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V

vorwort

Der vorliegende .Gesundheitswegweiser wurde von

der Bundeszentrale fur gesundheittiche Aufkljrung
(BZgA) entwickelt, um den Zugang zu solchen Stellen,
die Unterstutzung in der Gesundheitserziehung und

Gesundheitsfarderung anbieten, zu erleichtem.

Der .Gesundheitswegweiser beschreibt ca. 200 Fach-
einrichtungen, die Oberregional tatig sind und stellt
ihre Medien-. Fortbildungs- und Beratungsangebote
dar
Der.Gesundheitswegweiser ist ein Nachsch/agewerk.
das sich auf zwei Arten nutzen Ijm:
1. Zur Orientierung, welche Facheinrichtungen in

einem bestimmten Themenbereich tatig sind:
- Wo Fachinformationen. Konzepte, Medien

erhaltlich sind.
- wo Fortbildung und Beratung, Referentendienste

angeboten werden.
- an wen bei Anfragen verwiesen werden kann.

2. Zur ndheren Information Ober eine bestimmte Insti-
tution (vor Kooperationsgesprachen usw).

Bei der Auswahl der Fachinstitutionen wurden
14 gesundheitsrelevante Themenbereiche besonders

berucksicitigt (AIDS, Arbeit. Behinderte, Drogen/Sucht,
Ernahrung, Gesundheit des Kindes, Herz-Kreislauf-

erkrankungen, Impfen, Krebs, Psychische Gesundheit.
Rheuma, Umwelt. Wohnen, ZahngesundheiO.
Der Text der Beschreibungen wurde von den Institutio-
nen autorisiert.

Zie/gruppen dieses .Gesundheitswegweisers sind
- in der Gesundheitserziehung/-ferderung Thtige,
- daruber hinaus Lehrer, Dozenten (VHS etc.). Bera-

tungsstellen, Initiativen, Selbsthilfegruppen,
Gesundheitsberufe. Soziale Dienste, Gesundheits-
redakteure von Zeitungen/Zeitschriften u. a.

Die Institutionsbeschreibungen wurden im Auftrag der

BZgA erstellt:
Fur den Themenbereich:
- Umwelt, Impfen, Zahngesundheit

vom Wissenschaftlichen Institut der Arzte Deutsch.
lands (WIAD) e.V., Bonn

- Arbeit

von Prof. Dr Muller, Dr. Milles,
Arbeitswissenschaftler. Bremen

- Psychische Gesundheit
von Gerhard ludtke. Dipl.-Psychologe. Berlin

- Behinderte
von Horst Bande, Sonderpjdagoge, Berlin

- Krebs/Rheuma
vom Tumorzentrum, Bonn

- Wohnen

von der Studiengruppe fur Sozialforschung,
Marquartstein (Chiemsee)

- AIDS. Drogen/Sucht, Errlahrung, Herz-Kreislauf-
erkrankungen, Gesundheit des Kindes. Landes-

einrichtungen fur Gesundheitserziehung
von Peter Sabo, Mainz.

Die beschriebenen Einrichtungen wurden aufgrund von

in der BZgA und bei den Auftragnehmern vorliegenden
Informationen sowie durch Hinweise von Experten und
Fachinstitutionen ermittelt. Such-Kriterium hierbei
waren Angebote im Medien- und Fortbildungsbereich.
Die Auftragnehmer haben (fast alle) Institutionen

besucht. dort Gesprache gefuhrt, spezifische
Beschreibungen erstellt und mit den jeweiligen Einrich

tungen abgestimmt.

1 Obers/cht

2. Entstehung
des .Gesundhelts-

wegwelsers
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3. Wlchtlge
Hinwelse zur

Nutzung des
.Gesundhelts

wegwelsers·

4. Erganzung
des .Gesundhelts-

wegwelsers"

Die Beschreibungen spiegetn den Stand von Mitte 1990
bis Herbst 1991 wider.

