit ihren eigenen Kraften 
des Beschaftigungsproblems nicht Herr zu werden vermag und 
fordern eine Vollbeschaftigung.* (Ginhold). 

Alle Berechnungen beweisen, daf Steuer-Erleichterungen und 
sonstige Beihilfen zur Erweiterung der normalen Ausbildung in 
den Betrieben weniger kosten, als die NotmaRnahmen einer kiinst- 
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einen Lehrlingsbestand von 40500 Jugendlichen. Augenblicklich, 

d. h. am 31. 12. 1949, waren aber nur 13500 Jugendliche in Aus- 

bildung. Die Zahl der Lehrlingsheime des Bergbaus, die am 

31. Mai dieses Jahres 46 betrug, miifte auf 150 gesteigert werden. 

Uber die Frage, ob die Bundesbahn ihre Verpflichtungen er- 

fiillt, ist in der AusschuRdebatte des Bundestags vom 28. 4. 1950 

(Ausschu® fiir Fragen der Jugendfiirsorge) hin- und hergestritien 

worden. Fiir die Lehrlingswerkstitten Paderborn und Witten 

wurde bezweifelt, ob die Kapazitat der Lehrwerkstatten voll aus- 

genutzt werde, und fiir das Reichsbahn-Ausbesserungswerk Reck- 

linghausen/Ost wurde festgestellt, da& von 60 Lehrstellen nur 19° 

besetzt worden seien. 

Wer braucht drei Jahre Lehrzeit? 

Auch die Frage, ob die Meisterlehre in ihrer Traditionsform 

der einzig médgliche Ausbildungsweg sei, ob nicht durch eine 

Bereinigung der Lehrberufe und durch eine Verkiirzung der 

Lehrzeit bei einigen Berufen mehr Platz fiir den Ansatz von 

Jugendlichen geschaffen werden ké6nnte, ist in der Diskussion 

wieder aufgenommen worden. Wenn schon das erste Lehrjahr 

von der Wirtschaft als Belastung empfunden wird, kénnten dann 

nicht bestimmte Grundelemente der Ausbildung aus der Lehrzeit 

herausverlegt werden? (z.B.Grundkurse in der Metall- und Holz- 

bearbeitung.) Auch fiir diese Ausbildung wird allerdings die An- 

sicht vertreten, daf nur betriebsgebundene Lehrwerkstatten in 

_ Frage kommen. 

Ein interessantes Beispiel dafiir, bestehende praktische Aus- 

bildungsméglichkeiten doppelt auszuniitzen, gibt es in der ameri- 

kanischen Industrie. Im Bezirk Reading, Pennsylvania, haben sich 

Textilmaschinen-Fabriken fiir die Berufsausbildung einen ein- 

heitlichen Plan gemacht. Es gibt dort eine vierjahrige Ausbildung. 

8320 Lehrstunden werden im ganzen gerechnet. Davon werden 

6395 in den Werkstitten der Betriebe und 1925 Stunden im tech- 

nischen Kurs des Polytechnischen Instituts abgeleistet, das diese 

Betriebe gegriindet haben. Wéhrend der ersten 21/2 Lehrjahre 

32



Se : oe | OE es s pe aes i 

(ae : i ge ihe eee eet If 
oe Le —a— } 
— coe MON aes pe ee a eS ee : ae ee ea ‘ 

ee ee Re a ee oe ee ee goes 2 - | 2 ee NN ae ee | eee (a 
pa ae on 4 << eae ’ 

ee ih, A St 

yy Sa a go sae mT 
ae XS : PS la 7 

nt = - 

\ » @ se 
eee Ge oe OS 
a ms oe ” — eee ee Se ee ee ee nase 

Parlament im Jugenddorf 

3. Arbeit fiir die Jugend 33



werden die Lehrlinge in zwei Gruppen gleicher Gréfe eingeteilt. 

Die eine Gruppe beginnt ihre Arbeit im Polytechnikum, die 

andere in der Werkstatt. Diese Gruppen wechseln nun alle 4 Wo- 

chen ihre Plitze. In der Fabrik werden 25 Wochenstunden an fiinf 

Tage geleistet, im Polytechnikum gibt es sieben Stunden taglich 

Unterricht an fiinf Tagen der Woche. Die Ausbildungsplatze im 

Betriebe sind damit doppelt so stark ausgenutzt, als es bei dem 

iiblichen Turnus zwischen Arbeit und Schule der Fall ware. 

Das Verhaltnis der Lehrausbildung zu den einfacheren For- 

- men der Anlernung ist fiir die Aufnahmefahigkeit der Betriebe 

von grofer Bedeutung: 

fs sind in Deutschland immer weit mehr Lehrlinge ausgebil- 

det worden, als in den entsprechenden Facharbeiter-Berufen ver- 

wendet werden konnten. Trotzdem sind selbst in Zeiten eines 

Uberschusses an Lehrstellen nie mehr als 70 Prozent der minn- 

lichen Schulentlassenen und 30 Prozent der weiblichen Schulent- 

lassenen in ein Lehrverhaltnis eingetreten, also nie mehr als 

50 Prozent aller mannlichen und weiblichen Schulentlassenen zu- 

sammen. In Anbetracht der gegenwartigen Berufsstruktur waren 

hdchstens 40 Prozent notwendig.” 

(Klabunde, ,,.Deutsche Zeitung“ vom 18. 2. 50) 

Nach Dr. Hecht haben erfahrungsgemaé etwa 80—85 Prozent 

der Volksschul-Abganger die subjektive Voraussetzung zu einer 

Lehrausbildung gleich welcher Art. Gesprachsweise wurde in 

Niederbreisig geschatzt, da etwa 30 Prozent der Volksschulent- 

lassenen die Voraussetzungen fiir eine Lehrausbildung regel- 

mafig nicht erfiillen. Es wurde weiter darauf hingewiesen, daf, 

zumal in den Fliichtlingsgebieten, viele Kinder in ihrer Volks- 

schulausbildung weit mehr zuriickgeblieben sind als friiher, so 

daf der Anteil der Lehrfahigen heute geringer sei. 

| Es kann nie zuviel Ausbildung geben 

Die Debatte kam immer wieder auf diesen Punkt zuriick. Man 

war darin einig, da& jede qualifizierte Berufsausbildung fiir den 

jungen Menschen von Vorieil ist, auch wenn er spdter eine andere 
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dem Lehrlingsstand des ersten Lehrjahres vergleicht. Nordrhein- 

Westfalen schneidet dabei wesentlich besser ab als. Bayern. Bei 

Schleswig-Holstein ist keine Ausweitungsmoglichkeit zu erkennen. 

In Niedersachsen kénnten danach im Jahre 1950 doppelt soviel 

Lehrlinge neu eintreten, als am 1. 1. 1950 im ersten Lehrjahr 

standen. (Schaubild Nr. 5.) Selbstverstindlich ist diese Schatzung 

nur von begrenztem Wert, denn die Aufnahme-Kapazitat hangt 

noch von sehr vielen anderen Umstianden ab als vom Ausscheiden 

eines Lehrlings. Fiir 1951 wiirden nach dieser Rechnung noch mehr 

Platze frei werden als im Laufe des Jahres 1950, wahrend das 

Handwerk im Jahre 1952 nur verhaltnismafig wenig Ausgelernte 

zahlen und deshalb nach dieser Rechnung auch geringere Auf- 

nahmemdglichkeiten haben wird. Das Schaubild Nr. 6 gibt einen 

Hinweis auf den Anteil der weiblichen Lehrlinge an der Gesamt- 

zahl der Handwerkslehrlinge. Auch hier sind die Zahlen in 

Schleswig-Holstein und Niedersachsen besonders ungiinstig. Uber 

dem Durchschnitt von 16,8 Prozent liegen die Lander Nordrhein- 

Westfalen, Hamburg, Bayern, Bremen, unter dem Durchschnitt 

sind Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Wiirttemberg-Baden, Hes- 

sen, Rheinland-Pfalz, Wtirttemberg-Hohenzollern und Siid-Baden. 

Zuviel Arbeitsschutz? | 

Das Handwerk verlangt die Anpassung der Sozial-Geseiz- 

gebung an die durch die Berufsnot erschwerte Lage. Fiir notwendig 

gehalten wird die Aufhebung bzw. Aussetzung der die Lehrlings- 

-einstellung hindernden Vorschriften iiber Arbeitszeit, Urlaub, 

Kiindigung (Denkschrift des Zentralverbandes des deutschen Hand- 

werks 1950). Dr. Marx berichtet dariiber: 

»Die Einwendungen des Handwerks gegen die Zumutung, den 

groBten Teil der Last aus der Bereitstellung zusatzlicher Lehrstel- 

len zu iibernehmen, sind bekannt. Einhellig empfindet das Hand- 

werk die derzeitigen Vorschriften iiber Erziehungsbeihilfen, 

Arbeitszeit, Urlaub und Kiindigung als zu wenig den Erfordernis- 

sen des Betriebs und der Lehre selbst angepaft. Die Starrheit der 

Vorschriften und der Meinungen habe eine entsprechende psycholo- 
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gische Gegenwirkung. Der Bundestag hat die Bundesregierung 

bereits ersucht, zur Gewinnung und Schaffung von Lehrstellen | 

auch eine bundeseinheitliche, den wirtschaftlichen und sozialen 

Erfordernissen Rechnung tragende Regelung des Arbeitsrechts- 

schutzes fiir Jugendliche vorzubereiten. Bei den Beratungen des 

Landesausschusses zur Hebung der Jugendberufsnot in Bayern 

wurde Ubereinstimmung erzielt in der Forderung, da? das Jugend- 

arbeitsschutzgesetz der freien Vereinbarung zwischen den Sozial- 

partnern moéglichst weiten Spielraum lassen sollte, um eben jene 

lebensnahe Ordnung herbeizufiihren, die jetzt vermi&t wird.“ 

Das Handwerk darf sich nicht iibernehmen 

In der Besprechung in Niederbreisig wurde immer wieder die 

Sorge geadufert, daf eine starke Vermehrung der Lehrlingshaltung 

auf Kosten der Gesellen gehen kénnte. Es wurden einzelne Bei- 

spiele dafiir angefiihrt, daf die ausgelernten Gesellen prompi ent- 

lassen werden, wéhrend der gleiche Betrieb mehr Lehrlinge als 

friiher einstellt. 

»Vie erste Reaktion richtet sich verstandlicherweise auf das Be- 

streben, die Zahl der in der Wirschaft verfiigbaren Lehrstellen so 

weit als méglich zu vermehren. Dieses Vorhaben ist in einzelnen 

Bezirken, wie z. B. auch in Schleswig-Holstein, inzwischen in einem 

Umfang verwirklicht worden, bei dem der Gedanke an die not- 

wendige Vermeidung eines Abgleitens in die Gefahrenzone der 

Lehrlingsziichterei seiner weiteren Verfolgung allmahlich Einhalt 

gebieten muff.“ (Aus einem Bericht von Syndikus Werner Gericke, 
Industrie- und Handelskammer, Liibeck.) 

Auch Klabunde ist in dem angefiihrten Artikel der Meinung, 

daf die Handwerksbetriebe in der Regel keinen Antrieb zur stir- 

keren Lehrlingshaltung brauchen, es sei denn, da& unverniinftige 

Beschliisse einzelner Innungen zur Sperrung der Lehrlingseinstel- 

lung, die aus Furcht vor einer Ubersetzung des Berufes oder zur 

Bekampfung ihnen unliebsamer Arbeitsschutzbestimmungen und 
Arbeitsbedingungen gefaft worden sind, beseitigt werden miissen. 

Das Bayerische Staatsministerium fiir Wirtschaft hat mitgeteilt, 
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~ da nur die Halfte von 215000 Handwerksbetrieben die Lehr- 

berechtigung besitzen. Von der anderen Halfte der Handwerker, 

die heute keine Lehrberechtigung besitzen, konne ein Drittel ohne 

weiteres die Voraussetzungen zur Lehrlingshaltung erwerben. 

So waren allein in Bayern 30000 Lehrstellen zu gewinnen. 

Reg.-Direktor Hermann Schafft, Kassel, berichtete auch nach der 

Tagung iiber Einzelfalle, aus denen der Zusammenhang zwischen 

der Aufnahme von Lehrlingen und der Entlassung von Gesellen 

hervorgeht. Schon auf der Tagung wurde festgestellt, daf ein 

statistischer Nachweis hieriiber sehr schwer sei. Aus den Zahlen, 

die der Handwerkskammerbezirk Arnsberg geliefert hat, ergibt 

sich kein Anhaltspunkt fiir die starkere Entlassung von Gesellen. 

Man war sich dariiber einig, da diese Gefahr jedenfalls dauernd 

im Auge behalten werden mu. 

Ein eindrucksvolles Bild von den Grenzen, die dem Handwerk 

in der Lehrlingshaltung gezogen sind, gibt ein Bericht der Hand- 

werkskammer Oberfranken. Sie verzeichnet gegeniiber dem Jahre 

- 1933 eine Verdreifachung der Lehrlingszahlen, bemerkt aber gleich- 

zeitig, wie sehr sich die Wirtschaftslage des oberfrinkischen Hand- _ 

werks von Monat zu Monat verschlechtert hat: 

Es fehlt in den meisten Lehrwerkstatten — insbesondere drau- 

Ben in den Dorfern des Fichtelgebirges und des Frankenwaldes 

und des Juralandes — an Arbeit und Auftragen. Notwendig er- 

scheint es vor allem, da? darauf Riicksicht genommen wird, ob die 

jetzt berufsuchende Jugend nach zuriickgelegter Lehrzeit im erlern- 

ten Beruf ein wirtschaftliches Fortkommen haben wird. In diesem 

Zusammenhang sei auf die Tatsache hingewiesen, daf sich z. Z. in 

Oberfranken nur wenige Madchen fiir hausliche Dienste interes- 

sieren, dagegen aber fast 40 Prozent der Lehrstellenbewerberinnen _ 

das Damen-Schneiderhandwerk erlernen wollen, obwohl gerade 

dieses Handwerk gegenwartig gréften Schwierigkeiten gegen- © 

iibergestellt ist und im besonderen Mafe als iibersetzt bezeichnet _ 

werden muf.“ 

Nur scheinbar widerspricht dieser Bericht dem Grundsatz, daft 

die Ausbildung ohne Riicksicht auf den zukiinftigen Arbeitsmarkt 
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ein absoluter Wert ist. Die richtige Antwort auf diesen Bericht aus 

einem Grenz- und Notstandsbezirk, kann nur im Zusammenhang 

mit der Frage der Umsiedlung grofer Teile der notleidenden 

Jugend gefunden werden; dariiber ist spater im Zusammenhang zu 

handeln. 

40



45.000 + B— ZAHL DER LEHRLINGE 

40.000 _—E# ae 
SS (Q(T 

35.000 __ ey Jo ($$ $$ $$$ ————— SE CCL. C————— 

50.000 see == 55 | 

yy =) JUNGEN IM 17. 2. 3. LEHRIAHR 

ss: Uisxe ———- F325 

20.000 =i cere a) 

15.000 SSAC" =—se)) Ew Bee 
es) Ress (53) 8 60-—]@TUoaMHVuzVW@VJ—————s— 
st wee — 5 ))))) tee ((( ( (ESE) 

10.000 BE) = =) See (SS a 

5.000 Be (( Be) =) —.... en (( )) BS) ss ee 
Seed ( Se es sees (((((( SSS ee((( SSS) SSeee(((| ets) )))) Ra (((( (ey) 

N - C Me . p grb N 
pHElLy — ep eR es! yo gRN TTEFN EN EN pANP rem ADE 

oRORAEN EDEEN ccHLETEIN aMB AY gETADEN £55 REM gIN RIED LEAN 9B 
NipSTPA NACHE fois” HA perce p RIPPALE Wye” SU 

Bild 5. Die mannlichen Lehrlinge des Handwerks nach Lehrjahren und Landern (1. 1. 1950)



ein absoluter Wert ist. Die richtige Antwort auf diesen Bericht aus 

einem Grenz- und Notstandsbezirk, kann nur im Zusammenhang 

mit der Frage der Umsiedlung grofer Teile der notleidenden 

Jugend gefunden werden; dariiber ist spater im Zusammenhang zu 

handeln. 

40



a 

AUSBILDUNGSBEIHILFEN 

Die im Anhang beigefiigten Empfehlungen, die in Niederbreisig 

formuliert wurden, gehen darauf aus, allen Betrieben Hilfe zu 

geben, die ihre Ausbildungsleistungen erhéhen wollen. Umgekehrt 

gibt es eine groke Zahl von Méglichkeiten, um Jugendlichen bei den 

Kosten der Berufsausbildung Hilfe zu leisten. Schon Anfang 1949 

wurden fiir die Arbeitsbeh6rden der britischen und amerikanischen 

Zone Richtlinien zur Durchfiihrung beruflicher BildungsmaB- 

nahmen beschlossen. Danach sollte in jedem Landes-Arbeitsamt ein 

Referent fiir berufliche Bildungsmafnahmen bestellt werden. 

Vorgesehen sind kurzfristige Mafnahmen zur beruflichen Fort- 

bildung und Umschulung durch praktische und theoretische Unter- 

weisung. Die Kurse sollen in der Regel 8—13, im Hochstfall 26 Wo- 

chen dauern und mit einer Priifung enden, bei der Gewerkschafts- 

und Wirtschaftsverbande, Handels- und Handwerkskammern 

neben den Arbeitsimtern mitwirken sollen. Als Trager kommen 

u. a. in Betracht: Wirtschaftsverbande, Innungen, Gewerkschaften, 

Verbainde der Koérperbehinderten. Es kénnen auch Internats-Lehr- 

gange durchgefiihrt werden. Die Kosten werden bis zur Héhe des 

eineinhalbfachen der durchschnittlichen Arbeitslosenunterstiitzung 

erstattet; sie diirfen 500 Mark fiir den einzelnen Teilnehmer nicht 
iibersteigen. Daneben kénnen Anlernzuschiisse bis zur Dauer von 

8 Wochen in Fallen gewahrt werden, wo ein Arbeitnehmer wegen 

der beruflichen Umstellung zunachst nur wenig verdient und dem 
Arbeitgeber weder nach dem Tarifvertrag noch nach der iiblichen 
Praxis zugemutet werden kann, Arbeitskraften dieser Art bereits 
den vollen Verdienst zu zahlen. Normale Lehr- und Anlernverhalt- 
nisse sind von diesen Zuschiissen ausgeschlossen. 
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Seit Herbst 1949 laufen die Ausbildungshilfen nach dem Sofort- 

hilfegesetz. Man begann mit Ausbildungsbeihilfen fiir die Studieren- 

den an Hochschulen, fiir Jugendliche, die Landwirtschaftsschulen be- 

suchen, fiir Schiiler und Schiilerinnen an héheren Landbau-, Gar- 

tenbau- und Landwirtschafts-Schulen und fiir landwirtschaftlich- 

technische Assistentinnen. Es kamen hinzu die Berufsanwarter des 

Handwerks und der Industrie. Im Januar 1950 konnte man sich 

der Einsicht nicht mehr verschlieRen, da? viele Lehrverhaltnisse an 

dem Mangel an Wohnraum scheitern. Das Hauptamt fiir Soforthilfe 

gab deshalb auch Heimen fiir Jugendliche, fiir Berufsanwirter des 

Handwerks und der Industrie Beihilfen. 

Im Marz 1950 wurde der Katalog der forderungswiirdigen Aus- 

bildungsverhaltnisse erweitert, im Mai 1950 auch die kauf- 

mannische Berufsausbildung einbezogen.Die Ausbildungs-Beihilfen 

der Soforthilfe sollen die Beendigung einer Ausbildung er- 

moglichen. Sie sind deshalb erst vom zweiten Lehrjahr ab méglich. 

Bei Studierenden werden die Mittel deshalb grundsatzlich im 

letzten Studienjahr gegeben. Es ist zweifellos der Wunsch aller 

Beteiligten, da die Ausbildungs-Beihilfen grundsdtzlich auch fiir 

~ die ganze Ausbildungszeit, also bei Schiilern und bei Studierenden 

schon bei Beginn der Ausbildung gegeben werde. Das ist bis jetzt 

am Fehlen ausreichender Mittel gescheitert. 

»fs scheint in manchen Lindern so zu sein — das Jat sich aus 

einzelnen Briefen an unser Ministerium schlieRen — daft die Lan- 

der eigene Hilfsaktionen fiir die Ausbildung Jugendlicher mit 

Riicksicht auf den Ansatz des Hauptamtes fiir Soforthilfe gestoppt 

oder reduziert haben. Das ist selbstverstandlich nicht der Zweck 

des Einsatzes des Hauptamtes fiir Soforthilfe gewcsen und muf 

bedenklich stimmen.” 

(Aus einem Bericht des Fliichtlings-Ministeriums, Bonn) 

Uber die bisherigen Beihilfen des Hauptamtes unterrichtet die 

Anlage... Der zitierte Bericht aus dem Fliichtlings-Ministerium | 

deutet schon an, daf{ neben Arbeitsamt und Soforthilfe auch die | 

Landerregierungen nicht untatig waren. Der Bericht von Dr. Hecht 

im Bundesarbeitblatt gibt auch dariiber eine Ubersicht, die freilich 
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er selbst als unvollstandig bezeichnet. Er bemerkt inseinem Bericht, 

daf die praktische Durchfiihrung des Soforthilfegesetzes, soweit es 

die Berufsausbildung angeht, in den Handen der Arbeitsimter 

liegt. Das ware insoweit ein Trost, als wesentliche Teile der Aus- 

bildungsférderung an einer Stelle zusammenlaufen, die die Grt- 

lichen Verhialtnisse einigermafen iibersehen kann. 

Flurbereinigung wire eine gute Tat 

Dr. Marx berichtet, daf es in Bayern allein 25 Arten von Bei-. 

hilfen gibt: | | 

»fs ist noch nicht gelungen, die Beteiligten zu Vorschlagen zur 

Vereinfachung zu bewegen nach den Grundsatzen der Zweckmafig- 

- keit, der Individualisierung und vor allem der Sicherung einer 

Ausbildung von Anfang an. In anderen Landern bestehen wohl 

ahnliche Verhdltnisse. Die Jugendhilfe ist der letzte Garant der 

_ sozialen Startgerechtigkeit. Aber sie muf unter den gegebenen Um- 

standen dem Jugendlichen die Entscheidung iiberlassen, ob er das 

Risiko einer Ausbildung iibernehmen will, die fiir die ganze Zeit- 

dauer eine Beihilfe voraussetzt, ohne daf ihm jemand sagen kann, 

wie lange die im Augenblick gewdhrte Beihilfe gezahlt wird. Die 

zersplitterte Zustandigkeit erschweri auferdem noch dem Antrag- 

steller jeden Schritt, den er bis zum Beginn der Ausbildung zu tun 

hat. Oft genug wird von den Behérden der Fall hin und her gescho- 

ben. Wohnheime und Lehrlingsheime, die dem jungen Menschen 

helfen wollen, erleiden Verluste. Weitgehende Flurbereinigung 

ware wirklich keine grofe Sache, aber ein gute Tat. Denn die Gel- 

der sind vorhanden. Die Férderung der Jugendlichen ist dringend 

und die Jugendhilfe sollte nicht durch Umstandlichkeit des Ver- 

fahrens zum ,, Ver“walten gezwungen sein. Klarheit und Beweglich- 

keit der Vorschriften sollten ihr helfen, dem Sinne und der Zweck- 

bestimmung der Gelder, vor allem aber den Menschen zu dienen, 

die auf sie angewiesen sind.“ 

Der Vollstandigkeit halber sei erwahnt, daR das Bundes-Wirt- 

schaftsministerium z. Z. ein Férderungsprogramm plant, in den 

unter anderem Betrage fiir die berufs- und heimatlose Jugend vor 
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vesehen sind. Die Mittel sollen fiir die Erstellung von Jugend- 

heimen, Umschulungsbetrieben, betriebsgebundenen Werkstitten, 

fiir allgemeine Arbeitsbeschaffungsmafnahmen, fiir Wohnungsbau 

und auch Aufbauwerke verwendet werden. Neuere Nachrichten 

, lassen es zweifelhaft erscheinen, ob diese Absichten weiter ver- 

folgt werden. 

Zwangseinstellung in Betrieben? 