Es ist vorgesehen, den .Gesundheitswegweiser im

Abstand von ca. 3 Jahren zu aktualisieren.
Auf diese Weise kannen zumindest grundsjtzliche
Veranderungen erfaet werden. Dies gilt jedoch nicht
fur aktuelle Medien- und Fortbildungsangebote. da

diese einem schnellen Wandel unterliegen. Die

Beschreibungen geben deshalb Hinweise, wie sich die

Nutzer selber Ober das aktuelle Angebot auf dem
laufenden halten kannen, z B. durch Aufnahme in den
Verteiler von Ver6ffentlichungsverzeichnissen und Fort-
bildungsprogrammen.
Dauer- und Standardangebote. die voraussichtlich uber
mehrere Jahre aktuell bleiben (z. B. periodisch erschei-

nende Medien. Standardfortbildungen), sind im

.Gesundheitswegweiser dargestellt. Einzelmedien und

.veranstaltungen werden dagegen nur beispielhaft zur

Illustration des Gesamtangebotes aufgefuhrt.

Bei den landwirtschaftlichen Untersuchungs- und For-

schungsanstalten und den Verbraucherzentralen. die
auf Landerebene im wesentlichen gleiche Aufgaben
wahmehmen, wird eine Institution als Beispiel ausfuhr-
lich beschrieben, die ubrigen sind als Adressen (ein-
schlieelich der ostdeutsctlen Einrichtungen) aufgefuhrt.

1 Der .Gesundheitswegweiser enthalt als ausfuhrliche

Beschreibungen bislang nur westdeutsche Institu-
tionen. Es ist vorgesehen, den .Gesundheitswegweiser
um Institutionen aus Ostdeutschland zu erganzen.
AuBerdem kannen weitere westdeutsche Einrichtungen
aufgenommen werden, seien es neugegrundete oder
solche. die bisher trotz sorgfaltiger Recherche noch
nicht et·faBt worden sind.

Einrichtungen, die an einer Aufnahme in den
.Gesundheitswegweiser interessiert sind. beachten
bitte die Hinweise auf der folgenden Seite
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Aktualisierung und Aufnallme weiterer

Institutionen

Die ndchste Auflage des .Gesundheitswegweisers wird
voraussichtlich im Herbst 1993 erscheinen. Redaktions-
scI·,luB ist der 15.1.1993.

1. Die Institutionen, die im .Gesundheitswegweiser
dargestellt sind, werden gebeten, ihre Beschreibung
durchzusehen und - wenn natig - zu aktualisieren
(bitte nicht vor Herbst 1992). Bitte dabei im Inter-
esse der Einheitlichkeit der Beschreibungen keine

Neufassung des Textes vornehmen. sondern nur die

notwendigen Anderungen bzw. Ergjnzungen ein-

fugen (handschriftlich reicht aus).

2. Der .Gesundheitswegweiser soil ergjnzt und erwei-

tert werden, zum einen um Institutionen aus den

neuen Bundesljndern, zum anderen um neu-

gegrundete und noch nicht erfaete Institutionen

aus den alten Bundeslandern.

Es kannen Institutionen aufgenommen werden, die

folgende Kriterien erfuller,:

- uberregionale Tjtigkeit bzw. Bedeutung (wichtiger
Anbieter von Medien, Fortbildung, Beratung)

- nichtkommerzielle Angebote

Die Institutionen werden gebeten, entsprechende
Beschreibungen zuzuschicken:

Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkljrung
- Lehrgangsreferat -

Ostmerheimer Straee 200

W-5000 Kan 91

Dabei ist es erforderlich, daB die folgenden Hinweise
und Gliederungspunkte beachtet werden.

Wlchtlge Hlnwelse fur die Erstellung der
Instltutlonsbeschrelbung:

Allgemeln:

- Da der .Gesundheitswegweiser im Abstand von

einigen Jahren erscheint. sollten die Beschreibun-

gen keine Informationen enthalten, die erfahrungs-
gernae scI·tnell veralten (z. B. einzelne Medien).

- Beschreiben Sie bitte Ihre Institution nicht nur

themenbezogen, sondern vollstjndig, und nennen

Sie alle gesundheitsrelevanten Aufgaben und

Angebote.
- Halten ge thre Beschreibung maglichst knapp und

ubersichtlich.

Gliederung:

Die Beschreibung mue wie folgt gegliedert sein und

die genannten Punkte enthalten:

A. Aufgaben und ziele

- Entstehungszeitpunkt (evt!. Entstehungsgeschichte)
- Rechtsstatus
- Trager
- Mitglieder
- Organisationsstruktur
- Finanzierung
- Aufgaben und Ziele (einschl. Umsetzung) in all-

gemeiner Form, dabei Arbeitsfelder und Arbeits

schwerpunkte benennen.