An letzter Stelle waren noch Antrage im Bundestag zu erwah- 

nen, die darauf ausgehen, die erhdhte Nachfrage nach Lehrstellen 

und Arbeitsméglichkeiten durch einen entsprechenden Zwang aus- 

~zugleichen. Die Betriebe sollen, wie beim Schwerbeschadigten- 

gesetz, zur Einstellung einer bestimmten Anzahl von jungen Leu- 

ten verpflichtet werden. Der Gedanke, auf diese Weise eine Lésung 

' gu finden, ist abwegig. Es kann niemals erwartet werden, da 

solche zwangseingestellte Jugendlichen die Ausbildung erfahren, 

auf die es ankommt. Schon bei dem Schwerbeschadigtengesetz hat 

sich in den letzten 30 Jahren ergeben, daf allzuviele Betriebe eine 

aufgezwungene Arbeitskraft nicht weiterentwickeln, sondern in | 

nebensachlicher Beschaftigung mitschleppen. Die Zahl der Portiers 

und der Boten unter den Kriegsbeschadigten ist viel zu grof. Bei 

Jugendlichen wiirde das Gefiihl, bei nebensidchlicher Arbeit als 

fiinftes Rad am Wagen mitgeschleift zu werden, noch viel verhang- 

nisvoller sein als bei Erwachsenen. 
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DIE LANDWIRTSCHAFT 

BRAUCHT JUNGE MENSCHEN 

» Wie Berufe der Wirtschaftsgruppen Stein und Erden, des Bau- 

gewerbes und des Berghaues haben etwas Gemeinsames mit der 

Landwirtschaft und mit der Hauswirtschaft: Sie erfordern kérper- 

liche Arbeit und geben schmutzige Finger. Man muf Wege finden, 

den Jugendlichen diese Berufe annehmlich zu machen. Meistens 

sind es die Eltern, die Einspruch erheben, wenn sich doch Kinder 

aus Begeisterung fiir die Landwirtschaft entscheiden. An Lehr- 

stellen in der Landwirtschaft und Hauswirtschaft zusammen 

mit allen Spezialberufen waren Ende 1949 im Bundesgebiet 53 093 

vorhanden, besetzt waren davon nur 29329, nicht besetzt waren 

23 764. Es handelt sich dabei um staatlich anerkannte Lehrbetriebe, 

deren soziale Verhaltnisse durchweg in bester Ordnung sind. 

Das Landesarbeitsamt Wiirttemberg-Baden rechnet mit einer 

generellen Nachwuchsquote von viereinhalb Prozent jahrlich, ge- 

messen an der Zahl aller Berufstatigen. Nimmt man fiir die Land- 

wirtschaft dreieinhalb Prozent an, so mite Wiirttemberg-Baden 

einen landwirtschaftlichen Nachwuchs von jahrlich 19 000 Menschen 

haben. 1945/46 sind nur knapp zwei Prozent der Nachwuchsquote 

des Bundes, nimlich 10750 junge Leute in die Landwirtschaft gegan- 

gen. Damals waren aber die Eltern noch bereit, ihre Kinder in die 

Landwirtschaft zu geben, denn die volle Schiissel lockte. Nach 1948 
ist diese Nachwuchsquote ganz erheblich gefallen. Man kann den 

Mangel an Nachwuchs im Bundesgebiet fiir Jungen und Madchen 

zusammen auf jahrlich 250 000 schatzen. (Stender.) 
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Schwere Enttauschungen 

»Was Arbeitsamt Schwabisch Hall hat in seinem Bezirk Bauern- 

hofe ausgesucht, die in der Lage waren, junge Arbeitskrafte zu- 

sitzlich einzustellen und die anstindige Wohnung, anstandige Be- 

handlung und gute Bezahlung bieten kénnten. Im Jahre 1949 

brachte das Arbeitsamt Hall 188 junge Leute in den Kreisen Hall 

und Crailsheim in solchen Stellen unter. Nach sechs Monaten 

waren noch 83 auf den Hofen; in der Zwischenzeit ist die Zahl 

weiter zuriickgegangen. Das Arbeitsamt Tauberbischofsheim hat 

nach derselben Methode 50 Stellen im Kreis Mergentheim bereit- 

gestellt. Ganze sieben davon wurden im Friihjahr.und Sommer 

besetzt. Nach 3 Monaten waren von diesen sieben Jugendlichen noch 

vier da. Geblieben sind die jiingeren Jahrgange, die 15-16jahrigen; 

die alteren sind abgesprungen. Die Bauern wissen inzwischen, da 

es fiir sie viel wichtiger ist, 14—i15jahrige direkt aus der Schule 

Entlassene zu bekommen, als 16—17jahrige, die sie deshalb einstel- 

len wollen, weil sie eine bessere Arbeitskraft sind.“ 

»Wie Anwerbung ist eine Lohnfrage. Die allgemeine Auffas- 

sung, es gehe den Bauern nach der Wahrungsreform gut, ist falsch. 

Die Lohne, die im Vergleich seit 1938 um mehr als 100 Prozent an- 

gestiegen sind, driicken stark. Der Tariflohn fiir einen 14—15jahri- 

gen betragt monatlich 25 Mark. Hierzu kommen bei freier Kost und 

Wohnung die sozialen Lasten, die iblicherweise vom Bauern getra- 

gen werden, in Hohe von neun Mark. Das sind fast 35 Mark Bar- 

lohn fiir einen 15jahrigen. Hier ist die Frage, ob mit einer Steuer- 

~ ermafigung, die auch auf die Soforthilfeabgabe ausgedehnt werden 

konnte, den landwirtschaftlichen Betrieben zu helfen wire, die 

Fliichtlingskinder aufnehmen. | 

Das Beispiel der Schweiz zeigt, dak man durch bestimmte Pri- 

mien, bei denen man junge Leute zu ganz besonders guten Leistun- 

gen anspornt, dem Mangel an Arbeitskraften entgegenwirken kann. 

Die Uberalterung in der Landwirtschaft ist noch weitaus héher 

als in der Industrie. Die landwirtschaftliche Produktion ist dadurch 

offentsichtlich in Mitleidenschaft gezogen. Das Problem liegt aber 

nicht nur im Wirtschaftlichen. Die Landflucht besteht iiberall, auch 
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in Landern, in denen der Landarbeiter im Lohn und seinen sozia- 

len Rechten dem Industriearbeiter gleichsteht.* (Stender) 

Das Bundes-Statistische Amt Wiesbaden hat die Zahl der jahr- 

lich aus landwirtschaftlicher Beschaftigung ausscheidenden Jung- 

arbeiter auf etwa iiber 200000 geschatzt. Dazu kommen jedoch 

etwa 10 000 turnusmifig freiwerdende Lehrstellen. 

Allein im letzten halben Jahr 1949 sind in der Bizone an Lohn- 

Arbeitskraften 134 000, an familieneigenen Kraften 150 000 aus der 

Landwirtschaft abgewandert. Nimmt man die geschatzten Zahlen 

aus der franzdsischen Zone hinzu, so haben wir in der Bundesland- 

wirtschaft einen Abwanderungsverlust von 325 000 Arbeitskraften. 

Heute ist bereits ein Minderbestand gegeniiber der normalen 

Vorkriegszeit zwischen sieben und zehn Prozent eingetreten. 70 Pro- 

zent der westdeutschen landwirtschaftlichen Betriebe sind kleine 

und mittelbiuerliche Betriebe, in denen die Arbeit herkémmlicher- 

weise nur oder vornehmlich mit jugendlichen Arbeitskraften 

gemeistert werden kénnte. Es ist auch gar nicht daran zu denken, 

daf etwa die Rentabilititslage dieser bauerlichen Stellen wirt- 

schaftlich so gesteigert werden kénnte, daft in diesen Betrieben 

dauernde, also verheiratete Arbeitskrafte eingebaut werden kénn- 

ten. Deshalb wird die stirkere Riicdkfiihrung von Jugendlichen in 

die Landwirtschaft das gréRte Entlastungsmoment fiir den Arbeits- 

markt sein. Es ist nicht iibertrieben, wenn wir hier mit Zahlen von 

300000 bis 400000 operieren.” (Sitzungsbericht des Deutschen 

Bundestages vom 28. 4. 1950.) | 

Offenbar liegt hier ein Kurzschlu& vor. Man kann die Jugend 

nicht zwingen, in eine so aussichtslose Tatigkeit einzutreten, wie 

sie in der Bundestagsausschusitzung selbst geschildert wird. In 

Niederbreisig wurde versucht, den tieferen Griinden fiir die Land- 

flucht nachzugehen. Uber die Lage der weiblichen Jugendlichen 

wird spiter im Zusammenhang zu reden sein. Ein Lichtblick ware 

die groRe Zahl der sogenannten Auslaufhéfe im Bundesgebiet. Von 

diesen etwa 150 000 Héfen, die in den nachsten Jahren frei werden, 

weil die Inhaber ohne Leibeserben sind, werden etwa 70000 an 

andere Hoéfe fallen. Somit verbleiben noch 70 000 bis 80000 Hofe. 
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Die Frage ist, ob in den nachsten 10 Jahren die jungen Bauern da 

sein werden, um diese Hofe itibernehmen zu kénnen. 

Die landwirtschaftliche Ausbildung weist grofe Schwiichen auf 

» Von der Landwirtschaft wird erwartet, daB bis zum Ende des 

Marshall-Planes 1952 eine nochmalige fiinfzehnprozentige Steige- 

rung der Erzeugung erreicht wird. Das ist nur moglich durch einen 

besseren Einsatz der menschlichen Arbeitskraft und der mensch- 

lichen Denkkraft. Man mu®8 nicht nur moglichst viel Nachwuchs in 

die Landwirtschaft bringen, sondern man muff diesem Nachwuchs 

auch eine ausgezeichnete Ausbildung geben. Eine Gehilfenpriifung 

gibt es. Auf zehn Gelernte mit LehrabschluRpriifung kommen aber 
heute 90 ohne Lehrabschlufpriifung. | 

Die haufig ausgesprochene Forderung nach gesetzlicher Dienst- 

pflicht fiir jugendliche Arbeitslose in der Landwirtschaft ist aus 

mehreren Griinden undiskutabel. Nicht zuletzt aus diesem: Wenn 

jemand zwangsweise in der Landwirtschaft arbeitet, so braucht er 

fast immer einen Aufpasser. In bauerlichen Betrieben ist eine 

solche Arbeitskraft eher von Schaden als von Nutzen. Auch ver- 

bessert man durch solchen Zwang das Verhaltnis zwischen Stadt 

und Land nicht.“ (Stender). 

Keine Wohnung, keine Heirat 

Wer Landarbeiter hat keine Zukunft bei den gegenwartigen 

Verhaltnissen. Es ist untragbar, daft der Landarbeiter, der 70 Jahre 

alt wird, irgendwo noch das Gnadenbrot bekommt, aber keinen 

Grund und Boden zur Verfiigung hat. Wir miissen dazu iiber- 

gehen daft in bestimmtem Umfang dem Landarbeiter nach einer 

Anzahl von Dienstjahren beim gleichen Bauern eine bestimmte 

Flache zur Pacht gegeben wird. Der Pachtzins ist nebensachlich. 

Dazu kommt die Wohnungsfrage fiir den Landarbeiter. Ein 

Knecht kann nicht heiraten, da er keine Wohnung hat. Es miissen 

Zuschiisse zum Wohnungsbau gegeben werden, dann wird der 

Beruf an Ansehen gewinnen und eine Zukunft haben. 

Zur Schulfrage: Ein bayerischer Kreis mit einer anerkannt 
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euten Berufsschule gibt pro Schiiler im Jahre noch keine 20 Mark, 

weil er sie einfach nicht hat. (Hamburg gibt 147 Mark.) Pro Kopf 

und Bevoélkerung miiffte allein fiir Berufsschulzwecke eine Mark 

ausgegeben werden. Wo soll die Selbstverwaltung der Landkreise 

die Mittel hernehmen? Die Stadte haben wesentlich mehr Steuer- 

quellen als das Land. Das sind Fehlentwicklungen, die eine alte 

Tradition haben und die nur mit groBer Miihe korrigiert werden 

koénnen.” (Landrat Dr. Schedl). | 

Weiteres zur Situation der Landwirtschaft wurde bei der Be- 

sprechung der Lage der weiblichen Jugend ausgefiihrt. Auch damit 

ist diese schwierige Aufgabe der sozialen Neuordnung in Deutsch- 

land gewiff nicht erschépfend behandelt worden. Zuniachst ist noch 
von einem erfolgreichen Versuch zu einer positiven Lésung zu 

berichten. 

Jugendheime fiir die Landwirtschaft | 

Im Herbst vorigen Jahres hat sich in Stuttgart die Jugendhilfe 

Land e. V. gebildet. Man will Schulentlassene in Wohnheimen auf 

dem Land zur Vorbereitung auf den praktischen Beruf unter- 

bringen. Am 15. Juli ist bereits das zweite Heim bezogen worden. 

Man geht darauf aus, den jungen Menschen fiir die Landarbeit zu 

gewinnen. Kommt er gleich zum Bauern, so wird er oft abge- 

schreckt, weil man seine noch geringen Krifte iiberfordert. Die 

Heime sollen auch denen, die in Familiengemeinschaft wohnen, als 

Treffpunkt, Bildungsstatte und Berufsschule dienen. Man will 

Unterbringung und Ausbildung aufs engste verbinden: 

»Berufswege fiir junge Menschen, welche durch die Jugendhilfe 

Land gehen: 

{. Landwirtschaft, umfassend 23 landwirtschaftliche Spezialberufe, 

nach 3jahriger Lehrzeit mit Besuch der Berufsschule und der 

| Grundlehrgange folgt die Lehrabschlupriifung. | 

2. Hauswirtschaft, umfassend acht hauswirtschaftliche Spezial- 

berufe, nach 3jahriger Lehrzeit mit Besuch der Berufsschule und 

der Grundlehrginge mit einer Lehrabschlufpriifung endend. 

3. Alle Berufe, fiir welche eine Vorbereitung kérperlicher und all- 

gemeinbildender Art von Nutzen ist, wie sie in der Landwirt- 
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schaft und Hauswirtschaft und in Lehrgangen gegeben werden | 

kann. | | | 

Es ist modglich, daf ein Volksschiiler, der mit 14 Jahren die 

Schule verla@t, im Alter von 21 Jahren in zwei Berufen voll aus- 

gelernt hat, nimlich im landwirtschaftlichen und einem anderen 

(Maurer, Zimmermann usw.) und wihrend dieser Lehrzeiten die 

Ausgaben fiir Kleidung, Wohnung und Nahrung selbst deckt. 

Madchen mit praktischer hauswirtschaftlicher Ausbildung und Er- 

fahrung haben in den meisten Frauenberufen die besten Aus- 

sichten.* (Aus einem Merkblatt der Jugendhilfe Land). 

Lest, was Karl Schuler, der friiher ein Grofstadtjunge war, 

schreibt. Er ist jetzt gerade 21 Jahre alt: ) 

| »lch reiste gleich nach meiner Schulentlassung mit meinem 

- Biindel auf dem Riicken nach Neuravensburg. Hier im Allgau 

erlernte ich ineder Hauptsache Viehzucht, Weide- und Milchwirt- 

schaft und etwas Obstbau. Ferner hatte ich Gelegenheit, den 

Fiihrerschein Klasse IV zu machen. Nach 1'/2 Jahren begann fiir 

mich ein ganz neuer Abschnitt, denn ich kam ins hohenlohische 

| Ackerbaugebiet auf einen anerkannten Lehrbetrieb. Ich kam an | 

alle Arbeiten heran und wurde auch mit allen landwirtschaftlichen 

Maschinen bestens vertraut. In den Wintern 1946/47 und 1947/48 

besuchte ich die Landwirtschaftsschule Crailsheim. Nach dreijah- 

riger Lehrzeit (die Landwirtschaftspriifung bestand ich am 18. 4. 47 

mit ,gut’) und einjahriger Praktikantenzeit iibernahm ich in Blau- 

felden den 12 Hektar grofen Betrieb der Frau Keck zur selbstindi- 

gen Fiihrung. Ich habe einen schénen Verdienst, gute und verant- 

wortungsvolle Arbeit. Mit meinem beruflichen Werdegang bin ich 

vollauf zufrieden*. (Merkblatt). 

Wie es die Jugendhilfe Land meint, geht vielleicht am besten aus 

den Grundsatzen fiir die Heimleiter hervor: 

1. Die Heimleiter-Familie ist Mittler zwischen den Erziehungs- 

berechtigten, dem Jugendlichen und den Arbeitgeberfamilien im 

Dorf und Wahrer der Kindes-Rechte. Die Persoénlichkeitskrafte 

im jungen Menschen sind dann richtig vorgeformt, wenn sie zu 

einem Selbstbewuftsein fiihren, 
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~ a)das die negativen Umwelteinfliisse nicht flieht, sondern be- 

waltigt, | : 

b) das die eigenen Fahigkeiten, die eigene 4uRere wie innere 

Position ausbilden und kraftigen lernt, um 

c) die soziale Umwelt im Sinne gleicher Kraftigung mitzuge- 
stalten. | 

2. Die Heimleiter-Familie ist im Rahmen dieser Aufgaben gehalten, 

a) der Pflege vom Kind mitgebrachter religidser Inhalte und 

Lebensformen Raum zu geben, 

b) mit den Arbeitgeberfamilien zusammenzuarbeiten, d. h. auf 

mégliche Erziehungsfehler rechtzeitig hinzuweisen oder sie 

notfalls in taktvoll, aber fest gefiihrtem Gesprach abstellen 

zu helfen, 

c) in Zusammenarbeit mit diesen Arbeitgeberfamilien und allen 

kulturell wertvollen Kraften des Dorfes die Bedingungen her- 

zustellen, die der individuellen Entwicklung des einzelnen 

Jugendlichen und dem sozial fruchtbaren Zusammenleben von 

Menschen dienen, die von weltanschaulich und soziologisch 

sehr unterschiedlichen Ausgangspunkten herkommen. | 

3. Besondere Mittel auf diesem Wege sind die Foérderung eines 

Jugendlebens im Dorf — im Zusammenhang mit dem Jugend- 

heim — und eines, vor allem in die Wochenenden und Winter- 

monate gelegten Bildungswesens, fiir das Hilfskrafte herange- 

zogen werden kénnen. Die Formen dieser Férderung — von 

der Heimordnung iiber Heimabende und Gespriache in den 

Familien bis hin zu dérflichen Veranstaltungen — werden weit- 

- gehend von den individuellen Méglichkeiten und dem Geschick 
_ -der Heimleiterfamilien abhangen. 

Insbesondere wird viel abhangen von dem Bestreben der Heim- 

leiter-Familien, mit allen Beteiligten in einen fruchtbaren 

menschlichen Kontakt zukommen. 

4, Die Férderung aller Bestrebungen, eine lebendige Beziehung 
der Jugendlichen zur Arbeit auf dem Lande zu wecken, ist eine 

der Hauptaufgaben der Heimleiter-Familien. 

5. Die Uberwachung der Einhaltung von Vertragen zwischen Fr- 
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ziehungsberechtigten, Heimleitung, Jugendlichen und Arbeit- 

gebern in paddagogisch richtiger, d. h. allseitig verstandnisvoller 

Weise ist ebenfalls Aufgabe der Heimleiter-Familien.“ 
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| DER BEITRAG 

DER BERUFLICHEN SCHULEN 

Mit den beruflichen Schulen sind nicht nur die gewerblichen 

und kaufmdnnischen (berufsbegleitenden) Berufsschulen gemeint, 

sondern auch die berufsvorbereitenden und Fachschulen aller Art. 

Es steht nun hier nicht in Frage, wie weit dieses berufliche Schul- 

wesen seinen Zweck in der Berufsausbildung erfiillt, was etwa an 

den nie abreifenden Klagen der Betriebe iiber den Zeitverlust 

durch den Schulbesuch neben der Arbeitszeit im Betrieb berechtigt 

ist. Schulische und betriebliche Ausbildung zusammen sind die 

Berufsausbildung. In der Gleichzeitigkeit von beiden liegt der 

groRte Nutzeffekt, wenn auch der Rhythmus von schulischer und 

betrieblicher Ausbildung nur selten koordiniert werden kann. Die 

Arbeit im Betrieb erfolgt in einer sinnvollen Aneinanderreihung 

von Anschauung und Ubung, wie sie sich aus dem Betriebsleben 

ergibt. Die der Schule eigene Form der Ausbildung ist eine syste- 

matische Darstellung, die sich aus dem Lehrgegenstand herleitet; 

sie kann deshalb der betrieblichen Lehre nicht sklavisch folgen. 

In einer ganzen Reihe von Berufen, vor allem den kaufmannischen, 

kann die berufliche Schule ein oder zwei Jahre lang vorweg aus- 

bilden. Die betriebliche Ausbildung kann dann folgen. Das ist auch 

fiir die Hilfe an der erwerbslosen Jugend wesentlich. 

Die Schule als Ersatz der Ausbildung 

Hier geht es nur darum, wie weit das berufliche Schulwesen in 

der Lage ist, die Gefahren der Erwerbslosigkeit zu mindern, Ersatz- 
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formen zu bilden, solange die normale Kombination von Praxis 

und Schule nicht méglich ist. 

»Uas beste Beispiel fiir eine solche Lésung, das bisher bekannt 

geworden ist, bietet die Stadt Hamburg. (In Hamburg iiberwiegt 

die kaufmannische Ausbildung die gewerbliche, was schon daraus 

hervorgeht, da am 31. 12. 1949 hier 6 194 gewerbliche Lehrlinge in 

Lehr- und Anlernberufen waren gegeniiber 10 724 kaufmannischen 

Lehrlingen in Lehr- und Anlernberufen.) | 

Nach der Osterentlassung aus dem neunten Schuljahr zahlte 

Hamburg in der Mitte dieses Jahres 892 Jungen und 2 403 Madchen, 

die noch keine Stelle hatten. Als Lehrstellenbewerber galten dar- 

unter 423 Jungen und 1921 Madchen. Der Rest entfallt auf unge- 

lernte Arbeit. Seit der Osterentlassung 1949 und 1948 waren 

auRerdem noch 874 unversorgte Jugendliche vorhanden, dazu 

kamen noch 73 aus der Hauswirtschaft zuriickgekehrte Berufsan- 

warter. Von diesen insgesamt 4242 unversorgten Jugendlichen 

wurden nur die Lehrstellenbewerber, eben jene 423 Jungen und 

1921 Madchen, durch die neue schulische Ersatzausbildung erfaft. 

Es gibt 30 Stunden berufliche Schulung in der Woche fiir die 

Lehrstellenbewerber aus dem Schulabgang 1950. Von diesen 

30 Stunden werden 8 als normale Berufsschulleistung im Schuletat 

untergebracht, 22 weitere Stunden bezahlt das Landesarbeitsamt. 

Es gibt augenblicklich 53 solche Forderkurse mit etwa 1250 frei- 

willigen Teilnehmern. Das sind iiber 50 Prozent aller in Frage 

kommenden Jugendlichen. Es gibt fiir die 30 Stunden geschlossene 

Klassen in den Berufsschulen. Da nicht geniigend Lehrer vorhanden 

sind, wurden Hilfskrafte eingestellt, die aber auf die ganze Berufs- 

schule verteilt sind. Daraus ergibt sich die Moglichkeit, fiir die 

besonders schwierige Aufgabe an den Berufslosen die besten Lehr- 

krafte herauszuziehen. Die Schulbeh6rde ist fiir die Einrichtungen 

federfiihrend verantwortlich, die Teilnahme ist freiwillig und 
kostenfrei. 

Die Teilnehmer erhalten taglich 50 Pfennig Taschengeld und bei 

gréReren Entfernungen Fahrgeld. Wer einen 30-Stunden-Kurs ab- 

solviert, wird vom Arbeitsamt — auch wahrend des Kurses 
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bevorzugt vermittelt. Die Anrechnung der Kurse auf die Lehrzeit 

ist bisher noch nicht gelungen. Die Kurse sind beruflich orientiert 

und kénnen nach Neigung und Eignung gewahlt werden. Es gibt 

Nahkurse, Kurse fiir biirotechnische Grundausbildung, fiir Ver- 

kduferinnen; bei Jungen fiir Tischler, Klempner und dergleichen. 

Die bereits bestehenden 48 Lehrwerkstiétten an Berufsschulen 

stehen zur Verfiigung. Ein Teil der Lehrwerkstatten arbeitet pro- 

duktiv und verkauft zum Ladenpreis. So besteht eine Lehrwerk- 

statte fiir Metzger, die pro Woche 250 kg Fleisch verarbeitet und an 

Heime und Krankenhauser verkauft. Die Innung foérdert das Unter- 

nehmen aktiv. Die Lehrwerkstatten sind einer Genossenschaft an- 

geschlossen, in der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, das Arbeitsamt, 

Lehrerverbande und andere beteiligt sind.“ (Dr. Buf). 

Was die Sache kostet: 

»liir die 8 Stunden Unterricht, die aus dem Schuletat getragen 

werden, rechnet man fiir jeden Schiiler pro Halbjahr etwa 147 Mark 

an Aufwand. (Zum Vergleich: In Nordrhein-Westfalen wird mit 

einem Kopfsatz von 80 bis 90 Mark gerechnet). Fiir die 22 weiteren 

Stunden, die vom Landesarbeitsamt fiir jeweils 26 Wochen bewilligt 

werden, ergibt sich ein Kopfsatz von 125 Mark, so da& die Gesamt- 

kosten fiir den Kurs beim einzelnen Schiiler auf rund 275 Mark 

kommen. Die Aufteilung der Kosten, die das Landesarbeitsamt fiir 

einen Kurs von 25 bis 30 Teilnehmern itibernimmt, sieht etwa fol- 

gendermaften aus: | 

Gehalter 1300,— Mark 

Taschengeld 1600,— Mark 

Lehrmittel 700,— Mark 

Fahrgelderstattung 100,— Mark | 

3700,— Mark | 

Diese Ausbildungskosten erscheinen hoch, wenn man sie mit den 

Summen vergleicht, die alljahrlich fiir die berufliche Schulung zur 

_ Verfiigung stehen. Sie erscheinen unerreichbar hoch gerade fiir die 
Gebiete, die solche Ausbildungsgange besonders notig hatten, weil 

es noch lange Zeit an Arbeitsstellen fehlen wird. Die Kosten sind 
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gering, wenn man sie mit den Ersatzformen vergleicht, die in 

Jugendwerken und Heimen entstehen.“ (Dr. Bu8). 

Erstaunlich gute Zusammenarbeit 

Was das Hamburger Beispiel vor allen anderen auszeichnet, ist 

das Vertrauen, das die verschiedenen Behérden zueinander haben, 

und die aus diesem Vertrauen hervorgehende Koordinierung aller 

Anstrengungen fiir den padagogischen Zweck. Es ist nahezu un- 

glaublich, was hier geschieht. Die Arbeitsbehérden geben aus ihren 

Férderungsmitteln (wie sie fiir das Bundesgebiet oben beschrieben 

worden sind) Gelder an die Schulverwaltung, ohne in deren Auf- 

gaben im einzelnen mitregieren zu wollen. Ja, es geschieht noch 

- mehr. Jeden Monat wird iiber die berufslosen 14- bis {8jaihrigen 

auf Einladung des Schulamtes eine Besprechung abgehalten. Daran 

nehmen teil: Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, 

Gewerkschaften, Arbeitsamt, Direktoren der Berufsschulen, 

Jugendbehérde, Schulbehérde. Zu diesen Besprechungen kommen 

-regelmaftig die gleichen Vertreter. Man kann auf diese Weise fiir | 

den einzelnen jungen Menschen Plane machen, Auswege finden. | 

Es gibt in Hamburg noch ein Unikum, das festgehalten zu 

werden verdient: Im Arbeitsamt ist neben jedem Zimmer eines — 

Vermittlers fiir Jugendliche das Zimmer des entsprechenden Sach- 

bearbeiters der Jugendbehérde (Abteilung fiir gefahrdete Jugend- 

liche). So einleuchtend und niitzlich das auch erscheint: Welche 

- Schwierigkeiten mu&ten erst ttberwunden werden, wenn man be- 

denkt, daft hier zwei vollig verschiedene Etats an der Bereitstellung 

eines Raumes und seiner Einrichtung beteiligt sind. Der Stadtstaat 

Hamburg hat hierbei wohl nicht nur den Vorteil gréRerer Ver- 

nunft, sondern auch den der iibersehbaren Finheit der Verwaltung. 

Es lieRe sich nach dem Hamburger Beispiel sehr wohl denken, 

daf das berufliche Schulwesen bei der Ausfiillung der Wartezeit, 

die so vielen Jugendlichen auferlegt ist, iiberall eine bedeutende 

Rolle spielen kénnte. Aber die finanziellen Voraussetzungen dafiir 

sind aufterordentlich ungiinstig. Die Finanzierung von den Ge- 

meinden zu erwarten, ware verfehlt. Sie betrachten diese Leistung 
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als Auftragsangelegenheit, die die Lander bezahlen mii&ten. Schon 

in normalen Zeiten war der Aufwand fiir das berufliche Schulwesen 

vor allem auf dem Lande viel zu gering. Nur durch eine ganz um- 

fassende Anstrengung kénnte das aufgeholt werden. | 

Nordrhein-Westfalen hat ein achteinhalbtes Schuljahr einge- 

fiihrt und hat darin einen Berufsschultag eingebaut, der von den 

Lehrkraften der beruflichen Schulen zu bestreiten war. Nach einem 

Reisebericht ist das Projekt nicht gelungen, und zwar hauptsachlich 

wegen der Etatsschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Tra- 

gern. Hamburg ist nicht auf diesen Weg verfallen, obwohl es ein 
volles 9. Schuljahr eingefiihrt hat. mo 

Noch ein Vorschlag wurde von Schulmannern gemacht: Sollte es 

nicht médglich sein, fahrbare Schulungseinrichtungen zu schaffen, 

wie es im Krieg so viele motorisierte Reparaturwerkstiatten ge- 

geben hat? Man kénnte dann auf dem Lande in Erganzung zu Auf- 

: bauwerken oder auch zur Verstarkung mangelhafter ortsstindiger 

Schuleinrichtungen einige Wochen vollen beruflichen Unterricht 

mit anderer Arbeit abwechseln lassen. Zumal fiir kaufmainnische 

Ausbildung, die aufer den 30 Schreibmaschinen fiir eine Klasse 

nicht viel Material erfordern wiirde, lieRe sich eine solche Lésung 
denken. | . 

Bei der Besprechung in Niederbreisig zeigte sich fiir Information 

und Planung eine Liicke: Die Volkshochschulen hatten keine 

Sprecher. Ihre Hilfe fiir die erwerbslose Jugend konnte deshalb 

nicht gewiirdigt werden. Auf diese Liicke der Ubersicht sei hier 
ausdriicklich hingewiesen. 

Das neunte Schuljahr im besonderen | 

Die Ausgleichsfunktion des neunten Schuljahres ist gering: 

Wenn es sich nur um einen Jahrgang mit besonders vielen Schul- 

entlassungen handelte, so konnte durch die Einlegung eines neun- 

ten Schuljahres fiir die Nichtuntergekommenen eine gleichmiafigere 

Verteilung der Stellenanwarter bewirkt werden. Das steht jetzt 

nicht in Frage, denn es handelt sich um fiinf Jahre Uberflu8, von 

1951 an berechnet. 
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Als Auffangstelle fiir die Jugendlichen, die keinen Platz finden, 

hat das neunte Schuljahr nur geringen Wert. Welchen Inhalt soll es 

bekommen? Es gelingt nicht, einem Vater oder einer Mutter klar 

zu machen, der Bub koénne noch nicht richtig rechnen oder schreiben, 

er miisse noch einmal ein Jahr zur Schule gehen. | 

Vieles spricht dafiir, daf{ man das neunte Schuljahr nur ganz 

oder gar nicht wollen kann, fiir alle oder fiir keinen. Die Kom- 

bination von beruflicher und schulischer Ausbildung in diesem Jahr 

hat ebenso die Schwiache aller Halbheiten. 

Soll man das neunte Schuljahr ganz der beruflichen Ausbildung 

zugeben, soweit keine Stellen da sind? Es fiel in Niederbreisig das 

Wort, man miisse den berufsreifen, aber noch nicht untergebrachten 

Jugendlichen helfen, durch das neunte Schuljahr in das Leben 

hinein zu kommen. Um die Jugend fiir das Berufsleben zu for- 

men, kénne man einem Jungen nicht mit Gedichten die Berufsfin- 

dung erleichtern. | 

Eine tiefere Besinnung auf die Aufgaben und Schwachen der 

heutigen Schulbildung ergab ein anderes Bild: 

»Gerade auf dem Land fehlt eine wirklich tragende, formende 

Kraft, die die Jugend in das Gemeinschaftsleben einordnet. Es geht 

darum, ob es uns gelingt, die gesunde und kraftige Jugend in Volk 

und Staat einzuordnen, so da man darauf hoffen kann, die junge 

Generation werde den zweiten Versuch in Deutschland, einen frei- 

heitlichen Staat aufzurichten, tragen und bejahen. | 

Es geht um das Problem, ob sich das Erlebnis der zwanziger 

Jahre wiederholen soll. Damals stand keine formende Idee iiber 

unserem gemeinschaftlichen und staatlichen Leben. Die Jugend 

fiihlte sich heimatlos. Das Wort Demokratie ist auch heute nicht. 

das Wort, fiir das sie zu begeistern ist. Sie ist in Gefahr, zu rein 

negativer Kritik zu kommen. Ganz abgesehen von den Fragen der 

Berufsausbildung und allem, was als notwendig besprochen ist, 

haben wir uns die Erziehung zu einer allgemein menschlichen Hal- 

tung, die Erziehung zu Staat und Gemeinschaft zu tiberlegen. 

Was kann in dieser Richtung getan werden, ohne einen Auf- 

wand an Mitteln, die nicht zur Verfiigung stehen? Das ist die Haupt- 
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frage der Schulreform, aber auch die Frage des neunten Schul- 

jahres. Die Schulreform steht in der Gefahr, eine Schulreparatur 

zu werden. Im Grunde genommen kommt dabei die alte Lernschule 

heraus. Eine wirklich lebendige Schule im Sinne einer bindenden 

jungen Gemeinde kann in dieser Schule nicht gestaltet werden. 

Gibt es nicht Méglichkeiten, die Jugend im letzten Jahr in eine 

Haltung hineinzufiihren, bei der sie anders als bisher vor dem, was 

ihr an kranken Lebensformen begegnet, vor den stérenden Ge- 

fahren, die auf sie warten, geschiitzt wird? Da geht es nicht so sehr 

um neue Stoffe, die an die Jugend heranzubringen wiren. 

Warum sollen unsere Volksschiiler nicht noch ein Jahr geschenkt 

bekommen, um noch etwas von deutscher Geschichte zu erfahren, 

was fiir die hoheren Schiiler eine Selbstverstindlichkeit ist? Singen, 

Tanz und Laienspiel und richtiges sportliches Spiel gehéren in 

dieses neunte Schuljahr. Wir diirfen diese ernst genommene Lebens- 

form auch fiir die Haltung in Staat und Gesellschaft nicht unter- 

‘schatzen. Man sollte die Wandlung des Menschen versuchen, damit 

er innerlich offen der Gesellschaft gegeniiber steht. In dieser Be- 

ziehung sind unsere Schulen bettelarm. Die Jugend muf® lernen, 

miteinander in der Gemeinde zu stehen. Auch miissen wir iiben, 

die Kinder aus ihrer starren, zum Teil heteronomen Art zu erlésen. 

Die Jugend muff lernen, in der Idee der Gemeinde zu denken. Sie 

_ muf das zum Dienen Verpflichtende, sie muff das gemeinsame Leid 

erfahren, sie muf mit den anderen kameradschaftlich verbunden 

sein. Wir brauchen eine umgekehrte Renaissance, in der das Wir 

wieder bestimmend ist und das ego klein geschrieben ist. 

Wir sollten wissen, was auf dem Spiel steht, wenn wir diese 

zentralen padagogischen Anliegen iibersehen, die sich vielleicht mit 

dem Wirtschaftlichen gelegentlich stoBen, aber nur von hier aus 

kommen wir zu der Entscheidung, die getroffen werden muf. Statt 

dessen sind wir dabei, durch unseren neuen Schulaufbau neue 

Klassenscheidungen zu bekommen, eine Entfremdung, die Mif- 

trauen schafft. | | 

Wo ist eine Statte der Begegnung der Jugend untereinander, 

die sich iiberhaupt einmal kennen lernen muff im Gespridh, in 
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Kenntnisnahme, im Durchdenken ihrer jugendlichen Verantwor- 

tung? Sollten nicht auch die jungen Lehrer einmal in die Praxis 

des Lebens eintauchen, bevor sie auf das Land kommen, dort Kinder 

unterrichten? Wenn wir die Lehrer richtig ausbilden, wenn wir die. 

jungen Theologen aus ihrem Ghetto herausziehen, werden wir 

vielleicht nicht einmal notig haben, Berufsschulheime in den 

Dorfern zu bauen. Wenn wir iiberhaupt nur einen Raum hiatten, 

in dem die Jugend nicht nur, wie in der Kneipe, spieferisch geformt 
wird.” (Prof. Hermann Schafft). 

Ist nicht die ganze Schule krank? | 

Man kann diese Menschenbildung nicht obendrauf setzen. Diese 

Ziele miissen der gesamten Ausbildung fiir alle Arten und Alters- 

stufen der Schule zugrunde liegen. Eis kénnte wie ein Verzicht aus- 

sehen, wenn man alles erst im neunten Schuljahr erreichen will. 

Diese Ziele gelten fiir das berufliche Schulwesen, aber auch fiir. 

die gesamte Erziehung vom Kindergarten an. Schon hier sollte die 

Erziehung dazu beginnen, daf man fiir sich, aber auch als Teil der 

Gemeinschaft lebt. Es diirfte keine Erziehungsstufe geben, in der 

diese Erziehung nicht bejaht wird.“ (Frau Prof. Kraus). 

Eine Antwort 

»fiir das neunte Schuljahr spricht die Altersstufe. Nicht der 

{4jahrige, sondern der 15jahrige begreift, was ihm vorher nicht 

gedeutet werden konnte. Das ist das Alter, in dem der einzelne 

anfangt, sein persdnliches Leben in Bezichung zur Gemeinschaft 

bewuft zu erfahren. Ob es die Volksschule oder die Berufsschule 

ist, die diesen Dienst leistet, ist nicht entscheidend. Die Zeit soilten 

wir haben: Durch Wegfall der Militarzeit und des Arbeitsdienstes 

kann der einzelne immer noch eher in das fertige Familienleben 

eintreten als friither.“ (Prof. Schafft) | 
In der Debatte wurde noch darauf hingewiesen, da& man auch 

an die denken miisse, die ohne jede religidse Bindung sind. Gerade 
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fiir sie ist der Beruf und das Berufsleben ein Angelpunkt des 

Denkens. Gerade hier gilt das alles, was wir auch auf dem 

Gebiet der beruflichen Schulung tun, der persédnlichen Bildung 

dienen muft. | | 
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DIE BERUFSNOT DER MADCHEN. 

»Wie heutige Lage ist dadurch gekennzeichnet, daf die Berufs- 

arbeit der Madchen und Frauen zunimmt. Eine grofe Zahl treibt 

wirtschaftliche Not, eine andere Gruppe will durch Mitverdienst 

den Lebensstandard der Familie heben. Viele streben nach innerer 

und duRerer Selbstandigkeit. Wir stehen in einer Entwicklung, 

die — ganz gleich, ob sie uns paftt oder nicht — nicht mehr zuriick- 

zuschrauben ist.” (Dr. Berghaus) 

Der Altersaufbau der Berufstatigen in Manner- und Frauen- 

berufen ist sehr verschieden. Die Halfte aller berufstaitigen Frauen 

ist nach Hamburger Untersuchungen unter 35 Jahren, wahrend 

die jiingeren Jahrginge bei den Mannern noch kein Drittel aus- 

machen. In einzelnen Berufen steigert sich der Unterschied noch 

erheblich. 

Wer Beruf ist heute fiir die gréRte Zahl der Madchen kein 

voriibergehender Abschnitt mehr, er wird zwar oft mit der Schlie- 

Rung der Ehe unterbrochen, in eben so vielen Fallen aber nach 

einigen Jahren wieder aufgenommen. Und die letzten 20 Jahre 

haben wohl jedem bewiesen, wie wichtig gerade fiir das Madchen, _ 

die Frau, berufliches Konnen ist, wenn sie im Ernstfall vor wirt- 

schaftlicher Not bewahrt bleiben soll. Die weibliche Jugend hat « 

darum nicht nur das gleiche Recht auf Berufsausbildung wie die 

maénnliche, sondern Familie und Gemeinschaft haben auch die 

Pflicht, den Madchen eine berufliche Ausbildung zu erméglichen. 

Leider fehlt es auf Seiten der Eltern oft noch sehr an Einsicht. Sie 

setzen sich fiir die Ausbildung der Sohne ein, aber ,,das Madel mu 

Geld verdienen“. Eine sorgfaltige Aufklarung tut not! 

Aber auch die objektiven Tatsachen liegen fiir das Madel viel 
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ungiinstiger als fiir die Jungen. Die Zahlen beweisen es. Die 

Arbeitslosigkeit der weiblichen Jugend ist wesentlich gréRer 

als die der mannlichen. Und dort, wo ihr Einsatzmoéglichkeiten 

geboten werden, sind es in der Hauptsache Arbeitsstellen und keine 

Ausbildungsmoglichkeiten. 

Die Berufsnot, die heute fiir Madchen aller Altersgruppen 

herrscht, ist eine Not, die aber nicht nur durch die heutige Arbeits- 

einsatzsituation, (d. h. die Arbeitslosenzahl) bestimmt wird. Es ist 

auch eine Not, die ihren Ursprung in einer falschen Wertung der 

weiblichen Arbeit hat. Madchen und Frauen werden in der Regel 

als willige und billige Arbeitsreserven betrachtet. Ihre Ausbildung 

»lohnt nicht“ und sie sind um so billiger, je schwieriger die wirt- 

schaftliche Lage ist. Auf lange Sicht sowohl fiir die Leistung im 

Betrieb, wie fiir die Frau eine gefahrliche Politik! 

Die Gruppe der Berufe, die heute den Madchen eine geregelte 

Ausbildungs- oder Anlernzeit bieten, ist sehr klein. In manchen 

Stadten mégen der Handel und die kaufmiénnischen Berufe noch 

verhaltnismaftig viele Lehrstellen fiir sie haben. Die Industrie 

arbeitet heute noch in der Hauptsache mit ungelernten oder sehr 

kurzfristig angelernten Madchen und hat ihre Aufgabe der weib- 

lichen Jugend gegeniiber — namlich endlich auch fiir sie Ausbil- 

dungswege und Aufstiegsméglichkeiten zu schaffen — noch nicht 

oder nur unzureichend aufgegriffen. 

In der groften Gruppe der haus- und landwirtschaftlichen Berufe 

stofen wir auf zwei Tatsachen. .Einmal kénnen gute, offene Lehr- 

stellen nicht besetzt werden, weil sich nicht geniigend Bewer- 

berinnen melden, zum anderen stehen viele Arbeitsstellen offen, 

die fiir den Einsatz Jugendlicher nicht geeignet sind.“ 

(Dr. Berghaus) 

Gestern und Morgen | 

»ls besteht die Gefahr, die heutige Ausbildungs- und Arbeits- 

lage in der Land- und Hauswirtschaft lediglich zum Anlaf fiir 

Klagen und Vorwiirfe gegen die Bauern, Bauerinnen und Haus- 
halte zu nehmen. Das wire ein oberflachliches Urteil! Es sind zwei 
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Arbeitsbezirke, die in der Rationalisierung der Arbeit aus sehr 

verstandlichen und bekannten Griinden mit Wirtschaft und Indu- 

strie nicht Schritt halten konnten. Es sind auRerdem zwei Lebens- 

bezirke, die notwendigerweise andere Anspriiche stellen als z. B. 

ein industrieller Betrieb. Unsere jungen Menschen sind aber nicht 

- nur Kinder ihrer Eltern, sondern heute mehr denn je auch Kinder 

ihrer Zeit.Sie wollen Selbstandigkeit, eine klar geregelteArbeits-und 

Freizeit, sie wollen sichtbare Leistung und Unabhangigkeit. Wird 

das nicht tiberall mehr geboten als in der Haus- und Landwirtschaft? 

Die Pflege am Lebendigen bindet; oft ist Land- oder Hausarbeit 

fiir Jugendliche ein wenig sichtbares und mefbares Zuarbeiten: 

die Intimitaét des gemeinsamen Lebens laft einen alle Stimmungen 

- und Launen miterleben usw. Es ist fiir die heutige Jugend nicht 
leicht; es ist aber auch fiir die Bauerin oder Hausfrau nicht einfach, 
diese Situation richtig zu bewaltigen. Es gehért viel Verstehen, 
Geduld und Koénnen dazu, diese Jugend im heutigen land- und 
hauswirtschaftlichen Ausbildungs- und Arbeitsverhaltnis neu zu 
beheimaten. Der Haushalt allein schafft es nicht, weder auf dem 
Land noch in der Stadt. Das war einmal gestern méglich. Wollen 
wir die heutige Jugend fiir das Morgen auf dem Land und im Haus- 
halt gewinnen, dann miissen alle Krafte mitwirken, die vom Beruf 
und der Gemeinschaft her diese Berufsgebiete neu formen und 
stiitzen helfen konnen. | | 

Das sind: 

1. Gut ausgebaute Be rufsschulen mit guten Paidagogen und 
besonderen land- und hauswirtschaftlichen Fachklassen. Dabei 
ist wichtig, sich klar dariiber zu sein, daf die Berufsschulen auf 
dem Lande keineswegs nur eine Angelegenheit der Land- 
gemeinden sein diirfen, sondern — der verwandelten landlichen 

| Struktur entsprechend — eine Gemeinschaftsleistung von Land 
und Stadt. 

2. Aktive Jugendverbdande, die der Jugend der land- und 
hauswirtschaftlichen Berufe das gemeinschaftliche Erleben 
schenken, was gerade diese Jugendlichen an ihrem Arbeitsplatz 

| so sehr entbehren. | 
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3. Eine sorgfaltige und individuelle Be rufs-undLaufbahn- 

beratung, die gerade diese jungen Menschen in die fiir sie 

geeigneten Ausbildungsstellen vermittelt und ihnen Fortbil- 

dungs- und Aufstiegsméglichkeiten aufweist. 

So wie kein Mensch nur aus eigener Kraft lebt, so steht auch 

keine Institution freihindig, erst recht aber nicht die Ausbildungs- 

und Arbeitsstelle in der Land- und Hauswirtschaft, die z. B. den 

Wettlauf mit der Zeit durch eine bessere Rationalisierung ihrer 

Einrichtungen und Arbeit erst noch gewinnen muf. Es sind aufter- 

dem die Bezirke, wo sich das patriarchalische Denken am langsten 

konserviert hat, wenn man darunter hier einmal eine gewisse Be- 

vormundung im eigenen, persénlichen Bereich verstehen will. 

Weder die Land- noch die Hauswirtschaft wird daran vorbei- 

kommen — neben der heute iiblichen Lehre, die sich in ihrem 

Rahmen durchaus bewdhrt hat — andere, neue Formen der Aus- 

bildung und Zusammenarbeit zu finden. Tut sie es nicht, verliert 

sie die Jugend, den Nachwuchs und damit das Morgen. 

Es gibt heute kein Arbeits- oder Wirtschaftsgebiet, das auch nur 

vor einer annahernd dhnlich schwierigen und folgenschweren Auf- 

gabe steht wie die Land- und Hauswirtschaft. Es liegt im Interesse 

aller, die oben genannten mitwirkenden Mafnahmen, die als Part- 

ner zur Bewialtigung dieser Aufgabe notwendig sind, zu fordern 

und zu férdern.* (Dr. Berghaus) 

Die eigenen Kinder auf dem Hofe 

,» Wir sprechen viel von Landflucht. Man kann ihr nur entgegen- 

arbeiten, wenn man sich diese Tatsache einmal etwas néher ansieht. 

Wie steht es um unsere Bauernjugend in den Klein- und 

Mittelbetrieben? Auf den Héfen zwisch 10—20 Hektar gibt es noch 

viele junge Menschen, die biuerlichen Stolz haben und ihrem Hof 

mit Leib und Seele verhaftet sind. Sie streben nach Leistung, gehen 

in die Fremdlehre und besuchen die Fachschulen. Leider verhindern 

aber auch hier oft die Lasten, die auf den Hofen liegen, die Erfiil-_ 

lung solcher Wiinsche. Die Arbeitskraft, die zum Einsatz genommen 
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werden miiBte, ist zu teuer, das Geld fiir die Fachschule kann nicht 

aufgebracht werden. 

Aber schon in dieser Gruppe zeigt sich die oft besonders schwie- 
rige Situation der Madchen. Nicht selten lehnen es die Eltern ab, 

besondere Ausbildungskosten fiir das Madchen zu itibernehmen ,,sie 

lernt zu Haus genug“. Bleibt das Madel langere Zeit auf dem elter- 

lichen Hof, dann bekommt sie meistens kein selbstandiges Arbeits- 

gebiet und keinen entsprechenden Arbeitslohn. Und, um dem 

Schicksal einer unbezahlten und wenig anerkannten ,,Brudermagd< 

zu entgehen, strebt es fort — in der Regel in die Stadt. 

In den kleineren biauerlichen Betrieben (unter 10 ha) erleben 

die Kinder oft sehr stark die grofe Uberlast der Arbeit, und die 

abgearbeitete Mutter ist es nicht selten selbst, die ihrer Tochter 

ein besseres Schicksal wiinscht, darum ,,heirate ja keinen Bauern!“ 

Die unzweckmiftigen Arbeitsvorrichtungen, die geringen tech- 

nischen Hilfsmittel, die geringen Barmittel, die mangelnden Hilfs- 

krafte (die gar nicht bezahlt werden kénnien) sind u. a. Griinde 

fiir die besonders schwierige Situation in diesen Betrieben, aus 

denen die Eltern die Madchen oft in die nahe Fabrik schicken, damit 

sie Bargeld heimbringen. | 

Und wo sind die Kinder der ostvertriebenen Bauern? Wenig 

Ostvertriebene fanden Boden und Hof im Westen. Die meisten 

streben danach, nun wenigstens ihren Kindern ein Vorwartskommen 

in einem Beruf in der Stadt zu ermédglichen. Man kann mit ca. 

200 000—250 000 ostvertriebenen Bauern rechnen — wo sind ihre 

Kinder? Kostbares bauerliches Blut und Konnen geht hier dem 

Land verloren. Hier ist Landflucht im groften Stil! 