8. Medlenangebote

Hinweis:
Die Nutzer des .Gesundheitswegweisers' sollen Koope-
rationspartner kennenlernen und in die lage versetzt
werden, sich selbstandig uber deren aktuelle Angebote
auf dem laufenden zu halten bzw. gezielt nachzu-

fragen.

- VerOffentlichungsverzeichnis
- Beschreibung des Medienangebotes in allgemeiner

Form:
- Medienarten (z. B. Broschuren, Berichtsbjnde

uber Tagungen und Untersuchungen, Filme.
Ausstellungen) mit Nennung von

- Zielen und
- Zielgruppen.

- Keine Auflistung von Einzelmedien; diese kannen
nur beispie/haft zu Illustrationen des Angebotes
genannt werden.

- Periodika: Konzeptionsbeschreibung (Ziel,
Zielgruppe, Inhalte allgemein).

- Bitte jeweils angeben, ob kostenpflichtig oder
kostenlos.

C. Servlcetelstungen

- Fortbildung (Fortbildungsprogramm
erhaltlich?)

- Beratung
- Referentendienst
- sonstige Angebote

D. Empfehlungen

- Allgemeine Empfehlung zur Institution
- Aufnahme in Verteiler bzN Einzelanforderung von

Obersichten zum aktuellen Angebot.

:V
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Wichtige Hinweise

zur Nutzung des

Ubersichtsregisters:

1. Das Obersiditsregister hilft dem Nutzer, der Fach-
institutionen (mit Arbeitsschwerpunkt) in einem der

genannten Themengebiete (z. B. AIDS) sucht (um

wichtige Anbieter, zum Beispiel von Medien oder
Fortbildung. zu erschlie8en).

Der Bereich .Rauchen/FOrderung des Nicht-

rauchens ist dem Themengebiet .Drogen/Sucht'
zugeordnet.
Die Rubrik .themenubergreifend bedeutet da8

Gesundheitsfragen generell bearbeitet werden.

B sollte beachtet werden. daB zwischen den
Themen vielfaltige Querverbindungen bestehen,
die nicht alle angekreuzt sind:

Wer zum Beispiel Angebote zur AIDS-Aufklarung fur

Jugendliche sucht, sollte Institutionen in den

Spalten AIDS' und .Gesundheit des Kindes/Jugend-
licher' ben.)cksichtigen.

2. Das Obersichtsregister gibt nicht Auskunft uber das

gesamte Tatigkeitsspektrum einer Institution, dea

- nur die Hauptarbeitsfelder innerhalb der

genannten Themengebiete angekreuzt sind,
- eine Reihe von Einrichtungen weitere Themen

bearbeitet, die wegen ihrer Vielfalt im Ober-
sichtsregister nicht genannt werden kannen:
hieruber gibt die Institutionsbeschreibung Aus-
kunft.

3. Institutionen, die sich mit Gesundheitsfragen
generell beschaftigen (zum Beispiel Krankenkassen.
Landeszentralen fOr Gesundheitserziehung,
Forschungseinrichtungen), sind prinzipiell Ansprech-
partner fOr alle Themen im Bereich der Gesund-

heitserziehung und Gesundheitsfarderung: es sollte

beachtet werden, daB die im Obersichtsregister
genannten Angebots-(Arbeits-)schwerpunkte wech-
seln kOnnen.

1

1
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Instltutionen I. I, li Ii li, i
la l. 102  

Arztlicher Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e. V

29 X

AIDS-Zentrum des Bundesgesundheitsamtes
31 X

Akadem'ie fur Offentliches Gesundheitswesen in Dusseldorf

33 X X

Aktion Psychisch Kranke e. V.

37

Aktionsgemeinschaft Umwelt, Gesundheit, Ernahrung e. V. - A.U.G.E. -

39

Aktionskomitee Kind im Krankenhaus e V. - AKIK -

43

i--+

AOK-Bundesverband - AOK-BV

47 X X X

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband ev-AW-

49 X X X X

Arbeitsgemeinsdiaft der Verbraucherverbande e. V. - Agv -

55

Arbeitsgemeinschaft fur Jugendhilfe - AGJ -

57 X

Arbeitsgemeinschaft fur Krebsbekampfung der Tdger der gesetzlichen
Kranken- und Rentenversicherung im Lande Nordrhein-Westfalen - ARGE - 61

Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e. V - AGW -

63

Arbeitskammer des Saarlandes

67 X

Arbeitskreis der Pankreatektomierten e. V - Bauchspeicheldrusenoperierte
Adp - 71 X

Arbeitskreis Neue Erziehung e V fur Familie. Schule und Gesellschaft

ANE - 73

Auswertungs- und Informationsdienst fur Emjhrung, LandwIrtschaft und
' Forsten e. V - AID - 75

Berufsgenossenschaftlicher Arbeitsmedizinischer Dienst e. V.