Aber es arbeiten nicht nur Bauern, sondern auch Landarbeiter 

auf dem Hof. Man darf wohl sagen, daf in manchen Bezirken die 

Madchen dieser Familien, gewif bis zu 80°/o, die Arbeit auf dem 

Bauernhof nur als eine ungeliebte Notwendigkeit auffassen und 

sie tun, weil die Verhaltnisse sie zwingen. | 

Ihr Streben geht in die Stadt. ,Kann man sich als Magd eine | 

kleine Aussteuer ersparen? Findet man auf dem Land den rechten 

Ehepartner? Hat man es im stddtischen Beruf nicht viel leichter?” 
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Folgerungen und Forderungen 

Tatsache ist, daff die weitaus gréRte Zahl (ca. 80/0) der land- 

wirtschaftlichen Betriebe in Westdeutschland, Betriebe unter 20 ha 

sind. Eine weitere Tatsache ist, daf die grote Zahl dieser Betriebe 

reine Familienbetriebe sind und ohne fremde Hilfe arbeiten. Sie 

k6nnen nur leistungsfahig und gesund sein, wenn Bauer und 

Bauerin fortschrittlich denken und iiber bestes Kénnen verfiigen. 

_ Die Uberlastung der Frau hat aber keineswegs ihren Grund nur 

in der mangelnden Rationalisierung und Motorisierung dieser Be- 

triebe. Kine wichtige Ursache ist die falsche Arbeitsteilung zwischen 

Mann und Frau, die mangelnde Arbeitseinteilung und die fehlende 

Arbeitsordnung. Hier ist auch der Grund fiir so manche schlechie 

Ausbildung der eigenen Tochter oder der Arbeitskraft und ihrer 

falschen Behandlung. Eine Sammlung von vielen Tausend persén- 

licher Berichte weiblicher Jugendlicher auf dem Lande sprechen 

das deutlich aus. Sie geben Aufschlu8 dariiber, wie die Land- 

Jugend heute unter der Ausbildungsnot und unter einer Familien- 

not leidet — weil ,niemand sich um uns kiimmert und die Mutter 

zu miide ist nach der vielen Arbeit!“ | 

Die Konsequenz aus diesen Tatsachen ware: eine entsprechende 

Ausbildung und Erziehung nicht nur der Madchen, sondern auch 

der Jungen; sowie eine entsprechende Beratung nicht nur der 
Bauerinnen, sondern auch der Bauern! 

Aber es gibt nicht nur einen Strom vom Land zur Stadt, sondern 

auch einen von der Stadt zum Land! Richtig geworben, richtig vor- 
bereitet (s. z. B. ,,Jugendhilfe Land“), werden sich immer junge 
Menschen bereit finden, einmal fiir einige Zeit in der Landwirtschaft 
zu arbeiten. Freilich kommt fiir diese nicht sofort eine dreijahrige 
Lehre in Frage — aber doch nur ein gutes Ausbildungsverhiltnis, 

. begleitet von einer guten Berufsschule und in Verbindung mit 
einer aktiven Jugendarbeit. Mancher Jugendliche wird dann auf 
dem Land verbleiben. 

Es ist m. E. eine grofe Frage, ob wir tatsichlich eine sehr groRe 
Zahl mehr junge Menschen auf dem Land zur Ausbildung und 
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Arbeit brauchen. Es ist aber in jedem Fall sicher, daf wir gut be- 

eabten und gut ausgebildeten Nachwuchs brauchen. Er aber wird 

nur durch eine individuelle Beratung und durch sorgfaltigste Aus- 

bildung und Fortbildung zu diesem Beruf finden. Doch bestes 

Fachwissen und vielseitigstes Berufskoénnen geniigen noch nicht! 

— Wie Beispiele zeigen, wandern oft beste Krafte aus guten _ 

Stellen ab! — Die Jugend mufB seelisch angesprochen werden! Jede 

Arbeit ist letzten Endes eine seelische Leistung. Ist Freude und 

- Bereitschaft nicht da, dann verla&t man seinen Arbeitsplatz. Darum 

werden die beste Rationalisierung der Land- und Hausarbeit und 

selbst das beste geistige Fachtraining allein nichts niitzen, wenn : 

die heutige seelische Unterernihrung in diesen Lebens- und 

Arbeitsbereichen fiir die Jugend bleibt!“ (Dr.Berghaus) 

Archaische Sozialordnung | 

Das Gesprach in Niederbreisig ergab, daft hauswirtschaftliche 

Berufe in vielen Punkten die gleiche Schwache zeigen wie die 

Landarbeit. Auch hier wurde von Reformen fiir das Arbeitsver- 

haltnis und den Ausbildungsgang gesprochen, die seit Jahrzehnten 

erstrebt werden, und von einzelnen Fortschritten, die gemacht sind. | 

Aber auch hier zeigt sich eine durchgehende Unterlegenheit des 

hauswirtschaftlichen Berufes gegeniiber denen anderer Ausbil- 

dungs- und Berufsméglichkeiten, vor allem der Fabrikarbeit. Die 

Ausdehnung einer verniinftig gestalteten hauswirtschafilichen 

Tatigkeit ware ein wesentliches Hilfsmittel gegen die Berufsnot 

der Madchen, aber die Voraussetzungen dafiir sind nicht von heute 

auf morgen zu schaffen. . 

Wenn man der mannlichen Jugend das Recht auf Arbeit und 
Beruf zur Existenzsicherung, zur koérperlich-geistigen Entwicklung, 

zur Entfaltung aller Krafte und Fahigkeiten und damit zur Per- 

sonlichkeitsbildung zu erfiillen trachtet, so ist es ein Unrecht, aus 

veralteten Anschauungen oder Bequemlichkeiten die Domestika- 

tion der weiblichen Jugend aufrecht zu erhalten. Die Zukunft der 

Frau ist heute anders zu sehen als in vergangenen Zeiten. Sie muf 

sich so ertiichtigen kénnen, da sie wirtschaftlich und sozial ein 
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selbstandiges Dasein zu fiihren in der Lage ist. Die Grundrechte 
miissen so erfiillt werden, daf sie imstande ist, ,in freier Wahl das 

Leben zu gestalten.‘ Die Jugend sieht als ihr Bildungsziel die 

Frauenpersonlichkeit, die den Beruf der Hausfrau mit der Berufs- 
aufgabe im auferhaduslichen Kreis zu vereinigen vermag. 

»Wie Abneigung gegen Betatigung in abhangiger Stellung in 

der Hauswirtschaft und in der Landwirtschaft liegt in der sozialen 

Einordnung dieser Arbeit und nicht an Auferlichkeiten. Hier gilt 
es, mit Vorurteilen und der iiberlieferten entwiirdigenden Siellung 

der Hausgehilfin aufzuriumen; sie sollte in Zukunft Mitarbeiterin 

der Hausfrau sein. Hauswirtschaftliche Grundbildung in der Be- 

rufsschule, Haushaltungsschule und Hauswirtschaftslehre, zuerst 

aber Wandel in der Gesinnung, das sind die Wege zum Ziel. Dann 

erhalt die hauswirtschaftliche Betaétigung ihren tieferen Sinn als 

Vorbereitung der jungen Frauen auf die kiinftige Familie. So wird 
das Gemeinschaftserleben geférdert, eine neue Sicht von Heim und 

Familie vermittelt, die unserer Zeit so dringend nottut. Und im 

gewerblichen Raum erhebt die weibliche Jugend zwei Forderun- 

gen: Erschliefung neuer, der Frau angemessener Berufzweige in 

Industrie und Handwerk, Jugendpflege und Bildungsmafnahmen 

fiir die weibliche Jugend in der ungelernten Arbeit.“ (Dr. Marx) 

Wenn das Ausbildungsrecht der Madchen dem der mannlichen 

Jugend gleichgestellt wird, und auch wenn man anerkennt, dak 

man die Menschen nicht zwingen kann, in Land- und Hauswirt- 

schaft zu bleiben, solange die soziale Unterwertigkeit dieser 

Arbeitsverhaltnisse fortbesteht, so soll das nicht heiBen, daf hier 

denen Vorschub geleistet werden soll, die aus einer Arbeit fliehen, 

weil man schmutzige Finger bekommt. Nicht der Drang zur ange- 

nehmsten Arbeit, zum weifen Kragen, der auch in Amerika ver- 

zeichnet wird, sollte in der Besprechung in Niederbreisig verteidigt 

werden. Wohl aber war man der Meinung, daf in den Arbeitsver- 

haltnissen auf dem Lande und in der Hauswirtschaft vermeidbare 

Fehler gemacht werden, die die Flucht aus diesen Berufen unndotig 

vergroRern. Von dem Recht der Gesellschaft, Menschen zur Arbeit 

zu zwingen, wird noch die Rede sein. 
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DER HERD DES UNGLUCKS 

Der erhebliche Bedarf der Landwirtschaft an Arbeitskraften 

konnte zu dem Schlu® verleiten, als ob unser Ausgangspunkt falsch 

gewesen sei. Kommt es wirklich darauf an, der am falschen Plaiz 

sitzenden Fliichtlingsjugend zu einer Beschaftigung zu verhelfen, 

ihr durch Umsiedlung die gleiche Chance zu geben, wie sie die 

wirtschaftlich intakten Gebiete bieten kénnen? Jetzt kénnte der 

Eindruck entstehen, als ob, wenn nur die richtigen Voraussetzun- 

gen geschaffen wiirden, die landwirtschaftlichen Gebiete selbst das 

gegebene Arbeitsfeld fiir diese Jugend waren. Damit dieser Irrtum 

nicht aufkommt, muf an die Zahlenverhialtnisse erinnert werden. 3 

Niedersachsen hat 2056 000 Fliichtlingsvertriebene 

und Evakuierte 

Schleswig-Holstein 1 039 000 

Bayern 2058 000 aufgenommen. 

Niemand kann auch nur einen Augenblick annehmen, daf die 

deutsche Landwirtschaft mehr als einen kleinen Bruchteil dieses 

Ungliicks ausgleichen kénnte. Selbst wenn zu ihrer Erneuerung 

alles Erdenkliche geschihe: Es bleibt dabei, da die Heimatlosen 

aller Art genau umgekehrt verteilt sind wie die wirtschaftliche 

Ertragskraft der Bundeslinder. Das Schaubild Nr. 7 behialt seine 

Beweiskraft auch dann, wenn die notwendigen Reformen in der 

Landwirtschaft durchgefiihrt sind. Das bedeutet fiir die Notstands- 

gebiete, da hier fiir den gréReren Teil der heimatlosen Jugend 

keine realen Berufsaussichten bestehen und daft die Arbeitlosen- 

zahlen diese Aussichtslosigkeit nicht einmal im ganzen Umfang 
bezeichnen. 
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».Nehmen wir Schleswig-Holstein als Beispiel und beschranken 

uns auf die Schulentlassenen bis zu 18 Jahren: | 

Entlassungsjahr mannlich weiblich insgesamt 

1949 | 18 979 19 064 38 043 
1950 24 700 22 500 47 200 

1951 21 500 19 000 40 500 

1952 26 000 23 000 ~ 49.000 
1953 30 000 27 000 57 000 

1954 28 000 24 000 52 000 

Zu den Ostern 1950 entlassenen 47 000 Jugendlichen kamen noch 

9000 Arbeitslose aus dem Vorjahre, insgesamt also 56 000 Berufsan- 

warter. Davon konnten 22500 in Lehr- und Arbeitsstellen vermittelt 

werden, etwa 1500 hohere oder Fachschulen besuchen. Fiir 32 000 

Jugendliche unter 18 Jahren ist also keine Arbeit zu finden, ob- 

gleich auch in Schleswig-Holstein die Lehr- und Arbeitsstellen zahl- 

reicher sind als in der Vorkriegszeit. Die Zahl der Arbeitslosen 

7 zwischen 18 und 20 Jahren wird auf 12 000 geschiatzt. 

Wie sehr gerade hier die Fliichtlinge in die erwerbsarmen Ge- 

biete abgedringt sind, ergibt sich aus dem Schaubild Nr. 8, nach 

dem 8 von 17 Landkreisen mehr Heimatlose als Ansissige beherber- 

gen. Es gibt noch 490 Fliichtlingslager in Schleswig-Holstein, in 

denen 40000 Kinder und weit iiber 20000 Jugendliche leben. 

Wahrend die Zahl der Lehr- und Arbeitsstellen infolge der 

Wirtschaftsstruktur des Landes kaum erheblich gesteigert werden 

kann, wird eine weitere Verscharfung der Lage durch die starken 

Vorkriegs-Jahrginge, die bis 1955 zur Schulentlassung kommen, 

_ befiirchtet. Man schatzt, da8 es bis zum Jahr 1954 250 000 arbeitslos 
bleibende Jugendliche geben wird, wenn keine Abhilfe gefunden 
wird. 

- Innerhalb der Gesamtbevélkerung Schleswig-Holsteins ist die 

Fliichtlingsjugend nochmals besonders benachteiligt. Sie hat nicht 

die Verbindungen wie die eingesessene Jugend, die sich privat, 

und nachfolgend sanktioniert durch das Arbeitsamt, Lehr- und 
Arbeitsstellen besorgt. Durch den mangelhaften Schulbesuch wih- 
rend des langen Fluchtweges ist sie auch in der Allgemeinbildung 

76 |



ins Hintertreffen geraten und hat oft, trotz guter Begabung, das 

Schulziel nicht erreicht. Gerade die Fliichtlingsjugend lebt abseits, 

an Orten, wo keine beruflichen Chancen bestehen. 64 Prozent der _ 

Fliichtlingsbevoélkerung lebt in Stadten und Gemeinden unter 

10000 Einwohnern; 21 Prozent in Orten mit weniger als 1000 Ein- 

wohnern. Die Familien aus dem Osten sind dort hangen geblieben, 

wo ihre Trecks im Jahre 1945 endeten oder wo sie der Dampfer 

aus dem Osten anlandete oder wo auf dem Fluchtzuge noch un- 

zerstorte Unterkiinfte zu finden waren. Die Arbeitslosigkeit der 

Madchen bis 18 Jahren ist vielfach — nach Meinung des Arbeits- 

amtes Liibeck — doppelt so grof wie die der Jungen. Politisch be- 

sonders bedenklich ist die grofe Arbeitslosigkeit der 18—25jahrigen, 

die um die Zeit der Berufsreife auf der Flucht waren und seitdem 

noch keinen Halt gefunden haben. Das Echo, das das Pfingsttreffen 

der FDJ in Berlin bei dieser Jugend gefunden hat, ist bedriickend.“* 

| (Brockmann) 

Ersatzformen der Arbeit und der Ausbildung 

Is gibt zwei Auswege fiir Schleswig-Holstein: Einmal die Um- 

siedlung der Berufsanwarter indie wirtschaftlich starkeren Gebiete 

und zweitens, solange das nicht gelingt, die Schaffung von Ersatz- 

formen der Arbeit und der Ausbildung, um die Jugend vor der 

volligen Abstumpfung und Verwahrlosung zu behiiten. [iir das 

erste Ziel ist Schleswig-Holstein auf die Mitwirkung aller Kriafte 

im westdeutschen Bundesgebiet angewiesen. Von dieser Umsied- - 

lungsfrage soll spater die Rede sein. Fiir die Notmafinahmen an 

Ort und Stelle hat Schleswig-Holstein durch das Gesetz vom 

13. 12. 49 die vielerlei értlichen Hilfsversuche sanktioniert und der 

staatlichen Unterstiitzung versichert, die mit dem Namen Jugend- 

aufbauwerk verbunden sind. Am 1. 6. 1950 bestanden in Schleswig- 

Holstein insgesamt 138 solcher Vorhaben. Es gab 44 Heime mit 

Ubernachtungsméglichkeiten und 94 Tagesheime, darunter 101 

Heime fiir mannliche und 37 Heime fiir weibliche Teilnehmer. 
5000 Jugendliche werden z. Z. auf diese Weise erfaft; zwei Drittel — 

davon sind Fliichtlinge. Damit ist also erst ein Zehntel der gefahr- 
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deten Jugend erfaft. Die fiinf Stunden taiglicher gemeinschafilicher 

Arbeit und die drei Stunden erzieherischer Betreuung kosten aber 

bereits 1000 Mark fiir jeden Jugendlichen. Auch diese Ersatz- 

leistung kann Schleswig-Holstein deshalb nur in dem Umfang er- 

weitern, wie ihm Hilfe von aufen gewahrt wird. 

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk 

Mit dem schleswig-holsteinschen Gesetz ist eine gewisse Be- 

griffsverwirrung eingetreten. Jugendaufbauwerk nannte sich schon 

langer die zusammenfassende Organisation von Hilfsmafnahmen 

fiir die berufslose Jugend, die im ganzen Bundesgebiet arbeitet und 

die Bemiihungen in Schleswig-Holstein als eine seiner Landes- 

arbeitsgemeinschaften mitumfaft. Dieses Jugendaufbauwerk faft 

beide Hilfswege zugleich in sich, die Notmafnahme zur Jugend- 

beschéftigung am falschen Platz, wie auch die Umsiedlung und 

Arbeitsvermittlung in die gewerbekraftigen Gebiete, wofiir in 

den Jugendwohnheimen das entscheidende Mittel gefunden wurde. 

Es fiihrt zur Verwirrung, wenn man die Ortlichen Ersatz-MaB- 

nahmen und den Gesamtplan, den die Miinchener Geschiaftsstelle 

des Jugendaufbauwerkes im Bundesgebiet vertritt, beide mit dem 

Wort Jugendaufbauwerk bezeichnet (siehe Anhang). 

Die Notmafinahmen im besonderen 

Das durchgreifende Hilfsmittel der Jugendumsiedlung ist nicht 

tiberall und vor allem nicht schnell genug zu realisieren. Gerade 

in den entscheidenden Jahren, in denen der Schulentlassene — in 

den Entwicklungskrisen der Reifezeit stehend — den Weg aus dem 

Kindesalter zur vollwertigen Mitwirkung in die Welt der Erwach- 

senen finden soll, ist aber jeder Tag verhangnisvoll, an dem ein 

Jugendlicher lernt, daf er abseits steht, daf fiir ihn im Leben kein 

Platz ist. Deshalb werden Ersatzformen, wie das Schleswig-Hol- 

stein-Aufbauwerk, wie die siiddeutschen Aufbaugilden, die Gilden 
in Niedersachsen, noch sehr lange Zeit notwendig sein. 

In Bayern laufen 342 Jugendwerke, 152 Vorhaben in Siidbaden, 
190 in Nordbaden, die insgesamt 8400 Jugendliche umfassen. Die 
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Zahl der weiblichen Teilnehmer ist weit itiberwiegend. Es ist er- 

mutigend, da solche Bemiihungen, dem Jugendleben einen Sinn 

zu geben, in allen Teilen des Bundesgebietes voéllig aus értlicher 

Initiative durch den tatkraftigen Einsatz einzelner Jugendfreunde 

zustande gekommen sind, so daft es der sammelnden Statistik 

nachher schwerfallt, diese iiberall verschiedenen Aktionen unter 

einheitlichen Begriffen zu summieren. Aus den bisherigen Erfah- 
rungen ergeben sich einige tiberall wichtige Fragen: 

1. Jugendgemeinschaftswerk oder Arbeitsdienst? 

2. Wo ist die richtige Arbeit zu finden? 

3. Wie bekommt man die besten Leiter? 

Zu der ersten, mit politischer Hochspannung geladenen [rage: 

Die Herkunft der bisherigen Gruppen, die sich zusammengetan _ 

haben, schlieRt die von manchen gesehene Gefahr, daf{ man in die 

Fehler des friiheren Arbeitsdienstes verfallen konnte, geradezu 

aus. Man legt bisher den gréften Wert auf kleine, tibersehbare 

Gruppen, bei denen 40 Teilnehmer nicht iiberschritten werden, 

schon wegen der Schwierigkeiten, geeignete Raume fiir Unterkunft 

und Gemeinschaftsleben zu bekommen. Alles, was Kasernierung 

oder Vermassung bedeuten kénnte, wird aus padagogischen Griin- 

den vermieden. 

Freilich ist auch der freiwillige Arbeitsdienst vor 1933 (der 

spatere kommt ohnehin nicht als Ziel in Frage), aus solchen Grt- _ 

lichen, padagogisch gerichteten Ansdtzen hervorgegangen und doch 

von der Vermassung nicht verschont geblieben. Damals aber lag 

das Schwergewicht der Jugenderwerbsnot in den Grofstadten, 

damals lag es viel naher zusammenzufassen, damals waren grofe 

Unterkiinfte und grofe Arbeitsvorhaben verhiltnismifig leicht zu 

beschaffen, wihrend heute das Schwergewicht dieses Berufsersatzes 

in den kleinen Gemeinden auf dem Lande liegt, so daf auch aus 

dufteren Griinden der damals gegangene Weg vermieden werden 

kann. 

Zur zweiten Frage, zur Beschaffung gemeinniitziger Arbeit: 

Dr. Lenhart: fiihrt in einem Bericht folgende Arbeitsméglichkeiten 

auf: : 
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1. Arbeitsvorhaben, die eine Grundausbildung vermitteln, 

9. Arbeitsvorhaben, die einer Berufsvorbildung dienen, 

2. Arbeitsvorhaben, die eine Berutfsfindung erméglichen, 

4. Gemeinniitzige und zusatzliche Notstandsarbeiten. | 

Die zuletzt genannte sei die geringste Loésung und nur dann 

erwiinscht, wenn alle anderen Méglichkeiten erschépft seien. Schon 

hier wird deutlich, da alle Arten Ersatzbeschaftigung die engste 

- Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt voraussetzen, ja den Anreiz, 

da der, der an diesen Bildungsmoglichkeiten teilnimmt, bei der 

Zuweisung echter Arbeit einen Vorzug genieftt. _ 

Ernste Arbeit finden | 

Trotz des schlechten Ranges, den Dr. Lenhartt mit Recht den 

eigentlichen Notstandsarbeiten gibt, spielen sie in den iiberlaufenen 

und gewerbeschwachen Notstandsgebieten eine entscheidende 

Rolle, wenn die Jugend nicht ganz verbummeln soll. Nach der 

Denkschrift des Schleswig-Holsteinschen Ministeriums beschran- 

ken sich die Leistungen aufbauender Arbeit auf gemeinschaftliche 

Vorhaben, die als zusatzliche Mafnahmen die Belange des allge- 

| meinen Arbeitsmarktes nicht beriihren diirfen. Es soll Wert darauf 

gelegt werden, daf die Arbeit einen volkswirtschaftlichen Nutzen 

hat und die Jugend in ihrer eigenen Zielsetzung anspricht. Diesem 

frommen Wunsch folgt eine Liste der bisherigen Arbeitsvorhaben: 

1. Jugendheime und Freilichtbiihnen, 

2. Anlegen von Griinanlagen in Fliichtlingslagern und Gemeinden, 

leichter Wegebau und Ausgrabungen, | 

3. Bau von Spiel- und Sportplatzen sowie Schaffung von Liege- 

strand- und Bademoglichkeiten, | 

4. Schaffung von Windschutzanlagen und Aufforstungsarbeiten, 

5. Nahen, Kochen und soziale Hilfsdienste, 

6. Beruflich fordernde MaRnahmen. : 

Grundlehrgange: 

a) Eisen- und Metallbearbeitung, 

b) Holzbearbeitung. 

Nach der Gesetzesvorlage zur Errichtung eines Pflichtarbeiis- 
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dienstes im niedersadchsischen Landtag fiir iiber 17jahrige ist die 

Ableistung typischer Notstandsarbeiten geplant,.,soweitder Jugend- 

liche nicht in Kanzleihilfsarbeit bei den Dienststellen des deutschen 

Aufbauwerkes tatig sein kann.“ 
Schleswig-Holstein erklart zu seinem Katalog: ,,Diese Arbeiten 

in den Jugendaufbauwerken stellen keinen Selbstzweck dar. Es 
kommt nicht auf irgendwie mefbare Leistungen an, vielmehr soll 

sie den jungen Menschen mit der Arbeit an sich bekanntmachen; sie 

soll zu der Erkenntnis fiihren, da&8 Arbeit zur Befriedigung fiihrt.* 

Man kann sich gegeniiber dieser Theorie von der Befriedigung 

an der Arbeit an sich nicht des Eindruckes erwehren, daf die letzte 

Form fiir diese Nothilfe noch nicht gefunden ist. Die Industrie- 

und Handelskammer Liibeck, die an manchen Arbeitsvorhaben 

wegen ihres lappischen Inhaltes Anstof nahm, hat angeregt, in 

einer Gemeinschaftsarbeit mit der Bauwirtschaft ein umfassendes 
und sich iiber Jahre erstreckendes Vorhaben, — Landgewinnungen 

der schleswig-holsteinschen Westkiiste — in Angriff zu nehmen, 

auch wenn das Bundesmittel erfordere: 
»1m Rahmen eines solchen Vorhabens ware die Méglichkeit 

gegeben, Jahre hindurch tausende von Jugendlichen, die in Lehr- 

lings-Wohnheimen (Schweden-Baracken) unterzubringen waren, 

jahrgangsweise mit einer volkswirtschaftlich bedeutungsvollen, 

ernsten Arbeit in Beriihrung treten zu lassen.“ (Syndikus Gericke, 

Liibeck). | 

Man sollte solche Gedanken nicht gleich deshalb ablehnen, weil 

sie zu arbeitsdienstahnlichen Formen fiihren kénnen. Es liegt etwas 

daran, ob sich die Jugend in kleinstem Kreise in Verschénerungs- 

Bagatellen bewegt, oder ob sie den Schwung eines grofen Werkes, 

das der Allgemeinheit und der Nachwelt dient, in sich tragt. 

Die richtigen Leiter gesucht 

Auswahl und Schulung der Leiter und Erzieher fiir die 

Arbeitsgruppen ist die dritte grofe Sorge. Schleswig-Holstein 
rechnet fiir die durchschnittlich 30 Teilnehmer fassenden Gemein- 
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schaften einen Hauptleiter und ein oder zwei Helfer, die aus dem 

Teilnehmerkreis besonderer Heimleiter-Lehrgange ausgewahlt 

werden. Geeignet erscheinende Bewerber erhalten zunidchst einen 
viertagigen Einfiihrungslehrgang. Nach etwa zwei Monaten prak- 

tischer Arbeit werden die Bewerber erneut fiir zwei bis drei 

Wochen zusammengezogen und erhalten durch Fachkrafte aus 

Wissenschaft und Praxis weitere Schulung ihrer geistigen, prak- 
- tischen und musischen Kriafte. Schon gibt es in verschiedenen Lian- 

dern regelmaRige Heimleiter-Konferenzen und Zentralstellen, die 

sich planmaRig um die Auswahl und Ausbildung der Leiter fiir die 
vielen neuen Heime bemiihen. Dabei geht es allerdings um die 

zweite weit wichtigere Art der Heime, um solche nimlich, die der 

Umsiedlung dienen. 

Die Wanderung zum Arbeitsplatz 

So sehr die Linien in der Praxis ineinanderflieRen, so wichtig 

ist es, eine echte Lésung fiir die Jugend in den Notstandsgebieten 

von den bisher besprochenen Notlésungen zu unterscheiden. Wenn 

die Méglichkeiten, Jugendliche in Landwirtschaft und Gewerbe der 

Notstandsgebiete unterzubringen, erschépft sind, bleibt ein gewal- 

tiger Rest iibrig; in Schleswig-Holstein z. B. die Mehrheit der heute 

und kiinftig stellenlosen Jugendlichen. Da kann nur durch Um- 

siedlung geholfen werden. Wie sehr die Gewerbestruktur eines 

Landes entscheidet, zeigt sich darin, da das Land Wiirttemberg- 

Baden, ohne nennenswerte Arbeitslosigkeit, auf die Fliache ge- 

rechnet soviel Fremdlinge hereingenommen hat, wie Schleswig- 

Holstein. Schon ehe die ersten Jugend-Wohnheime neuer Pragung 

aufkamen, hatte der Nachwuchsmangel in Nordrhein-Westfalen 

dazu gefiihrt, da von den grofen Bergwerksunternehmen selbst 

nach der Fliichtlingsjugend Umschau gehalten wurde. So wie das 

Ruhrgebiet seit 80 Jahren den Uberschuff der Landgebiete an sich 
gezogen hat und nur dadurch zu seiner heutigen Grofe heranwuchs, 

so ist auch heute ein laufender Nachwuchsbedarf, der nur von 

aufen befriedigt werden kann, vorhanden. Das gleiche gilt in 
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abgeschwichtem Maffe fiir andere Gewerbezentren. Nordrhein- 

Westfalen hat gegeniiber 1939 mehr Zuwanderer aufgenommen 

als Schleswig-Holstein und doch sind die sozialen Wirkungen vollig 
anders. Hier macht der Zuwachs freilich auch nur 9,7 Prozent der. 

Bevolkerung, in Schleswig-Holstein 65,4 Prozent der Ausgangs- 

bevolkerung aus. (Walter Report). | 

Neue Faden zwischen den Abnahme- und Aufnahmegebieten 

sind gekniipft. Nicht nur die Lehrlingsheime des Bergbaues, auch 

die Patenschaften zwischen nordrhein-westfadlischen und_schles- 

wig-holsteinischen Arbeitsimtern bezeichnen einen wirtschaftlich 

_ fundierten und deshalb Dauer versprechenden Ausweg. 

Wo gehéren die Wohnheime hin? 

Die aus gemeinniitzigen Kraften geschaffenen Lehrlings- und 

Jugendheime sollten dieses natiirliche Gefalle ausnutzen. Solche 

Heime, die den normalen Berufsansatz am richtigen Ort, wo nur 

der Wohnraum fehlt, erméglichen sollen, haben nur Zweck, wo es 

geniigend Erwerbschancen gibt. Hier diirfen also die Mittel nicht 

nach Schema F oder gar nach dem Notstandscharakter der Lander 

verteilt werden. Die Wohnheime, die Schleswig-Holstein helfen _ 

konnen, geh6ren gerade nicht nach Schleswig-Holstein, sondern ins 

Ruhrgebiet. Dr. Lenhartz hat es bereits notwendig gefunden, ein 

Worterbuch zu schaffen, um die Begriffe klar auseinander zu 
halten. Was hier gemeint ist, findet sich bei ihm unter der Bezeich- 

nung: ,,Jugendwohnheime ohne eigene Ausbildungsstatten, auch 

auch Heime, Lehrlingsheime oder Heimstatt genannt.“ Er definiert 

wie folgt: _ | a 
»Der Jugendliche wird im Ort oder in der Nachbarschaft im 

_ Handwerk, Handel, Industrie usw. ausgebildet und beschiftigt.“ 

Wahrend also alle: Ersatzeinrichtungen, wie sie auch benannt 

 seien, Beschaéftigung und Ausbildung selber schaffen miissen, fiihren 

diese Heime zur Eingliederung der Jugendlichen in das normale 

Arbeitsleben. | 

In Niederbreisig berichteten Herr Richter und Herr Dr. Lenhartz, 
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daft es z. Z. 419 solcher Wohnheime mit einer Belegung von etwa 

19000 Jugendlichen gebe; weitere Heime sind in groRem Umfang 

geplant, in Bayern allein 100. | 

Wer den Aufenthalt in den Heimen bezahlt, ist mangels Bundes- 

regelung eine schwierige Frage. Nordrhein-Westfalen jongliert 

z. Z. mit folgenden Hilfsmitteln: | 

1. Die Erziehungsbeihilfe des Arbeitgebers | 
92. Die Ausbildungsbeihilfe des Arbeitsamtes : 

3. Die Ausbildungsbeihilfe des Amtes fiir Soforthilfe. | 

4. Die Fiirsorgeleistungen der Bezirksfiirsorgeverbande im Rah- 

men der Berufsfiirsorge nach den Reichsgrundsatzen iiber Art 

und Ma der 6ffentlichen Fiirsorge 

5. Die Mittel, die unter Umstanden von den Arbeitgebern oder von 

den Arbeitgeber-Verbanden und anderen KGrperschaften, wie 

z. B. die Industrie- und Handelskammer oder die Handwerks- 

kammer, zur Verfiigung gestellt werden.“ (Aus einem Schreiben 
des Landesverbandes der Inneren Mission Westfalen). 

Die Heime sind keine Endstation 

Man hat geschatzt, da etwa zehnmal soviel Jugendheime be- 

stehen miiften, als jetzt vorhanden sind. Wenn das wahr wire, so 

wiirde so viel Geld gebraucht, daf diese Forderung schwerlich bald 

erfiillt werden kénnte. Wie weit diese Schatzung aber wahr ist, das 

hangt von einer ganz einfachen Rechnung ab: | 

Gelingt es, den Aufenthalt des einzelnen Jugendlichen im Heim 

zur Vorstufe einer normalen Unterbringung in einem mdblierten 
Zimmer in einer Familie zu machen, so wird der Platz fiir einen 

anderen Jugendlichen frei. In einem Stuitgarter Wohnheim wurde 

kiirzlich berichtet, daf es bisher allen jungen Leuten nach einem 

halben Jahr gelungen sei, in der Stadt verniinftig unterzukommen. 

Fiir die Fassungskraft der Heime kommt also alles auf ihre ,,Um- 

schlagsgeschwindigkeit“ an. Diese Umschlagsgeschwindigkeit hingt 
aber nicht nur von der Jugend und der Heimleitung, sondern vor 

allem von dem Verstindnis der Bevélkerung und der Wohnungs- 
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behérden ab. Hier ware ein unbegrenztes Tatigkeitsfeld fiir Kir- 

chen-Gemeinden, Frauenverbinde, Gewerkschafien. Es miiftte ge- 

lingen, diesen Heimen ihre Insassen so bald wie médglich 

abzunehmen, geeignete Familien und Wohnméglichkeiten fiir sie 

zu finden. Sie kénnen dabei im Heim einen Ort der Aussprache 

und der Gemeinschaft behalten. Hier ware auch die finanziell 

durchschlagendste Gelegenheit fiir die Einheimischen, sich an der 

Hilfe fiir die Jugend zu beteiligen. Wenn die Umschlagsgeschwin- 

digkeit von einem Jahr auf ein halbes Jahr herabgesetzt wird, 

kénnen die Heime doppelt so vielen Jugendlichen helfen, wird sie 
auf ein Vierteljahr heruntergebracht, so ist wiederum der dop- 

pelten Zahl von Jugendlichen der Weg zu verniinftigen Arbeits- 

chancen eréffnet. (Ein Vierteljahr wird in der Regel der Heim- . 

aufenthalt mindestens dauern miissen, weil man sich erst kennen 

| lernen muf.). 
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DIE ZWEITE GROSSE WANDERUNG 

Der Gedanke, daf man die Fliichtlingsjugend an die Gewerbe- 

zentren heranziehen muf, um ihnen iiberhaupt eine gleichberech- 

tigte Chance geben zu kénnen, ist durchaus noch nicht durchgesetzt. 

Gegen diese Erkenntnis stehen folgende Meinungen: 

1. Man soll das Gewerbe aufs Land bringen: ,,Die starkere 

Durchsetzung des Landes mit Industrie-Betrieben ist zur Uber- 

windung der Massenarbeitslosigkeit, zur Unterbringung der 

Jugendlichen in Lehr- und Arbeitsstellen und zur Erreichung eines 

Mindestmaftes von Wohlstand auch fiir die auf dem Lande lebende 

bauerliche und kleinbéuerliche Bevélkerung ein dringendes Gebot 

der Stunde.“ (Landrat Dr. Schedl). Herr Sched! verweist darauf, 

da wahrend des Krieges solche Auslagerungen geschehen sind, 
die auch im Frieden in vollem Umfang konkurrenzfahig blieben. 

In Kreisen der Landesplanung wird gelegentlich ausgespro- 

chen, die Ansiedlung der Fliichtlinge auf dem Lande und die Zer- 

storung der Grofstadte sei eine einmalige Chance zur,,Entballung* 

der Industriegebiete mit allen ihren sozialen Mangeln. | 

2. Manche Gewerbezentren erklaren jetzt, nachdem sie viel 

Zuwachs bekommen haben und vor den starken Schulentlassungs- 

jahrgangen stehen, ihr Bedarf sei gedeckt, sie konnten keinen Zu- 

wachs an Jugend mehr aufnehmen. 

3. Die Verwaltungen, die ihren eigenen Wirkungskreis allein 
im Auge haben, verwahren sich grundsdizlich dagegen, wenn 

anderswo Mittel eingesetzt werden sollen. So verwahrten sich ober- 

hessische Landkreise selbst dagegen, daf stirkere Mittel fiir den 

Wohnungsbau nach Kassel gegeben wiirden. 
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4, Die Eltern der Fliichtlingskinder wollen oft nicht einsehen, 
daf sie ihr Kind hergeben miissen, um ihm eine berufliche Zukunft 

zu sichern. Sie sagen: Warum kénnen nicht die ganzen Fliichtlings- 

familien, die am falschen Platz sitzen, umgesiedelt werden? 

Zu 1: Jeder ernsthafte Versuch, Gewerbe aufs Land zu bringen, 

ist zu begriifen. Die Mittel, die fiir wirtschaftlich haltbare Griin- 

dungen dieser Art aufgewendet werden, sind immer angebracht. 

Die Aussiedlung kapitalkraftiger Groftbetriebe ware ein wichtiges 

Hilfsmittel auf lange Sicht. Gegeniiber der Not der Jugend von 

heute, die am falschen Platz sitzt, sind die Méglichkeiten der 

Gewerbeaussiedlung so gering oder so weit in der Zukunft liegend, 

daf wir nur der Jugend rechtgeben kénnen, die sich bereits auf 

den Weg zu den Stadten gemacht hat, und allen denen, die ihr dabei 
helfen. Eine so schwierige Aufgabe, wie sie die Gewerbeumsiedlung 

darstellt, wiirde Jahrzehnte brauchen, um zu einer wirksamen Zahl 

von Arbeitsstellen zu fiihren. Bis dahin kénnen die jetzt Schulent- 
lassenen niemals warten. 

Zu 2: Die Aufnahmebereitschaft der gewerbekraftigen Gebiete 

schwankt nach der Konjunktur. Die tagliche Erfahrung zeigt, daf — 
es dem tiichtigen Zuwanderer gelingt, auch da Boden zu finden, wo 

die Angst vor dem Nachwuchs um sich gegriffen hat. Die Chance 

einer geeigneten Berufsausbildung und eines breiten Arbeits- 

marktes muf allen Jugendlichen gleichmafig geboten werden, 

auch in flauen Zeiten, auch auf die Gefahr hin, daf eines Tages die 
Zugewanderten Arbeit haben und andere arbeitslos sind. Der Ein- 

wand (Ziffer 2) besagt im Grunde, da das westdeutsche Gebiet 

iiberhaupt nicht imstande sei, seine Menschen zu _beschiftigen. 

Selbst wer das zugeben wollte, miiRte der Gerechtigkeit halber for- 

dern, daff die Gefahr der Arbeitslosigkeit gleichmia fig ver- 

teilt wird. | 

Zu 3: Selbst Arbeitsimter stellen sich gelegentlich auf den Stand- 

punkt, daf die Einheimischen den Vorzug verdienen, daf Zuge- 
wanderte abzuweisen sind. Noch weniger ist der Ausgleich von 

Arbeitsamt zu Arbeitsamt vollkommen. Das Bayerische Staats- 

ministerium fiir Wirtschaft berichtet, da im Arbeitsamt Kempten 
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die Zahl der Lehrstellen viel zu gering war, bei dem Arbeitsamt 

Memmingen dagegen noch erhebliche Reserven bestanden und daf 

derartige Ungereimtheiten noch zwischen verschiedenen anderen 
Bezirken bestehen. Man miisse in Oberbayern und Mittelfranken 

den Lehrlingen Heime bauen, um den nétigen Ausgleich zu schaf- 

fen. Wahrend hier der niétige zwischenbezirkliche Ausgleich gesucht _ 
wird, ergaben Besprechungen auf Bundesebene den merkwiirdig- 

sten Partikularismus. Ein Vertreter Niedersachsens wandte sich 

gegen die Umsiedlung von Jugendlichen und sprach die Befiirchtung 

aus, es kénne zu einer Entbl68ung der Abgabelander von dem not- 

wendigen Nachwuchs kommen. Er vertrat die Ansicht, daff die in 

anderen Landern ausgebildeten Lehrlinge nach der Ausbildung 

wieder zuriickkommen sollten. Man wollte fiir diese Jugendum- 

siedlung den Grundsatz gewahrt, wissen, daf 80 Prozent der Jugend- 

lichen, die in besondere Ausbildungsstaitten kamen, aus dem 

eigenen Lande kommen miifiten. 

Es scheint véllig vergessen zu sein, daf die Fliichtlinge doppelt 

gestraft sind, weil sie nach der Flucht tiberwiegend am falschen 

Platz abgesetzt worden sind. Warum sollen fiir diese Frage Lander- 

grenzen ernst genommen werden? Warum sollen Fliichtlinge, fiir 

deren Berufsschicksal man fiinf Jahre nichts tun konnte, nun als 

Eigentum der Lander betrachtet werden, die ihnen nicht helfen 

kiénnen? Jede Wirtschaftskarte Deutschlands widerspricht dem 

Versuch, eine solche Prozentrechnung ernst zu nehmen, wie sie oben 

erwahnt wurde. Es ist auRerhalb der Behérden gelungen, die aus 

értlicher Selbsthilfe entstandenen Krafte und die bisherigen Um- 

siedlungsversuche, vor allem durch die Jugendwohnheime, fiir das _ 

ganze Bundesgebiet zusammenzufassen und aus diesen Erfahrun- 

gen zu lernen. Es ware jetzt Aufgabe des Bundes, die staatlichen 

Behérden aller Stufen auf den gleichen Stand der Erkenntnis zu 

bringen. . 7 

Der letzte und vierte Einwand liegt auf ganz anderer Ebene. 

Hier handelt es sich darum, ob man die Umsiedlung richtig oder 

falsch macht. Es darf nicht iibersehen werden, wie schwer es fiir 

die Fliichtlingseltern ist, ihre Kinder abzugeben und selbst weiter 
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in ihrem Dachstiibchen oder in ihren Baracken auf dem Dorf zu 

bleiben. Es kommt hinzu, daf die Propaganda den Fliichtlingen so 
| viele andere Dinge, vor allem die Gedanken an die Riickkehr ein- 

gehimmert hat, da® sie oft vergessen, einen produktiven Ausweg 

in der neuen Heimat — wenigstens fiir ihre Kinder — zu suchen. 

Noch schwerer kénnen sie sich damit abfinden, daf die 1946 noch 
allgemein vorschwebende zweite Umsiedlung innerhalb des deut- 

~  schen Raumes an Widerstanden scheitert, die mindestens so erheb- 

lich sind, da der Zeitverlust fiir die Kinder nicht getragen werden 

kann. Psychologische Hemmungen bestehen auch bereits bei man- 

chen Jugendlichen selbst, die zu abgestumpft sind, um noch etwas 

zu unternehmen. Das zeigt folgender Bericht iiber einen Ungarn- 

deutschen Jungen von 19 Jahren, der nicht einmal in einem ausge- 

sprochenen Notstandsgebiet lebt: 

Kin Lagerleben 

»Die Familie besitzt kaum Beziehungen zu der einheimischen 

Bevélkerung und lebt in ihrem Barackenbereich recht abgeschlos- 

sen. Am liebsten ware es Heinrich, in einer Fabrik mit gutem 

Stundenlohn zu arbeiten. Zum selbststandigen Handwerker ver- 

spiirt er wenig Lust. Arbeit und Berufskleidung besitzt er im 

Augenblick nicht. Sich in einer anderen Stadt nach einer Arbeit 

umsehen, ist fiir ihn ginzlich ausgeschlossen. Findet er in der niich- 

sten Zeit keinen Erwerb, dann wird er dem Vater auf dem Bau 

helfen. Inzwischen sorgt die Familie fiir ihn und im Lager besitzt 

er gerade das Auskommen fiir sein Leben. Irgendwelche Bediirf- 

nisse, die Geld kosten,. hat er nicht. Er raucht kaum, geht nicht ins 

Kino, Biicherlesen bereitet ihm keine Freude. Im Lager fiihlt er 

sich wohl und sicher aufgehoben. Mit der Bevélkerung will er nur 

ungern in Beziehung treten, eine Trennung von der Familie wiirde 

ihm schwer fallen.“ | 
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| Irrlaiufer | 

Die Erfahrung zeigt, da die psychologischen Schwierigkciten 

bei den Fliichtlingseltern und Fliichtlingskindern nicht entschei- 

dend sind. Selbst aus der Ostzone haben Eltern ihre Kinder nach 

dem Westen gehen lassen, damit sie etwas werden konnten. Sie 

haben den Trennungsschmerz um der Zukunft willen ertragen. Es 
gibt eine eigene Padagogik der Umsiedlung, die hier nicht im ein- 

zelnen besprochen werden kann. Wenn man es falsch macht, lauft 
die Halfte der Umgesiedelten wieder fort, entweder ins Fliichtlings- 

lager oder zuriick auf Wanderschaft. Bezeichnend fiir diese Gefah- 

ren ist ein Bericht des Jugendsozialwerkes Ulm iiber ein Heim, das 

dort errichtet wurde. Ulm hat keine selbstverstandliche Beziehung 

zu einem Abgabegebiet. Das Heim hat aufgenommen, was sich in 

Wartesdlen der Bahnhife, vor den Tiiren der sozialen Arbeitsémter 

und der karitativen Verbinde, als Schlafgast in Ruinen und 6ffent- 

lichen Anlagen gesammelt hatte, ein Teil kam illegal aus der 

Ostzone. | 

Bei fast allen Selbsthilfewerken, insbesondere bei dem Jugend- 

sozialwerk in Ulm, lauft eine grofe Zahl junger Leute ein, die 

iiber Uelzen bzw. Poggenhagen in das Ruhrgebiet eingewiesen 

wurden, dort entgegen dem behérdlichen Optimismus und den pu- 

blizistischen Angaben nicht sefhaft wurden, sondern mit der Zu- 

zugsgenehmigung nach Nordrhein- Westfalen oder Niedersachsen in 

der Tasche wieder erneut auf die Landstrafe gingen.* (Dr. Ebers- 

bach, Tiibingen). _ | 

Es gibt also bereits eine Reihe von mifgliickten Umsiedlungen, 

die zum zweitenmal mit besseren pidagogischen Mitteln versucht 
werden miissen. Noch ist die Zusammenarbeit zwischen der Wirt- 

schaft, den Arbeits-Behérden und den sozialen Behérden in den 

aufnahmefihigen Gebieten nicht vollkommen. Auch die Jugend- 

wohnheime miissen ihren wirschaftlichen und sozialen Nahrboden 

erst kennen lernen. 

»Allgemein wird die Hilfe erschwert durch die Situation des 

deutschen ,Beamtenschalters‘, wo vielfach zu wenig Aufgeschlos- 
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senheit fiir menschliche, nicht registrierbare Uberlegungen besteht.* 

(Bericht Ulm). 

| Was tun die Stiadte? 

Hier ist der Ort, von den deutschen Stadtverwaltungen noch 

einmal besonders zu reden. Zum ersten Male in der deutschen 

sozialen Geschichte leidet nicht die Stadt, sondern das Land unter 
Massenerwerbslosigkeit. Das Land kann sich nicht selber helfen, 

nur die Stadte kénnen helfen. Es hat Zeit gebraucht, bis das auch 

nur dem Grundsatz nach anerkannt worden ist. Es wird noch mehr 

Zeit brauchen, bis etwa in der stadtischen Etatgestaltung diese Ver- 

pflichtung gegeniiber der Allgemeinheit vollen Ausdruck findet, bis 

man iiber begrenzte und oft moralisch falsch begriindete Hilfsver- 

suche an der ,,streunenden Jugend“ herauskommt. In einer Ent- 

schlieRung der diesjahrigen Hauptversammlung des Deutschen 

Stadtetages ist der entscheidende Satz enthalten: 

»Die berufliche Ertiichtigung vollzieht sich vornehmlich im 

Bereich der Stadte, die auch einen erheblichen Teil der heimatver- 

triebenen Jugend zur Ausbildung aufnehmen miissen. Die Stadt 

nimmt als Arbeitgeber, Lehrherr, Auftraggeber, Vermittler von 

Krediten unmittelbar Anteil an der Lésung des Problems. Sie hat 

die Bemiihungen der sozialen und wirtschaftlichen Krafte anzu- 

regen, zu unterstiitzen und zu koordinieren. Der Stadt muff die 

Durchfiihrung der Mafnahmen auf diesem Gebiet, soweit sie nicht 

| unmittelbar in den Bereich der Arbeitsverwaltung gehoéren, iiber- 

tragen werden. Die Stadte miissen an der Gesamtplanung und 
Beaufsichtigung dieser Mafnahmen angemessen beteiligt werden 

und in den bestehenden oder noch zu bildenden Aktionsausschiissen 

des Bundes und der Lander ihrer Bedeutung entsprechend vertreten 
sein.” (Kélner Entschliefung). 

»Wie eigene, noch auferhalb der Stadt wohnende Jugend muf 

ohne Verzug zuriickgefiihrt werden, auch wenn die Familien nicht 
mitziehen koénnen. Die Fliichtlingsjugend in Gebieten mit unzu- 

reichenden Ausbildungsméglichkeiten, wo es auch keine nennens- 
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werte Vermehrung von Lehre und Arbeit gibt, ist, soweit sie fiir 

Gewerbe, Handel und Verarbeitung auszubilden ist, in die Stadt 
zu verbringen.* (Dr. Marx). | 

Man sollte den Willen der Stadte, hier anzupacken, nicht mit 

Gegenforderungen verbinden, die in absehbarer Zeit keine Aus- 

sicht haben, z. B. Ubernahme der Arbeitsaémter in stadtische Regie. 

Es miissen andere Wege dafiir gefunden werden, aus der Arbeits- 

losenfiirsorge von heute eine wirkliche Individualfiirsorge zu 

machen. Hier kann im Augenblick nur eine echte Zusammenarbeit 

helfen, wie sie z. B. in Hamburg gelungen ist. 
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| DIE 18-25JAHRIGEN 

Daf fiir die jetzt Schulentlassenen und die kiinftigen Berufsan- 

warter grofe Anstrengungen gemacht werden miissen, wird der 

Allgemeinheit von vielen Seiten deutlich gemacht. Auch lassen sich 

Wege der Aushilfe bezeichnen, die gangbar sind, wenn alle daran 

- Beteiligten das [hrige tun. 

Ganz anders ist es mit der Gruppe der 18- bis 25jahrigen, die 

manche bis zu, den 30jahrigen ausdehnen méchten. Gerade in diesen 

wertvollsten Arbeitsjahren herrscht eine weit tiberdurchschnittliche 

Arbeitslosigkeit. Aber hier, bei den Alteren, handelt es sich nicht 

um eine einheitliche Gruppe, um bestimmte, leicht aufzufindende 

Ursachen. Noch ist nicht einmal der Versuch gemacht, in einer Ge- 

samtiibersicht nach Landern, nach stadtischen und lindlichen Ver- 

haltnissen, nach Fliichtlingen und Einheimischen herauszustellen, 

wer alles zu den Arbeitslosen dieser Altersgruppe gehért. 

Allzuviele, die von der Schulbank in den Krieg gingen und nach 

kiirzerer oder langerer Gefangenschaft zuriickkehrten, befanden 

sich in einer héchst ungiinstigen Ausgangsposition, als sie nach 

Hause kamen: Fiir eine normale Ausbildung waren sie zu alt und 

oft zu arm.Sehr vielen blieb im besten Fall das wechselvolle Dasein 

des ungelernten Arbeiters mit haufigem Stellenwechsel. Zu der un- 

giinstigen Ausgangsposition sind inzwischen die Verluste an Hoff- 

nungsfreudigkeit und Kraft hinzugekommen, die fiinf Jahre ver- 

gebliche Versuche, ratlosen Hin- und Hertreibens, der Zuriick- 
weisung und der Ausgestofenheit gebracht haben. 

94 |



Aber kein Fall gleicht hier dem anderen. Diese Not beschrankt 

sich nicht auf die Fliichtlingsgebiete, auf die Herde der Arbeits- 

- losigkeit. In dieser Gruppe der Jugend, die noch nicht Fuff gefaft 

hat, sind alle Berufs- und Bildungsstufen vertreten. Die Triimmer 

der Oberschicht mischen sich mit den aus der Gefangenschaft zuriick- 

kehrenden Bauernséhnen aus Ostpreufen und Oberschlesien, die 

ihre Heimat nicht mehr vorfinden. Auch unter den vielen, die | 

keinen Boden unter den FiiRen bekommen haben, haben nicht alle 

den Mut verloren. Viele verdanken es nur ihrer eigenen Energie, 

daf sie nicht ganz untergegangen sind. Die jetzt noch nichts Ver- 

niinftiges gefunden haben, seien endgiiltig abzuschreiben, sagen 

viele. Eine Zusammenstellung von Auferungen iiber diese alteren 

Berufslosen, die auf einer Reise gesammelt wurden, ergab 

folgendes: | : | 

» Wer von 14 bis 18 Jahren nichts Ordentliches gearbeitet hat, 

ist reif fiirs Zuchthaus, den k6nnen wir nicht brauchen, er hat in 

unserem Arbeiterwohnheim keinen Platz. Der Betrieb lehnt uns 

jede solche Einstellung ab.“ (Aussage eines Angestellten der Per- 

sonalstelle eines grofen Werkes.) : 

» Was sollen die Berufsschulen mit solchen Leuten? Das kann ich 
meinen Lehrern nicht zumuten.“ (Direktor einer Berufsschule.) 

» Wir haben 736 Jugendliche von 18—25 Jahren in der Kartei, _ 

das sind die Schmuggler, da ist nichts mit zu machen.“ (Leiter einer 

Berufsberatung.) | 

»Lie Alteren, die jahrelang in den Fliichtlingslagern von _ 

Schleswig-Holstein gesessen haben, kommen erst nach sehr langer 

Anlernzeit auf ihren normalen Akkord, sie sind arbeitsentwiéhnt.“ 

(Leiter der Lehrwerkstiatte eines siiddeutschen Textilbetriebes.) 

» Wer jahrelang nichts gearbeitet hat, wird bei uns nicht ein- 

gestellt. Irgend eine Arbeit konnie jeder finden, auch im Fliicht- 

lingslager.“ (Angestellter der Personalabteilung einer siiddeutschen 

Schuhfabrik.) 

»Das Umlernen hat nur dann Aussicht, wenn die Wirtschaft 
bereit ist, diese jungen Leute sofort zu iibernehmen und linger zu 

beschaftigen, aber nicht, damit sie einen Beruf lernen. Das ist kein 
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Berufsausbildungsproblem mehr, das ist ein Vermittlungsproblem,. 
Jetzt lernen die nichts mehr.“ (Grofstadt. Arbeitsamt.) 

In Niederbreisig meinten die Sachverstandigen der Wirtschaft, 
man miisse den berufsungewohnten 18—25jahrigendurch einekurze 

Ausbildung den Weg in die Arbeit 6ffnen. Eine Verpflichtung, die 

_ Leute weiter zu beschaftigen, kénne nicht verlangt werden. Damit 

ist es offensichtlich nicht getan. 

»Bei den 18—25jahrigen ist zwar das Erfordernis grundsatz- 

licher und sofortiger Hilfe allseitig als vordringlich erkannt, aber 

bisher nicht entwickelt, wie solche Hilfe aussehen kann und durch- 

zufiihren ware. Zweifellos ist es fiir diese Altersschicht notwendig, 

unterbrochene, abgebrochene, versiumte und iiberhaupt fehlende 

berufliche Ausbildungen und Fertigkeitsiibungen im groften Stile 

nachzuholen und sie dadurch wieder berufstiichtig zu machen. Um 

auch die Lauen zu zwingen, wird verschiedentlich angeregt, die 

Gewidhrung der Unterstiitzung von dem Besuch solcher Lehrgiinge 

abhingig zu machen. Mit den Sachverstindigen aus Indusirie, 

Handel und Gewerbe wire eingehend zu priifen, ob und unter wel- 

chen Voraussetzungen der starkere Einsatz dieser Altersschicht 

gegen den Austausch iiberalterter Fachkriafte geschehen kénnte. 

Dafi eine gruppenmaftige Verpflanzung dieser Altersschicht im 

~ Rahmen des iiberbezirklichen Ausgleichs bedeutend einfacher ist 

als bei den Schulabgangern, diirfte klar sein.“ (Brockmann). 

Er berichtet weiter iiber diese Gruppe: 

» Wahrend die Schulentlassenen mit allem, was Beruf heift, zu 

packen sind, resigniert diese Altersschicht, ist mi®trauisch und nur 

schwer zugianglich, so da Handwerker- und Industriebetriebe 

lieber den dlteren Fachmann im Betrieb halten als diesen, sich 

so schwer einfiigenden jungen Mann. Ganz abgesehen davon, daf 

diesem ja auch berufliches Kénnen und jahrelange Erfahrung 
mangelt.* . 

Der Anteil dieser Altersklassen an der Erwerbslosigkeit ist vom 

August 1949 bis zum Februar dieses Jahres erheblich angestiegen, 

auch in den Industrielandern des Bundes. Mit dem Zusammenbruch 

des schwarzen Marktes nach der Wahrungsreform verbundene 
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Ehe Sie das Heft meglegen: 

{. Besprechen Sie den Inhalt kritisch mit Menschen oder Gruppen, 

die Ihnen nahestehen oder interessiert werden sollten. 

2. Stellen Sie fest, welche Gruppen oder Persénlichkeiten in Ihrer 

Gemeinde an der [lilfe fiir die beruflose Jugend arbeiten. 

3. Lernen Sie alle fiir Sie erreichbaren Hilfseinrichtungen (Heime 

etc.) fiir die berufslose Jugend kennen und sorgen Sie dafiir, 

daft auch andere sie kennenlernen und daft die Presse dariiber 

berichtet. 

4. Sorgen Sie, soweit es [Ihnen mdglich ist, fiir 6rtliche Fachaus- 

sprachen unter den Berufsschullehrern, den Wirtschaftsorgani- 

sationen, den Gewerkschaften, den Kirchengemeinden zum 

Thema Berufsnot der Jugend. 

5. Besprechen Sie die Frage dicses Heftes mit Gruppen von jungen 

Menschen verschiedenster Vorbildung und Herkunft und lassen 

Sie sich sagen, was diese jungen Menschen denken und wiinschen. 

6. Versuchen Sie mit anderen gemeinsam festzustellen, was 6rtlich 

ohne grofe Kosten sofort gebessert werden kénnte, welche Mittel 

fiir andere Sofortleistungen notwendig waren und was lang- 

fristig entweder kostenlos oder mit Aufwand gebessert werden 

konnte. 

7. Sprechen Sie mit Biichereicn oder Buchhandlungen, ob Sie nicht 

Sonderausste!lungen fiir Berufsberatung und Arbeitsfragen fiir 

junge Menschen veranstalten kénnen. 

8. Wenden Sie sich miindlich oder schriftlich an [Ihre Abgeordneten 

(in der Stadtverordnetenversammlung, den Kreistagen, den 

Landtagen und im Bundestag) und versuchen Sie, die Gedanken 

und Vorschlage,die Sie in Ihrem Kreise entwickelt haben, weiter- 

zuleiten und durchzubringen. Wenden Sie sich ebenso an die 

Ihnen erreichbaren Verwaltungen mit Vorschligen, wie die 

Berufsnot der Jugend tiberwunden werden kann. - 

9. Versuchen Sie, unabhangig von Ihren beruflichen Pflichten, mit 

einem einzelnen Jugendlichen, der in Not ist, in ein Vertrauens- 

verhadltnis zu kommen und ihm mit Rat und Tat zu helfen.



10. Teilen Sie uns alles mit, was sich nach Ihrer Meinung und der 

Meinung Ihres Kreises fiir oder gegen die Aussagen dieser 

- Broschiire ergibt. Schreiben Sie deshalb an den 

Internationalen Rat fiir Jugend-Aufstieg und Selbsthilfe E. V.« 

| (Dipl.-Ing. J. W. Funke) 
Frankfurt am Main, Borsenstrale 2 (Zi. 101). 

Von dort aus wird lhr Brief an den Herrn aus unserem Kreis 

weitergeleitet, der am besten Antwort geben kann.



{foffnungen, als ob sich jetzt alles von selber finden werde, sind 

enttauscht worden. 

Wege der Abhilfe 

Uberall, wo es padagogisch méglich ist, sollten Berufslose dieser 

Altersgruppen bevorzugt in die Gemeinschaftshilfe der Jugend- 

werke und Gilden einbezogen werden, die Ersatzbeschiftigung und 

betreuenden Halt bieten. Aber auch hier werden sich nicht alle ein- 

fiigen. Gerade diesen, nachgerade erwachsenen Menschen, ist mit 

den hinhaltenden Mitteln der Ersatzformen am wenigsten zu hel- 

fen. Man kénnte daran denken, die Wohnheime fiir diese Alteren 

mit Vorrang auszunutzen, wo sich in den Gewerbezentren zwar 

Arbeit, aber keine Wohnung finden laéft. Die bisher in die Stadte 

eingesiedelten jiingeren Fliichtlinge — ein grofer Teil von ihnen 

sind ungelernte Bauarbeiter — sind einen ahnlichen Weg bereits 

gegangen. Sie wohnen heute noch groftenteils zu sechs bis acht 

Mann in den ,,Auslainder-Baracken“ am Stadtrand, die zufallig 

stehengeblieben sind. Solche Unterkiinfte miissen verbessert und 

erweitert werden. Denn auch die, die Arbeit haben und nicht weiter 

auffallen, fiihren zum grofen Teil noch das Kasernenleben in ver- 

anderter Form weiter. 

Fiir diese Gruppe der 18—25jahrigen ist es besonders verhang-. 

nisvoll, daf die deutsche Gesetzgebung so oft schematische Renten 

zur Lebenshaltung gewahrt, aber die Sozialverwaltung das zum 

Anla8 nimmt, sich nicht mehr mit dem einzelnen zu befassen. Ein 

groRer Teil dieser Jugendlichen ist, verwaltungstechnisch gesehen, 

NutznieBer der Arbeitslosenversicherung oder Arbeitslosenfiir- 

sorge. Trotz der immer lebhafter werdenden Klagen iiber das Um- 

sichgreifen der Schwarzarbeit besteht keine Moéglichkeit festzustel- 

len, was der einzelne eigentlich tut, ob er vorankommt oder ver- 

kommt. Die von Dr. Marx geforderte Verbindung von Arbeits- 

losenhilfe und Individual-Fiirsorge ist hier besonders dringlich. 

Hier ware sogar an die noch verhandenen geseizlichen Méglichkei- 
ten zu erinnern, jemanden, der Unterstiitzung will, statt dessen 

Arbeit anzubieten. Nur miifte es dann eine Arbeit sein, die wesent- 
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lich auf die Ausbildung der eigenen Fahigkeiten, auf eine zukiinf- 

tige Berufslaufbahn, abgestellt wiirde, nicht eine Strafmafnahme 

im Stil der alten Arbeitshauser. 

Wie Ansicht, als ob die Jugendberufsnot nur oder bis auf wenige 

Ausnahmen hin, ein wirtschaftspolitisches Problem sei, und 

weiter die Ansicht, da die Dispositionen tiber die Arbeitskrafte 

innerhalb der Sphare der Wirtschaft eine arbeitsmarktpolitische 

Aufgabe seien, hat zur Uberschaétzung der Moglichkeiten und der 

Zustandigkeit der Arbeitsverwaltung gefiihrt.“ (Dr. Marx) 

Neuer Wein in alten Schlauchen 

Will man den 18—25jahrigen wirklich helfen, so ist zwar jeder 

Appell an die Aufnahme- und Ausbildungsbereitschaft der Wirt- 
schaft berechtigt, ebenso jeder Versuch der Selbsthilfe und der pri- 

vaten Organisationen. Es bleibt die fiir deutsche Verhaltnisse ent- 

scheidende Liicke bestehen, da die 6ffentlichhe Hand fiir diese 

Zwecke keine Gesetze hat. Keine Gesetze haben bedeutet aber, 

keinen Etat haben. 

Ein erfahrener Jugendfiirsorger fafte nach einer langen Aus- 

sprache tiber die tatsachlichen Zustande kiirzlich zusammen: ,,Wenn 
also ein junger Mensch erst einmal in Fiirsorgeerziehung war oder 

wenn er ein gutes Jugendgefangnis erwischt hat, so ist seine beruf- 

liche Weiterbildung und Einordnung eigentlich gesichert, wenn er 

ein leidlich ordentlicher Kerl ist. Sonst ist kein Geld da.“ 

Aber wir kénnen doch nicht alle, denen der Krieg ihre Lebens- 

laufbahn zerschlagen hat, erst in Fiirsorgeerziehung nehmen oder 

straffallig werden lassen. Die Etatmittel und auch die padagogi- 

schen Krafte der Jugendfiirsorge reichen tatsachlich nur bis zum 

21. Lebensjahr. Auch das Schleswig-Holsteinsche Gesetz iiber das 

Jugendaufbauwerk beschrankt die Férderungsmittel auf Jugend- 

liche bis zu 21 Jahren. Um einheitliche Grundsatze im Bundesgebiet 
wird gerungen. Ist es aber iiberhaupt méglich, die Hilfe fiir die 

Alteren und fiir die Schulentlassenen in einem Atem zu regeln? 

Aber selbst wenn die Gesetze fiir die Mittel sorgten, wo waren 

an Ort und Stelle die geeigneten Einrichtungen und Menschen zu 
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finden, von denen diese noch immer nicht Heimgekehrten endlich 

erfahren, daB sie auch dazu gehoren? Wer hilft vor allem den Mad- 

chen, die groRenteils erst dann in den Gesichtskreis der 6ffentlichen 

Hilfe treten, wenn sie wegen einer Geschlechtskrankheit in den | 

Bereich der Pflegedmter kommen? In der Reihe ,,Sozial-padago- 
gischer Arbeitshefte“ ist soeben eine Berichtssammlung aus Berlin 

erschienen, die vor allem dieser Altersgruppe gilt. Nichts ist dar- — 

aus handgreiflicher zu entnehmen, als daft die Verwaltungsstellen 

aller beteiligten Behorden aus der Hilfe oft ein Hin- und Her- 

stoRen machen, oder aber auch troiz besten Willens in ihrer Zer- 

splitterung nicht die notigen Hilfsmittel zur Verfiigung haben. Wer 

Geld geben kann, verfiigt nicht tiber Obdach, wer Obdach geben 

kann, hat keine Verbindung zur Arbeitswelt; wo voriibergehend 

einmal Zwang notwendig ware, ist niemand autorisiert, wo ein 

Mensch sich einmal aussprechen méchte, steht ein Schalter. Inzwi- 

schen kann man auf der Autobahn junge Leute treffen, die nur 

noch liigen, weil sie mit allem fertig sind. ) 

7 Ein gutes Beispiel | 

Summarische Urieile iiber die Jugend sind hier am wenigsten 

am Platz. Der weitaus grote Teil der Berufslosen dieser Alters- 

gruppe bedarf der beruflichen Weiterhilfe, der Kurzausbildung, 

der verstindnisvollen und bevorzugten Vermittlung, wie sie in 

Hamburg gut geregelt scheint. Hamburg ziahlte am 28. 2. 1950 9200 

madnnliche und 4500 weibliche jugendliche Arbeitslose im Alter von 

18—25 Jahren. Es sind Umschulungskurse mit AbschluRpriifung 

eingerichtet worden, die taglich sechs Stunden in Anspruch nehnien: 

fiir Bauschlosser, Maurer, StraRenbetonbauer, Tischler, Dachdecker, 

Elektroschweiffer, Refa-~Leute, englische Kurzschrift, Plakatschrift, 
Bilanzbuchhaltung. Unter den Umschiilern sind auch solche, die nur 
einen Wiederholungskurs in ihrem alten Beruf durchmachen, ob- 
gleich sie bereits vor der Soldatenzeit ausgelernt hatten. Nur zu oft 
erklaren die Heimkehrer ,,wir fiihlen uns nicht mehr sicher, wir 
haben zuviel vergessen.“ An die Umschulung schlieftt sich die be- 
vorzugte Vermittlung durch das Arbeitsamt. | 
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Hamburg hat weiter freiwillige zusdtzliche Arbeiten einge- 

richtet. Der Stundenlohn, den der Trager der Arbeit zahlt, wird auf 

die Unterstiitzung aufgestockt. Es wird vier Tage lang acht Stun- 

den gearbeitet, zwei Tage lang ist Berufsschulunterricht. Z. Z. 

nehmen 800 Midchen und 500 Jungen freiwillig an solchen Arbeiten 

teil: Kinder-Tagesheime, Gartenamt, Mefttrupp u. dgl. (Die Arbei- 

ten gelten zugleich als Probe des Arbeitswillens im Sinne des § 1 

AVAVG.) 

_ Ein kleiner Teil, der endgiiltig gegen das Leben, das er vor- 

findet, in Opposition gegangen ist, bedarf langwieriger und gedul- 

diger Einzelhilfe. Vielleicht kann sich die richtige Arbeitsform da- 
fiir erst jetzt herausbilden, nachdem die grote Wanderzeit der 

Nachkriegsjahre voriiber ist, nachdem auch der Zustrom von 

Jugendlichen aus dem Osten seinen Héhepunkt iiberschritten hat. 

E's ware schon viel gewonnen, wenn wenigstens die bestehenden 

Behorden und Einrichtungen ihre Arbeit immer in dem Bewuft- 

sein taten, welche menschliche Aufgabe hier gegeben ist. Deshalb 

folgen hier einige Lebensbilder. 

: Eine Soldatenfamilie | 

Der Vater war Angestellter der Wehrmacht und verwaltete 

Uniformen. Nach dem Krieg kaufte er sich zwei Pferde und einen 

Wagen und brachte sich mit einem Fuhrgeschaft bis zur Waihrungs- 
reform ordentlich durch. Dann muftte er die Pferde verkaufen, ging 

eine Zeitlang als Hilfsarbeiter, ist heute arbeitslos, erhailt Arbeits- 

losenunterstiitzung. 

Der alteste Sohn wurde Berufssoldat. Er ist heute 28 Jahre und 

hat seit dem Zusammenbruch eine Hilfsarbeiterstelle nach der 

anderen gehabt. Umschulung leuchtete ihm nicht ein, er hielt sich 

fiir zu alt, um im Verein mit jiingeren Kameraden noch einmal von 

vorn anzufangen. Seit einundeinhalb Jahren findet er trotz aller 

Miihe keine Beschaftigung mehr. Er ist gro? und kraftig und kann 

zupacken, aber auch das Arbeitsamt kann ihm aufer gelegent- 

lichen kurzfristigen Hilfsarbeiten nichts mehr vermitteln. Die 
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o5sahrige Tochter, deren Mann im Krieg gefallen ist, ist im Augen- 

blick arbeitslos.. — oo 

Die zweite, jetzt 23jahrige Tochter ist mit ihrem Mann, den sie. 

als Zivilarbeiter waihrend des Krieges in Deutschland kennen ge- 

lernt hat, ins Ausland verzogen. | 

Das vierte Kind, der 20jahrige Sohn, hat 1943 die Volksschule: 

absolviert, dann als Handsetzer gelernt, bis der Betrieb durch 
Bombenangriffe zerstért wurde. Auch sein zweiter Betrieb brannte: 

aus. Nach Kriegsende hatte er noch kein Lehr-Ende und keine Zeug- 

nisse. 1945 gab es keine neue Stelle fiir ihn, er half dem Vater im 

Fubrgeschaft bis 1948. Dann hatte er den Mut verloren, eine neue 

Setzerstelle ausfindig zu machen. Seitdem macht er gelegentliche 

Aushilfsarbeiten. Seit einigen Wochen ist er in Arbeitslosenunter-: 

stiitzung. Dabei ist er kaum zu den Mahlzeiten zu Haus, weil er 

immer wieder gelegentliche Beschaftigungen und Verdienst findet.. 

Er erklart dazu offen, daf er auch heute das restliche Lehrjahr 

nicht nachholen méchte, da wiirde er weit weniger verdienen als 

in dem jetzigen Zustand. | | 

Vor der Umschulung 

P. D., heute 25 Jahre, hat 31/2 Jahre Elektriker gelernt. In 

schlechter Geschiftslage nach der Lehre entlassen, wurde er Hilfs- 

arbeiter bei einem Weifbinder. Im Dezember 1949 wurde er arbeits- 

los. Er hat keine Aussichten fiir seinen gelernten Beruf und meldete 

sich als Umschiiler. Er wurde auch von einem neuen Meister an- 

genommen, der ihn sehr tiichtig fand. Schlieflich kiindigte der Mei- 

ster doch wegen Mangel an Arbeit. Jetzt bezieht P.D. wieder Unter- 

stiitzung vom Arbeitsamt und hofft, die Umschulung in irgendeiner 

Weise fortsetzen zu kénnen. Er glaubt, daft er mit seiner doppelten 
Ausbildung immer eher zu. Geld kommen wird als seine Kame- 

raden. | 

Mit Frau und Kind | 

P. R. ist heute 23 Jahre. Seine Eltern leben im Ostsektor Berlins. 

P. R. besuchte vier Jahre die Volksschule und anschlieRend die 
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Oberschule fiir Jungen. 1943 mute er abbrechen und Luftwaffen- 
helfer werden. Er meldete sich dann freiwillig zu einem Lehrgang 

_ fiir Hochfrequenztechnik und fand wiabhrend des Lehrgangs die 

Moglichkeit, das Notabitur abzulegen. Zuletzt bei der Verteidigung 

Berlins eingesetzt, geriet er in amerikanische Gefangenschaft und 

wurde bald entlassen. Er arbeitete erst als Radiotechniker im 

Westen, kehrte 1946 nach Berlin zuriick, um die Technische Hoch- 

schule zu besuchen. Sein Notabitur wurde nicht anerkannt. Nach 

einem viermonatigen Vorkursus durfte er studieren, aber die 

Eltern konnten das Geld nicht mehr aufbringen. Er ging wieder in 

die praktische Arbeit in Berlin. 1949 folgte er einer Neugriindung 

der Firma im Westen. Hier heiratete er Anfang dieses Jahres. Als 

ihm die Firma wegen Arbeitsmangel unbezahlten Urlaub anbot, 

»platzte ihm der Kragen”, er lief{ sich entlassen. Trotz aller Um- 

fragen ist in der Branche nichts zu machen. Das Arbeitsamt schlagt 
Umstellung vor. P. R. miéchte am liebsten die Ingenieurschule be- 

suchen, aber wie soll er da mit Frau und Kind durchkommen? Er 

bastelt fortgesetzt auf seinem Fachgebiet. 
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VON DER JUGEND AUS GESEHEN 

Die Lage der 18- bis 25jahrigen macht nur deutlicher, was fiir 
alle gilt: Wirksame Hilfe kann nur in sorgfaltiger Miihe um den 

einzelnen jungen Menschen geleistet werden. Alles, was man ge- 

- meinhin in der Behérdensprache ,,Mafnahmen“ nennt, ist nur der 

Rahmen, ist die Bereitstellung von Geld und Menschen, ob aber 

der richtige padagogische Effekt, die innere und auftere Verande- — 

rung der Verhdltnisse, die Veranderung im Denken und Handeln 

der Menschen bewirkt wird, hangt nicht von den ,,.MaBnahmen“ ab, _ 

sondern von der konkreten paddagogischen Situation zwischen 

Helfer und Schiitzling, vom Vertrauen, vom gegenseitigen Ver- — 

stehen, von der Uberzeugungskraft, von der Glaubwiirdigkeit der _ 

zur Hilfe Berufenen. 

Wenn der Jugendliche oder seine Eltern statt eines mitfiihlen- 

den und sorgenden Menschen einen Schalter, ein Amt finden, so 

verstarkt sich bei den Betroffenen das Gefiihl der Fremdheit gegen- 
iiber dem Beh6rdenapparat, wie es aus hunderten von Berichten 

hervorgeht. Diese Berichte sprechen nur selten von Figenwilligkeit, 

von Aufbegehren und Opposition der Jugend oder der Eltern. Sie 

verraten im allgemeinen eine viel zu groe Ergebung in den Zwang 

der Verhaltnisse und in die Gewalt der Behérden und ihrer Ver- | 
' treter. Die Betroffenen sprechen gemeinhin nicht davon, daf sie 

den oder jenen Menschen in einem Amt gesprochen haben, sondern 

da sie bei dem oder jenem Amt vorstellig geworden sind. Daf 

man zu irgendwelchen Amitern laufen muff, gehort zu dem Wesen 

der heutigen Welt; da man nicht durchschaut, ,,was gespielt wird“, 
kann man dabei eigentlich nur Gliick oder Pech haben. Das alles 

ware noch ertraglich bei einem sachlichen Verwaltungsinhalt, es 
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war vielleicht unvermeidlich in der Zeit der Bewirtschaftung, bei 

den Schuhgutscheinen, es mag noch hingehen bei der Wohnungs- 

bewirtschaftung. — Unmdglich ist dieses Verhaltnis zwischen den 

einzelnen und den Behérden bei den padagogischen Aufgaben an 

der berufsgefahrdeten Jugend. Was hier die eigentliche Wirkung 

von ,,Maftnahmen“ ist, muf dauernd aus der lebendigen Erfahrung 

am Einzelfall kontrolliert werden. | 

Eine Jugend-Enquéte 

In Niederbreisig berichtete Frau Professor Kraus iiber 130 Be- 

richte vom Schicksal jugendlicher Erwerbsloser, die in den letzten | 

Monaten gesammelt wurden. Die Berichterstatter waren genau 

auf ihre Aufgaben vorbereitet. Die Berichte sollten nichts wieder- 

geben als die objektive Lage der Befragiten und deren Meinung 

dariiber: — 
»Beim Lesen dieser Berichte der 14- bis 18jahrigen ist man 

beeindruckt von der Zaghaftigkeit dieser jungen Menschen, von 

ihrer Hilflosigkeit gegeniiber den Fragen des Berufes. Sie sind des 

Glaubens, daff sie nur Arbeit finden werden, wenn sie Beziehungen 

haben. Sie haben aber keine Beziehungen. Selbst in Fallen, wo 

sie zwolf Jahre an einem Ort ansadssig sind, sind sie, wie sie sagen, 

fremd. Sie haben eine erhebliche Lebensangst, sie sind sehr isoliert. 

Sie sitzen oft zu Hause und tun nichts, sie haben keine Moglichkeit, 

ihren Gesichtspunkt zu erweitern. Es ist auffallend, wie stark viele _ 

an ihre Familien gebunden sind, wieviel der Schutz der Familie 

fiir sie bedeutet. Auffallend auch ist der Mangel an Vorbereitung 

auf das Berufsleben. Von der Schule aus wird offenbar zu wenig 

geholfen, einen Beruf zu finden, darin steckt ein Mangel an prak- 

tischer konkreter Vorbereitung. Sehr haufig erfahrt man von: dem 

starken Einsatz der Mutter, die eine Lehrstelle auftut, die dariiber 

entscheidet, was der Junge tun kann, die immer wieder eingreift. 

Verhangnisvoll ist es, wenn die Lehre abgebrochen wurde, weil 

die Lehrstelle schlecht war oder die Arbeit ausging. Allzu leicht 
werden die Jungen an ihren eigenen Fahigkeiten irre, weil sie 

nicht die richtige Lehrstelle gefunden haben. | 
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Das alles deutet auf eine gewisse Schwache innerhalb der Volks. 

schulen, aber auch der héheren Schulen hin. Die jungen Menschen 

sind nicht vorbereitet auf den Ubergang zum Erwerbsleben. Sie 

haben keine Technik der Arbeitssuche, sie wissen nicht, wie man | 

sich in einem Betrieb vorstellt, wenn man Arbeit sucht. Sie ziehen 

solche Gange endlos hinaus, weil sie sich fiirchten. Auch die Berufs- 

beratung des Arbeitsamtes scheint nicht viel zu bessern. Auch fehlt 

es hier an Hilfe der Gewerkschaften. Die Jungen sehen nach den 

Berichten in der Gewerkschaft nicht eine Stelle, die ihnen Hilfe und 

Rat gibt. Es fehlt eine menschliche Briicke zum Berufsleben. Es 

fehlt auch an gewissen konkreten Dingen, z. B. an Fahrgeld, wenn 

- Jemand nach auswiarts fahren miiff{te, um sich nach Arbeits- oder 

Ausbildungsméglichkeiten umzusehen. Es fehlt ein Zentrum, eine 

Stelle, an die man sich auBerhalb der Familie wendet, wenn es sich 

um Berufsfragen handelt. Die Berufsschule ist dieses Zentrum nicht, 

sie kénnte es aber vielleicht sein, wenn sie das nétige Vertrauen 
hatte. Besonders bedriickend ist die Vernachlissigung derjenigen, 

_ die k6rperlich behindert sind. Uber die Rente hinaus wird ihnen 
zu wenig geholfen, einen Ausweg zu finden. | 

Bei den Alteren, den 18- bis 25jahrigen, ist es meist so, da8 sie 

- kurzfristige Beschaftigung fanden und nun arbeitslos dasitzen. Bei 

ihnen ist haufiger als bei den Jiingeren der einzige Ausweg, 

auferhalb des Wohnortes Arbeit zu suchen. Dem steht die Melde- 
pflicht beim Arbeitsamt gegeniiber. Es ist nicht einzusehen, warum 

nicht die positive Foérderung auswartiger Arbeitsuche organisa- 

torisch moglich sein sollte. Es gehtdarum, den Willen zur Selbsthilfe 

anzuregen und zu erhalten anstatt ihn lahm zu legen. 

Auch bei diesen Alteren scheint eine Anleitung zur Arbeitssuche 

dringend notwendig. Die Alteren finden den Weg in die Wirtschaft 

allein nicht zuriick, jedenfalls nur mit sehr kurzfristigen Anstel- 

lungen. Umschulung ist ein verfehlter Begriff. Es geht nicht darum, 

etwas Erlerntes zu vergessen, sondern etwas Neues hinzuzuerwer- 

ben. Auch fehlt eine Hilfe zur Forderung der Begabtesten. 

Heute sind die Eltern entscheidend fiir die Richtung und den 
Nachdruck, mit dem die Arbeitssuche betrieben wird. Miifte man 
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nicht auch den Eltern Hilfe geben? Sie haben weder die Zeit noch 

die Mittel dazu, sich zu orientieren, um ihren Kindern zu helfen. 

Kann man nicht Filme vorfiihren? ° 

Der Berufsberatung fehlt die menschliche Qualifikation. Es fehlt 

_ das Bindeglied zwischen Einrichtung und Mensch. Daf ein gréRerer 

Kreis von Menschen erfahrt, was man eigentlich tun kann, scheint 

mir das dringendste Bediirfnis. Aus den Berichten stellt sich diese 

Frage nach der Elternbildung und die Frage nach der Begabten- 
forderung, auch die Frage, wie man das verhiartete Denken in 

Berufsbahnen wandeln kénnte. Warum wird der Doppelberuf, die 

mehrfache Arbeitserfahrung als eine Notlage betrachtet oder gar 

als eine Tragédie, und nicht als eine Bereicherung des Menschen 

und eine Chance fiir die Zukunft, die doch immer wechselhaft blei- 

ben wird?“ (Prof. Dr. Kraus). 
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1. Lese- und Musikraum, 2. Tagungsraum, 3. Schlaf- und 

Tagesraum, 4. Waschraum, 5. Bastelraum, 6, Lehrlings- 

heim fiir Baulehrlinge, 7. Kiiche, 8. Waschraum, 9. Vor- 

raum, 10. Theaterraum, 11. Geschftsstelle, 12. Tischler- 1 

werkstatt, 13. Privat, 14. Kindergarten, 15. Werkstatt, 

16. Brausebad, 17, Kohlen, 18. Heizung, 19. Vorrate, eK a) a 
20, Waschraum, 21. Biigelraum 
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DER WEG IN DIE ZUKUNFT 

So vielfaltig auch die Ursachen der Jugendnot sind, von der hier 

geredet wurde, so vielfaltig die Hilfe sein miiRte, die eine Unzahl 

von Behordenstellen, Betrieben, gesellschaftlichen Einrichtungen 

und darin tatigen Menschen angeht, so einheitlich ist doch die Rich- 

tung dieser Arbeit: Es geht um eine groffe menschenbildende 

Aufgabe. | 

Fir diese Leistung sind weder die Arbeitsbehérden, noch die 

Jugendfiirsorge, noch das Berufsschulwesen geniigend geriistet. Sie 

alle sind in ihrer gesetzlichen und organisatorischen Verfassung 

noch zu sehr auf die sogenannten normalen Verhiltnisse einge- 

richtet, auf die Zeiten, in denen die ,,Verhaltnisse“ normal laufen 

und hoéchstens einzelne Menschen sich nicht normal verhalten. Jetzt 

aber geht es darum, einem grofen Teil der Jugend und ihren 

Familien das BewuRtsein wiederzugeben, daf sie iiberhaupt dazu- 

gehoéren, ihnen den Weg zu zeigen, wie sie den Anschluf an das 

normale Leben, die gliicklichere Mehrheit, wieder gewinnen k6nnen. 

Es ist im einzelnen gesagt, wo die bisherigen Arbeitsmethoden 

versagen und versagen miissen. Es ware dem nur noch hinzuzu- 

fiigen, daft die Zeit sehr schnell liuft und es nur wenige Jahre nach 

der Schulentlassung braucht, um aus einem gut veranlagten und 

gutwilligen jungen Menschen etwas ganz anderes zu machen, wenn 

man ihn dauernd zuriickstoRt. Nicht einmal das Einfachste wird 

heute geleistet: In vielen Lebenslaufen der Jugend seit 1945 wieder- 

holt es sich, da dem jungen Menschen erst nach Jahren der behoérd- 

lichen Behandlung zum ersten Mal ein Mensch begegnet, zu dem 

er Vertrauen fat, mit dem er sich offen ausspricht. Das ist doch 

die erste unentbehrliche Vorstufe zu allem Weiterhelfen. 

Aber das Wort Padagogik ware zu eng verstanden, wenn man 

es nur auf das fruchtbare menschliche Beziehungsverhidltnis ange- 
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wendet sehen wollte. Es geh6ren auch materielle Leistungen dazu, 

Kosten miissen aufgebracht werden, zum Teil erhebliche Kosten, 

Kosten, die nicht nur die Wirtschaft und die freiwillige Bereitschaft 

der gesellschaftlichen Krafte aufzubringen haben, sondern Staat 

und Gemeinden. Die Arbeitsverwaltung, das Schulwesen, die 

Jugendfiirsorge der Kommunen, sie alle brauchen Geld fiir eine wirk- 

samere Hilfe. Die Jugendwohnheime, diese zentralen Punkte einer 

positiven Entwicklung sind teuer. Die Ersatzformen der Beschifti- 

gung ebenfalls. Auch Aufklarung kostet Geld, obgleich es eigentlich 

gelingen miiftte, die Hilfe fiir die berufslose Jugend so zum allge- 

meinen Gesprach zu machen, daft es den Zeitungen Geld einbrachte, 

dariiber zu schreiben, und der Rundfunk, der sich stark und ziel- 

bewuft dafiir einsetzte, neue Hérer gewonne. 

Es ist unerlaflich, daf die 6ffentlichen Haushalte fiir die vor- 

liegenden Aufgaben die noétigen Mittel hergeben. Das geht nicht 

ohne harte Kaimpfe, denn es ist nicht damit getan, daf{ neue Aus- 

gaben beschlossen werden: Es muff an anderer Stelle erspart wer- 

den, was fiir die Jugend gebraucht wird. Es gibt aber keine Stelle 

in einem Offentlichen Etat, die nicht von irgendeiner Seite mit 

Klauen und Zahnen verteidigt wird. Es kénnen hier keine Vor- 

schlage dafiir gemacht werden, wo in den tausenden von offent- 

lichen Haushalten die hier in Frage stehenden Einsparungen zu- 

gunsten der Jugend gemacht werden kénnten. Die Hoffnung, daf 

es bei objektiver Abwagung aller Zwecke doch méglich sei, solche 

Widerstaénde zu tiberwinden, kann sich nur auf die allgemeinen 

Beobachtung griinden, daft es in der westdeutschen Bundesrepublik 

an vielen Stellen allzu glanzvoll und allzu auskémmlich zugeht, 

daf die Zeit seit der Wahrungsreform einen Bedarf an Reprisen- 

tation, an Autos und Reisen, an Propaganda der Stadte hervorge- 

bracht hat, der sich in hohen Kosten niederschlagt. 

Die dauernd anwachsende Pensionslast der letzten fiinf Jahre 

und die soziale Gesetzgebung dieser Zeit ist zu ausschlieRlich auf 

die Sicherung der auslaufenden Existenz gerichtet worden, als daf 

es verwunderlich sein kénnte, daf jetzt, wo fiir die heranwachsende 

Generation eine aufbauende rechizeitige Hilfe erforderlich wird, 
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kein Geld mehr da ist. Ob an den Rentensystemen bei der Uber- 

alterung unseres Volkes sehr viel gespart werden kann, steht dahin. 

Es gibt Grenzgebiete dieses Verlangens nach sozialer Sicherheit, wo 

die Sorge fiir die nicht mehr Erwerbsfahigen die wirtschaftliche 

Sicherheit der Arbeitenden bedroht. Im ganzen aber sind es sicher 

nicht die Notgroschen des Alters, an denen gespart werde kinnte, 

um der Jugend zu helfen. Soviel ist gewif: Ein Volk, das seine 

Mittel so verdisponiert hat, daf es fiir die Ausbildung und den 

Berufseinsatz, fiir den Aufbau, der die ganze Zukunft tragt, nicht 

mehr geniigend Krafte tibrig hat, hat falsch disponiert. Auch das 

gesamte System der Alterssicherung in Deutschland wird hinfallen, 

wenn in Zukunft die Schicht der Erwerbstatigen zu schmal wird, 

die dieses Altenteil allein erarbeiten kann. 

Die Aufnahmebereitschaft der Wirtschaft, die Zahl der Lehr- 

und Anlernverhdlinisse zu steigern, miifte der erste Schritt sein. 

Die Jugend am falschen Platz zu erlésen, ist die notwendige Ergan- 

zung dazu, damit jungen Menschen in Deutschland iiberhaupt 

gleiche Chancen gegeben werden kénnen. Die verstarkte Anerken- 

nung der Frauenberufe gehort dazu. Das notwendige Bindeglied 

zwischen den jungen Menschen und dem Beruf, die Ausbildung, ist 

schon in den Volksschulen, vor allem aber in den beruflichen 

Schulen seit langem so notleidend, da es nun ohne eine erhebliche 

Anstrengung nicht mehr weiter geht. 

Bei der Betrachtung der Lage in der Landwirtschaft muf man 

sich dartiber im klaren sein, da8 auch nach der notwendigen Ver- 

besserung der Berufsverhdlinisse allerhéchstens ein Viertel aller 

Berufstaétigen auf die Landwirtschaft entfallen kann. [hr Beitrag 

zur Losung der Jugendberufsnot, insbesondere fiir die Fliichtlings- 

jugend, ist nur ein Teil der Anstrengungen, die insgesamt unter- 

nommen werden miissen. Fir die Reifezeit der Jugendlichen liegen 

auf dem Lande grote padagogische Moéglichkeiten, die sich auch 

bei spaterem Ubergang in andere Berufe lohnen. 

Nirgendwo zeigt sich deutlicher als in der Lage der tiber 18jah- 

rigen, die noch keinen Platz im Leben gefunden haben, die oft Frau 

und Kinder haben und auf Hilfsarbeit wechselnder Art angewiesen 
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sind, da& es um personliche Hilfe fiir jeden einzelnen geht. Die 

soziale Nachkriegsgeschichte Deutschlands beweist, daft eine Fiille 

von sozialen Gesetzen und Verordnungen geschaffen wurde, ohne 

da die nétige Einzelarbeit am Menschen geschehen ist. In iiber- 

stiirzter Eile ist diese Gesetzgebung vollzogen worden, ohne je 

genau hinzutreffen, weil man viel zu sehr auf die Zauberwirkung 

des Gesetzes vertraute, sobald man einen Notstand zu erkennen 

glaubte. Dieses Chaos von Gesetzen zu entwirren, auf die wesent- 

lichen Ziele zu richten, ist nur ein Teil der Arbeit. Aber auch die 

beste soziale Gesetzgebung versagt, wenn die Verwaltung nicht die 

Menschen zur Verfiigung stellt, die dazu vorgebildet und bereit 

sind, die soziale Intention des Gesetzes mit denen zusammen zu 

verwirklichen, denen die Gesetze gelten. 

Gesetzgebung und Verwaltung erhalten ihren Arbeitsauftrag 

vom Willen der Gesamtheit. Auch wie sie arbeiten, ist groRenteils 

davon abhangig, was die Abgeordneten im Bund, in den Landern, 

in den Gemeinden tun oder unterlassen, und was ihnen wiederum 

von der offentlichen Meinung nahegebracht wird. Wir alle sind ver- 

antwortlich dafiir, ob in der richtigen Richtung und im richtigen 

Geist gehandelt wird in den Amtsstuben. 

Aber das ist nur die eine Seite der Mitwirkung aller. Es sind 

gar nicht die staatlichen Mittel und die behérdlichen Mafnahmen, 

von denen das Entscheidende gegen die Berufsnot der Jugend 

erwartet werden muff. Genau so wichtig ist die Bereitschaft und die 

Geschicklichkeit der Betriebe zur Ausbildung, die Bereitschaft der 

Eingesessenen, jungen Menschen aus der I'remde Wohnung zu 

geben, die Neulinge mit der ganzen Kraft der Gemeinschaft zu um- 
schlieRen, iiber die wir noch verfiigen. 

Die Jugend, der geholfen werden soll, ist nicht Objekt einer 

Fiirsorge. Sie ist willens, sich selbst zu helfen, sie muff eines Tages 

den Staat tragen, sie will arbeiten, sie will teilnehmen am Leben, 

wie sie es andere tun sieht. Sie will mitwirken auch bei alledem, 

was hier an ,,Mafnahmen“ geschildert wurde. Sie will ihre eigene 

Lage kennen und iibersehen, sie will das Vertrauen haben, daf 
die, die helfen k6nnen, mit ihr sind. 
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| J. Die Berufsnot der akademischen Jugend 

Man denkt gewoéhnlich daran, daR zu viele Akademiker da 

sind und da® sie keine Stelle finden. Die Berufsnot der akade- 

mischen Laufbahn beginnt aber schon beim Abiturienten. Viele 

sind begabt und méchten studieren, haben aber keine Mittel und 

miissen einen Ausweg-Beruf ergreifen. Anderen wiederum, die 

durchaus nicht fiir die Universitit pridestiniert sind, ist das 

Studium der Ausweich-Beruf, etwa in dem Sinn des Schlagwortes 

aus der Wirtschaftskrise von 1930/32: Das Studium ist die Erwerbs- 

losenfiirsorge fiir die Sohne des Mittelstandes. 

| | Die Werkstudenten 

| Alle, die wahrend des Semesters oder wahrend der Ferien Geld 

zum Weiterstudieren verdienen miissen, leiden unter Berufsnot, 

weil sie nicht geniigend Stellen finden. Hier hat zundchst die Hilfe 

einzusetzen und dem Begabten, aber Mittellosen, zu helfen. Nach 

Ziffern des Statistischen Landesamts Tiibingen verfiigt fiir seine 
Lebenshaltung: | | 

Der unbemittelte Student iiber ca. 70 Mark im Monat, | 

der bessergestellte Student tiber ca.. 90 Mark im Monat, 

der guigestellte Student iiber ca. 120 Mark im Monat. | 

Nach Einzelerfahrungen sind die Zahlen eher zu niedrig gegrit- 

fen, weil nicht alle Einkommensquellen erfaRt wurden. Horgeld- 

erlaf{ und Stipendien, die zum Teil sehr hohe Betrage erreichen, 

erleichtern das Studium. Die ,Studienstiftung des Deutschen 

Volkes“ hat . oo So 

1948 45000 Mark fiir 51 Studierende, 

1949 341 000 Mark fiir 230 Studierende, 
1950 654000 Mark fiir 439 Studierende 

aufgewendet. oo 

Das sind 1 040 000 Mark, also im Durchschnitt jaihrlich 1440 Mark 

fiir einen Studenten. 

An 7100 Fliichtlingsstudenten vergab die Soforthilfe bisher 

5400000 Mark. | | | 
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Der Anteil der Fliichtlingsstudenten an einzelnen Hochschulen 

1949/50 
Gesamtzahl davon davon 

Universitit | derStudenten  [Fliichtlinge Ostlliichtlinge 

Miinchen 10 500 2 500 750 | 

Gottingen 4700 | 1 600 950 

Mainz 5 600 412 120 

Koln 4 800 260 90 

Was die offentlichen Studienbeihilfen betrifft, so besteht bei den 
Studentenwerken allgemein der Wunsch, daf{ das Verfahren ein- 

heitlicher und zweckmifiger gestaltet wird. Aber auch im besten ~ 

Fall kénnen die begrenzten Mittel nicht ausreichen, um einer 

sehr grofen Zahl von Studierenden die Suche nach Nebenerwerb 

zu ersparen. Man muff damit rechnen, daft etwa die Hilfte aller 
Studierenden auf solche zusatzlidie Arbeit angewiesen ist. 

Die Hauptschwierigkeit besteht darin, daf die Studenten wenig 

praktische Arbeitserfahrung mitbringen; hier besteht allerdings 

ein groBer Unterschied: Die Ingenieur-Berufe und sonstigen prak- 

tischen Berufe verbinden Studium und Werkarbeit automatisch. 

Ein Werkstudent, der vor seiner Studienzeit schon praktiziert hat, 

findet auch wiihrend desSemesters und wabrend der Ferien leichter 

Arbeit. 

Die Studenten anderer Fakultaten, deren Ausbildung mit rein 

theoretischem Stoff beginnt, haben es sehr schwer. Auch ein Medi- - 

ziner, der das Physikum hinter sich hat, ist in Deutchland kaum 

einsatzfahig, im Gegensatz zu den angelsidchsischen Liandern, wo 

die Erziehung in den Medical Schools friiher in die Praxis 

hineinfihrt. | | 

Die Hamburger Hochschulreform hat sich bereits 1948 mit der 

Frage beschaftigt und ein allgemeines Arbeitsjahr vordem Studium 

abgelehnt, weil bei freier Wahl des Arbeitsplatzes die Gefahr | 
bestehe, da die Beschaftigung zu einer Scheinarbeit wiirde. Es 

wurde aber empfohlen, daft alle Studierenden vor oder wahrend 

des Studiums eine berufsgebundene, praktische Tatigkeit ausiiben: 

Ob diese in allen Fakultaiten méglich ist, und wie diese durchzu- 
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fiihren ist, miisse die Konferenz der Hochschulprasidenten und 

der Rektoren in Fiihlungnahme mit den Berufsorganisationen ent- 
scheiden.“ Ob es fiir die Ausbildung zweckmafig ist, Theorie und 

Praxis zu verbinden, ist eine rein padagogische Frage, die unab- 
hangig davon entschieden werden muf, ob viele Studierende zum — 

Broterwerb gezwungen sind. Es kommt darauf an, das Verstiindnis 

der Wirtschaft fiir diejenigen wachzuhalten, die sich neben ihrem 

Studium den Lebensunterhalt verdienen miissen. 

Wild gewachsen 

Der heutige Zustand ist nur zu verstehen, wenn man sich vor 

Augen halt, da8 das deutsche akademische Studium vollig wild 

gewachsen ist. Das gilt fiir die Verteilung der Hochschulen iiber 

den Raum, das gilt fiir den Aufwand und die Belegungszahlen. 

_ Der Student kostet den Staat im Jahr durchschnittlich 400 Mark. 

Eine Gottinger Untersuchung ergab folgende Unterschiede dieser 

Kosten nach Fakultaten: 

Jura DM 240,— | 

Theologie DM 256,— 

| Philosophie DM 663,— 

Mat. Nat. Wiss. DM 1929,— 

Forstwiss. DM 2523,— 

An Universitaten und Hochschulen mit Promotionsrecht gab es: 

1914 rund 70000 Studierende, 

Reich? 1932 ~=rund 125000 Studierende, ) lt. 10-Jahrs- 
1939 rund 56000 Studicrend, {Statistik 

_ (1947/48 rund 135 000 Studierende, 

Bundessebiet 950 rund 100000 Studierende, 

darunter ca. 20000 Studentinnen. Diese 100000 Studierenden ver- 

teilen sich auf die verschiedenen Hochschulen etwa wie folgt: 

Universitaten ca. 70 000 

Technische Hochschulen ca. 20 000 

Ubrige Hochschulen ca. 10000 
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Die Berufsaussichten 

Fiir die naturwissenschaftlich-technischen Berufe ist am wenig- 

sten zu besorgen. Die Unterbringung der Akademiker in geistes- 

- wissenschaftlichen Berufen wird allgemein als sehr schwierig 

betrachtet, aber hier ist die Umstellungsméglichkeit ganz ver- 

schieden. Viele junge Akademiker gehen in berufsfremde Berufe 

iiber oder finden sonstige Ausweichméglichkeiten. Ein Philologe 

geht in einen Verlag oder eine Zeitung, der Jurist in die Wirtschaft, 

der Theologe in die Wohlfahrisarbeit, um nur einige Beispiele zu 

nennen. Ob es erwiinscht ist, daf so viele Studierende unter dem 

Druck des Uberflusses vorzeitig ausscheiden, nachdem erhebliche 
Kosten und Zeitverluste entstanden sind, ist eine andere Frage. 

Die Mediziner kénnen sich am schwersten umstellen. Wir werden 

1952 etwa 45000 —50000 Arzte brauchen, vondenen héchstens 30000 
als Kassenarzte zugelassen werden k6nnen. Wir werden aber bis 

dahin 72000 ausgebildete Arzte haben. lm Jahre 1948 hatten die 

Vereinigten Staaten bei 148 Millionen Einwohnern 22 000 Medizin- 

studenten oder einen Medizinstudenten auf 6727 Einwohner. Im 

gleichen Zeitpunkt zahlte Deutschland auf 45 Millionen Einwohner 
20 000 Medizinstudenten oder einen Medizinstudenten auf 2250 Ejin- 

wohner. Das ist das Dreifache an Nachwuchsdichte. | 

Dr. habil. Stockmann, Statistiker in Tiibingen, hat versucht, 

den Jahresbedarf der akademischen Berufe im ganzen Bundesge- 

biet zu schatzen. Wenn die Besetzung der akademischen Berufe um 

1930/33 zugrunde gelegt und eine durchschnittliche Berufszeit 

des Akademikers von 30 Jahren angenommen wird, so ergibt sich 

folgendes Bild: 

Richter und Staatsanwdlte 300 

Rechtsanwialte und Notare 520 

| Geistliche beider Konfessionen 900 

Hochschullehrer 200 

Studienrate 1000 

Arzte 1500 

Zahnirzte 380 
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Apotheker 500 

Tierarzte 180 

Wirtschafts-, Sozial- und Rechtssachverstindige rd. 1200 

Chemiker, Physiker, Geologen u. dgl. in 

Wirtschaft, Verwaltung und Forschung rd. 900 

| Schriftleiter, Schriftsteller; Bibliothekare u.dgl. rd. 200 

Fachschullehrer rd. 150 

| , rd. 8000 
dazu technische Berufe , 2000 

Land- und Forstwirte 500 

— rd. 10500 

Ein jahrlicher Zuwachs von 10-11000ausgebildeten Akademikern, 

wie er danach erforderlich wire, wiirde einen Bestand von 40-45 000 

Studenten auf Universititen und Hochschulen erfordern. (Alles auf. 

das westdeutsche Bundesgebiet berechnet.) Statt dessen sind gut 

doppelt so viel vorhanden. Auch die Besserung der Auswanderungs- 

moglichkeiten lat. hier keine wesentliche Erleichterung erhoffen, 

so nahe es lige, bei dem auferordentlichen Mangel an Arzten in 

iiberseeischen Landern an den deutschen Uberfluf& zu denken. Das 

Internationale Arbeitsamt in Genf beschaftigt sich z. Z. mit der 

Frage, wieweit durch eine Vereinheitlichung des Ausbildungs- und 

Priifungswesens die Austauschbarkeit von Akademikern erleichtert 

werden kann. . 

Voraussagen dieser Art haben nur sehr begrenzten Wert. Sie 

sind in der Vergangenheit oft nicht eingetroffen. Der Bedarf an 

Naturwissenschaftlern und Technikern stieg in den letzten 3 Gene- 

rationen erheblich und stiarker an als die Gesamtbevélkerung. Der 

Bedarf des Staates lat sich einigermaften iibersehen, der Bedarf 

der Wirtschaft und der Freien Berufe an Akademikern schwankt. 

Zwei konkrete Aufgaben sind festzustellen: : | 

1. Die Hilfe fiir den begabten mittellosen Studenten durch ein 

vereinheitlichtes und verbessertes System, sei es durch Studien- 

hilfen, sei es durch Hilfe der Wirtschaft bei der Beschaffung geeig- 

neter Werkarbeit. 
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2. Berufsberatung und notfalls Umschulung von Akademikern, 

die, aus welchen Griinden auch immer, ihr Studium nicht vollenden 

ko6nnen oder nach dem Studium keine Aussicht haben, in ihrem 

Fachberuf unterzukommen. 

Hier sind auch den Arbeitsbehérden Aufgaben gestellt, die sie 

mit den bisherigen Kraften kaum ausreichend leisten kénnen. Hier 

kann nur personliche Fiirsorge und eindringliche Beratung zusam- 

men mit dem Urteil iiber die wissenschaftliche Begabung des ein- 

zelnen die rechizeitige Abwendung vom akademischen Beruf 

erreichen. Es besteht sonst die Gefahr, da ein akademisches Pro- 

letariat heranwiachst, das verbittert und hilflos in der Berufs- 
_ findung, sich selbst und der Allgemeinheit zur Last ist. 

Auch hier erschwert die Starre des Berufsdenkens in Deutsch- 

land die Lage, die Einstellung, als miisse aus jeder Ausbildung eine 

bestimmte Laufbahn hervorgehen und als ware es fiir einen Aka- 

demiker ein Abstieg, wenn diese Berufslaufbahn dem Studium 

nicht nachfolgt. Der allgemeine Wert jeder Hochschulausbildung, 

auch der nicht vollendeten, fiir die Entwicklung der geistigen Krifte 

lieRe es sonst leicht verschmerzen, daf so viel mehr Menschen die > 

Hochschule besuchen, als die sogenannten akademischen Berufe 

spater aufnehmen kénnen (nach Dipl.-Ing. Funke). 
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: Il. Die Bundesarbeitsgemeinschaft 

Jugendaufbauwerk | | 

»1m Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendaufbauwerk 

bestehen zur Zeit 419 Wohnheime mit einer Belegung von etwa- 

19 000 Jugendlichen. Die Durchschnittsbelegung des Heimes betragt 

demnach 40—45 Insassen. Im Bau begriffen sind weitere 232 Heime, 

die 10000 Platze haben werden. Auferdem miissen hier noch 374 — 

offene Mafnahmen genannt werden, eine Form, die besonders in 

Schleswig-Holstein und Bayern angewandt wird. Es handelt sich, 

hier um ArbeitsmaBnahmen, die den Charakter von Notstands- 

maftnahmen haben, mit denen jedoch allgemein jugendpflegerische 

und berufsvorbereitende Veranstaltungen obligatorisch verbunden - 

sind. | | 

In dieser — an der Gréfe der Jugendnot gemessen — beschei- 

denen Leistung steckt eine Unsumme an Anstrengungen, Idealis- 

mus und Opferbereitschaft aller Menschen, die diese Heime schaffen 

halfen und fiir ihre Bewohner Arbeitsméglichkeiten und Ausbil- 

dungsstellen besorgt haben. Wie ist diese ganze Arbeit in ihrer 

vielfaltigen Gestalt entstanden? Wir miissen uns der Situation im 

Jahre 1945 erinnern, wo nach ihrer Entlassung in den Internie- 

rungsraumen, Gefangenenlagern usw. die jungen Luftwaffenhelfer, 

Arbeitsmanner und Soldaten pliéizlich auf der Strafe standen, 

ohne Heimat, ohne von ihren Familien zu wissen und nun auf der 

Landstrafe hin- und herwanderten. Es waren damals einzelne 

Menschen, die ihre Verantwortung spiirten, daf hier geholfen 

werden muff. Hier war es ein Student, der selbst heimatlos war, 

dort ein Pfarrer und wieder dort ein Landrat. Jeder begann Ab- 

hilfemafnahmen zu schaffen, so wie er es vermochte. Das Gesamt- 

problem war noch nicht durchdacht, viele Fehler wurden gemacht, 

aber es wurde geholfen, wenn auch in viel zu geringem Umfange. 

Diese ersten Anfange der Wohnheime, Heimstitten oder wie sie sich 

sonst nannten, sind ein schénes und ermutigendes Beispiel einer 

gesellschaftlichen Initiative, einer Selbsthilfe, ohne auf den staat- 
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lichen Auftrag zu warten. Diese Menschen fanden sich zum ersten 

Male in gréRerem Rahmen — vom Jugendhof Vlotho gerufen — zum 

Erfahrungsaustausch, man durchdachte das Gesamtproblem, gewann 

sichere MaRstabe und erlebte mit Freude, daf in steigendem Make 

die staatlichen Dienststellen und die grofen Verbande sich dieser | 

drangenden Aufgabe annahmen. Von diesem Menschenkreis aus 

erfolgte dann — nach weiteren Tagungen — im Mai 1949 die Griin- 

dung einer Arbeitsgemeinschaft auf Bundesebene, die unter dem 

Namen Jugendaufbauwerk bekannt geworden ist. Die Last der 

Verwirklichung tragen draufen im Land die grofen Verbinde, 

die Kommunalverwaltungen und die Lander. Aber wir sind gliick- 

lich, da@ dariiber hinaus der Geist der Selbsthilfe und freien 
gesellschaftlichen Initiative uns alle immer wieder zur Zusammen- 

arbeit und Koordinierung befahigt. 

- Wie hat sich in diesen Jahren nun die Arbeit selbst entwickelt? 
Der junge Mensch, der hoffnungslos auf der Strafe herumzog, 

sollte zunachst nichts anderes spiiren als dies: hier ist ein Mensch, 

der dir gut will. Es wird dafiir gesorgt, da man ein Dach tiber den 

Kopf bekommt und ein regelmafiges Essen. Aber das konnte nur 

der Anfang sein. Der entscheidende Schritt zur ,.Wiederbeheima- 

tung“ konnte nur in einer Hinftihrung zum Beruf und einer ordent- 

lichen Ausbildung und Arbeitsstelle liegen. Aber nicht immer ge- 

lang das, da der Junge durch sein langes Herumwandern manchmal 

erst wieder an Regelmaftigkeit und Arbeit iiberhaupt gewohnt 

werden mufte, damit er dann in einer Lehrstelle auch durchhielt. 

So entwickelten sich drei aufeinander aufbauende Stufen der Einge- 

wohnung: das Auffanglager, der Jugendgemeinschaftsdienst indem | 

gemeinsam eine Aufforstungsarbeit oder dgl. geleistet wurde, und 

das eigentliche Wohnheim mit Berufsausbildung. Zu Ehren dieser 

oft falschlicherweise als verwahrlost bezeichneten Jugend muf 

jedoch festgestellt werden, daf zumeist diese zweite Stufe nicht 

eingeschaltet zu werden brauchte. Es sei auch noch bemerkt, da 

die genannten Stufen selbstverstandlich meistens in demselben 

Heim von einzelnen Jungen durchlaufen wurden. — Mit Heim und 

Beruf sind die beiden wichtigsten Mittel zur Bekimpfung dieser 
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Jugendnot, die uns hier beschaftigt, genannt. Es sei jedoch der | 

Vollstindigkeit halber noch vermerkt, daf die Riickgewinnung die- 

ser Jugend fiir die Welt der Werte auch die letzten Fragen der 

menschlichen Bindung nicht vergessen werden darf; aber es sei 

auch gesagt, dali gerade die konfessionellen Krafte sich darin 

einig sind, aus padagogischen Griinden diese Fragen erst an letzter 

Stelle bewuft zu machen. 
Das Jugendwohnheim mit angeschlossener Berufsausbildung 

beim Meister oder im Betrieb ist fiir alle im Jugendaufbauwerk 

beteiligten Verbande, Gruppen und Einzelpersénlichkeiten das 

unverriickbare Ziel. Im Kreise dieser Jugendwohnheime nimmt das _ 

Wohnheim fiir Jungarbeiter und Studenten am Mafmannplatz in 

Miinchen eine besondere Stellung ein, da hier auch Gedanken der 

Hochschulreform usw. eine Rolle spielen. Besonders und ausfiihr- 

licher miissen jedoch noch die Jugendaufbauwerke genannt werden, __ 

die uns unter dem Namen Jugendsiedlung oder Jugenddorf oder 

Jugendstadt bekannt sind. Der Unterschied zu dem Regelfall des 

Wohnheims ist der, daf die Berufsausbildung in eigenen Lehrwerk- 

statten durchgefiihrt wird. Hierzu mu vermerkt werden, daf es. 

sich bei diesen Lehrwerkstatten zumeist jedoch um regelrechte Be- 

triebe handelt, was dem Wert dieser Berufsausbildung zugute 

kommt. Es wird hier die Bewaltigung einer sehr schweren Aufgabe 

versucht, so weit man bisher sehen kann mit Erfolg. Wir wissen, 

wie schwer es ist, die Anforderungen der Padagogik mit den Not- 

wendigkeiten eines Betriebes in Einklang zu bringen. Aber desto 

reizvoller erscheinen mir gerade diese Versuche. 

In der Sicht der Dinge, wie sie hiermit kurz entwickelt wurden, 

besteht eine weitgehende Einmiitigkeit unter allen Beteiligten. 

Sie wissen aber auch, da die besondere wirtschaftliche Not in 

Schleswig-Holstein, bald auch in Bayern, zu einer anderen, ent- 
scheidend abweichenden Form der Loésung gefiihrt hat. Echte Be- 

rufsarbeit ist fiir den gréRten Teil nicht zu finden, man kann den 

Jugendlichen nur einen gruppenméfigen Einsatz bei Arbeiten ver- 

mitteln, die fast immer mit einem spateren Beruf nichts zu tun ~ 

haben. Der Vergleich rrit dem friiheren freiwilligen Arbeitsdienst 
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bzw. Notstandsmafnahmen liegt nahe. Gegeniiber diesen alten 

Formen sind eine Reihe ,Sicherungen* geschaffen, die einer 

falschen Entwicklung vorbeugen sollen: kleine Gruppen, starker 

Einflu8 der Jugendpflege und Einbau von berufsférdernden und 

berufsvorbereitenden Mafnahmen. Wenn ich richtig sehe, so mu 

zu dieser Lésung das Folgende gesagt sein: 

Es kann sich hier nur um eine allerletzte Notlésung handeln, 

wenn alle anderen Moglichkeiten ersch6pft sind. Und hier miissen 

wir alle wachsam sein. Es ist gefahrlich, wenn man sich mit Not- 

losungen abfindet. Und leicht wird aus einer Notlésung eine Tugend 

gemacht. Solche Notlésungen verschleiern oft und fiir viele die 

Krise eines Systems. Hier muff an den politischen Menschen die 

Frage gestellt werden: gibt es von der Politik her nicht Lésungs- — 

moglichkeiten, die durch die Wirtschaftspolitik die Arbeitslosigkeit 

entscheidend herabsetzen k6nnen? Ich méchte diese Frage nur an- 

gedeutet haben. | . 

Andererseits mu ebenso klar gesagt werden, daft es bequem ist 

fiir Menschen, in deren Landern Normallésungen méglich sind, 

solche Notlésungen in Bausch und Bogen abzulehnen. Sicher wird 

durch UWbernahme von jugendlichen Arbeitslosen nach den wirt- 

schaftlich giinstiger gestellten Landern schon oft geholfen, aber 

diese Notlisungen der von der Uberbevélkerung besonders be- — 

troffenen Lander — auch Nieder-Sachsen gehort hierher — miissen 

von uns allen innerlich mitgetragen und verantwortet werden. 

_ Die Jugendnot, von der wir hier sprechen, muf uns in ihrer 

ganzen menschlichen und politischen Tragweite bewufRt sein. | 

Machen wir es uns ganz klar, was es heiftt, als junger Mensch das 

~ Gefiihl zu haben, unnétig zu sein. Entsinnen wir uns des bitteren 

Wortes, das die Jugend von 1931 aussprach, ,ausgesperrte” Jugend 

zu sein, bedenken wir, was es heif{t, wenn eine Jugend taglich 

erlebt, daB ihr die Gesellschaft und der Staat nicht helfen kann. 

Diese Jugendnot ist ,jetzt und hier“. Wir miissen sie sofort 

meistern. Aber mit derselben Energie miissen wir auch alles tun, _ 

was eine Lésung auf weite Sicht verspricht. Und diese Arbeit und 

dieses Bemiihen miissen sich in einer gewissen Offentlichkeit voll- 
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zichen. Ich wiederhole: die Jugend darf nicht das Gefiihl be- 

kommen, sie ist zu viel. Diese so entscheidende Aufgabe ist uns 

Alteren und der Jugend in einer gefahrlichen Nachbarschaft ge- 

stellt, in einer zeitlichen und raumlichen Nachbarschaft zweier 

totaler Systeme. Der Nationalsozialismus und die Ostzone tat bzw. 

tut sehr, sehr viel fiir die Jugend und hammert dies in das Bewuftt- 

sein aller. Die entscheidende politische Bedeutung dessen, was wir 

zu tun haben, wir damit vollends deutlich. Wir werden es nur 

schaffen, wenn wir alle zusammenwirken: alle, das heifft Staat 
und Verbinde, Alter und Jugend, Organisationen und Einzelper- 

sonlichkeiten, Wirtschaft und Schule usw., wirklich alle miteinander. 

Kompetenzen und Eifersiichteleien diirfen hier keinen Platz haben. 

Das ist das Mindeste, was von uns Alteren die Jugend erwarten 

kann. | | 

Zwei Dinge vor allem machen immer wieder trotz all dieser 

Not einen grofen Mut. Welches Kapital an Anstandigkeit, Fleif, 

Kénnen und ungebrochenem Willen wird in dieser heimatlosen 

Jugend sichtbar, wenn wir ihr erst wieder einmal eine Heimat 

geben: Und wie begliickend ist es, da es an so vielen Orten 

schon gelungen ist, Menschen und Organisationen oft verschiedener 

politischer Richtungen und Weltanschauungen zusammenzufiihren 

zu einem gemeinsamen Werk, das der Zukunft von uns allen dient, 

weil es unserer Jugend den Weg ins Leben frei macht.“ (Hans 

Richter) . 
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Ill. Ausbildungshilfen des Hauptamtes fiir Soforthilfe 

a) Zum Zweck des Auf- und Ausbaues von Jugendheimen fiir Be- 

rufsanwarter des Handwerks und der Industrie: 

~ & Millionen DM fiir 149 Heime, wodurch 6186 Wohnplatze 

dauernd neugeschaffen werden, nachbewilligt: 

| 1,5 Millionen und 3 Mill. = 8,5 Mill. 

b) Zur Ausbildung von Berufsanwartern des Handwerks und der 

Industrie: 
2,5 Mill. DM fiir 5187 Lehrlinge 

und 5,5 Mill. DM oe 

und 5,- Mill. DM = 13 Millionen 

auf ein Jahr bei einer monatlichen Beihilfe von DM 40,—. 

c) Fiir Jugendliche, die landwirtschaftliche Schulen besuchen: - 

750 000 DM verteilt auf 410 landwirtschaftliche Schulen fiir 4280 

landwirtschaftliche Schiiler auf die Dauer eines Jahres bei einer 

monatlichen Beihilfe von 35,— DM. 

d) Fiir Studierende an Hochschulen: | | 

| 2555 000,— DM 

und 2500 000,— DM | | 
und 5000 000,— DM = rd. 10 Mill. verteilt auf 87 Hoch- 

schulen fiir 4099 Studierende bei einer monatlichen Beihilfe von 

70,— bzw. 100,— DM. | a 
15 Prozent der gemeldeten Studierenden konnten zunachst nicht 

beriicksichtigt werden. 

e) Beihilfen zur Ausbildung von Schiilern und Schiilerinnen an 

hoheren Landbauschulen, Ackerbauschulen, Gartenbauschulen, 

Landfrauenschulen und von landwirtschaftlich-technischen Assi- 

stentinnen in Schulausbildung: 3,5 Mill. und 3 Mill. = 6,5 Mill. 

~f) Beihilfen fiir Schiiler und Schiilerinnen an héheren Schulen. 

1 Million und 3 Millionen = 4 Mill. | 
g) Beihilfen fiir Schiiler und Sehiilerinnen der Wohlfahrtspflege: 

1 Million. 

h) Arzte und Referendare: 2 Millionen. 
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i) Héhere Landbauschulen und landwirtschaftliche Schulen: 

1 Million. , | 

j) Schulinternate und Heime fiir Schiller und Studierende: __ | 

3 Millionen. 

_ Insgesamt 50 Millionen DM an Ausbildungsbeihilfen. | 

| (Stand am 7. 7. 1950) 
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IV. Steuerliche Mafinahmen 

zugunsten einer Mehrbeschaftigung 

von Jugendlichen zur Berufsausbildung 

Der schulentlassenen mannlichen und weiblichen Jugend muf — 

ohne Riicksicht auf den jeweiligen Nachwuchsbedarf eine gute Be- 
rufsausbildung vermittelt werden. Die grofe Zahl der Schulentlas- 

senen in den Jahren .1950 bis 1954 wird nur dann ausgebildet wer- 

den koénnen, wenn alle Ausbildungsméglichkeiten in den Betrieben 

der Wirtschaft iiber den normalen Nachwuchsbedarf hinaus aus- 

geniitzt werden. Da die Ausbildung der Jugendlichen im 1. und  _ 

z. T. auch im 2. Lehrjahr sehr erhebliche Aufwendungen verursacht, 

wird die zusdtzliche Beschiftigung der Jugendlichen zur Aus- 

bildung in erforderlichem Umfang nur zu erreichen sein, wenn 

diesen Betrieben fiir die im Interesse der Allgemeinheit iiber- 

nommenen Mehrkosten ein teilweiser Ausgleich gewahrt wird. 

Als ein wirkungsvoller und gerechter Ausgleich dieser Kosten 

wird die Gewahrung von Steuerermafigungen angesehen. Fiir die 

Gewahrung solcher Steuerermafigungen an Betriebe, die zusatz-_ 

lich Jugendliche zur Ausbildung beschaftigen, sollen folgende 

Grundsaize Beachtung finden: | 

1. Steuerermafigung soll nur Betrieben gewiéhrt werden, die bis- 

her schon als Lehrbetriebe anerkannt sind, insbesondere sollen 

alle Betriebe ausgeschlossen werden, die keine Gewahr fiir eine 

ordnungsgemafe Ausbildung bieten, sei es, weil es an geeig-. 

neten Ausbildungspersonen fehlt, sei es, daft die technische Ein- 

richtung und der Umfang und die Art des Betriebes, oder auch 

| eine zu groRe Zahl von Lehrlingen im Verhidltnis zu den im 

Betrieb beschaftigten Fachkraften eine gute Ausbildung in Frage 

stellt. | ; 

2. Steuererméfigung ist nur zu gewahren, wenn es sich um eine zu- 

satzliche Beschaftigung von Jugendlichen zur Ausbildung han- 

delt. Die Zusatzlichkeit soll im Durchschnitt der Lehrlings- 

haltung in den Jahren 1948 und 1949 an Hand der Eintragungen 
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in die Lehrlingsrollen der Handwerkskammern und Industrie- _ 

und Handelskammern festgestellt werden. a 

3. Die Steuerermafigung soll nur fiir das 1. Lehrjahr gewahrt | 
werden und wenigstens DM 600,— netto betragen. Wenn der | 

_ Lehrling nach dem 1. Lehrjahr aus Griinden entlassen wird, die , 

nicht in der Person des Lehrlings liegen, wird die Steuerermafi- 

gung hinfallig. | | | | 

| Die steuerbegiinstigte Mehrausbildung von Jugendlichen darf 

nicht zur Entlassung von erwachsenen Fachkraften fiihren. | 
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