79 X

Berufsverband Deutscher Psychologen e. V. - BDP -

81 X

Bildungswerk AIDS und Gesellschaft e V

85 X

Bremer Institut fur Praventionsforschung und Sozialmedizin - BIPS -

87 X X

Bund for Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. - BUND -

91
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Instltutionen

Bundesanstalt fur Arbeitsschutz

Bundesarbeitsgemeinschaft Aktion Jugendschutz - BAI -

Bundesarbeitsgemeinschaft der Clubs Behinderter und ihrer Freunde e. V.
- BAG Cbf -

Bundesarbeitsgemeinschaft fur Arbeitssicherheit

Bundesarbeksgemeinschaft fur Rehabilitation

Bundesarbeitsgemeinschaft HMfe fur Behinderte e. V. ABAG Hilfe fur

Behinderte; BAGH)

Bundesarbeitsgemeinschaft Katholischer Einnchtungen der Hilfe fur

psychisch kranke und psychisch behinderte Menschen -

Bundesarbeitsgemeinschaft zur Forderung haltungs- und bewegungs
auffjlliger Kinder und Jugendlicher e. V. - BAG -

aundesforschungsanstalt fur Emah,ung - BFE -

Bundesgesundheitsamt - bga -

Bundesknappschaft

Bundeskonferenz fur Erziehungsberatung e. v.

Bundesverband der Betriebskrankenkassen

Bundesverband der Deutschen Zahnirzte eV- BDZ - und Kassenzahnjrzt
liche Bundesvereinigung - KZBV - 1 Informationsstelle der Deutschen Zahn-

arzte Serviceabtellung - 11 Institut der Deutschen Zahnarzte - IDZ

Bundesverband der Elternkreise drogengefahrdeter und drogenabhangiger
Jugendlicher e. V. - BVEK -

Bundesverband der Innungskrankenkassen - IKK-Bundesverband -

Bundesverband der Kehlkopflosen e. V.

Bundesverband der landwirtschaftlichen Krankenkassen

Bundesverband .Hilfe fur das autistische Kind' e. V.- Verein zur Farderung
autistischer Menschen -

Bundesverband Neue Erziehung e. V. - BNE -

11 im
lf

109

f, li 1,-
is IS 10-

l21/ l

Bundesvereinigung fur Gesundheitserziehung e. V. - BfGE -

155 x x x x

12

95 X

99 X X

103 X

105 X

107 X

X

115 X

119

121

123 X X

129 X

131

135 X X X

139

141 X

143 X X

147 X

149 X

151 X
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Instltutlonen i, i, li iE l*

li 100le#.i 1
Bundesvereinigung Lebenshilfe for geistig Behinderte e. M

157 X

Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkli rung - BZgA -

161 X X

Dachverband Psychosozialer Hilfsvereinigungen e. V.

Bundesverband der Angehbrigen psychisch Kranker e. V. 165

Deutsche AIDS-Hilfe e. V. - D. A. H. -

169 X

Deutsche AIDS-Stiftung .Positiv Leben' - DAS -

173 X

Deutsche Arbeitsgemeinschaft fur Psychoonkologie e. V. - dapo -

175

Deutsche Forschungsgemeinschaft e v DFG

177 X

Deutsche Gesellschaft for Emjhrung ev-DGE

179

Deutsche Gesellschaft fur Freizeit e. V. - DGF -

183

Deutsche Gesellschaft fur Kinder- und Jugendpsychiatrie e. V. - DGKJ -

187

Deutsche Gesellschaft fur Pravention und Rehabilitation von Herz-Kreislauf

erkrankungen e. V - DGPR - 189

Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie und Nervenheilkunde e. V. - DGPN

191

Deutsche Gesellschaft for Psychoanalyse, Psychotherapie, Psychosomatik und

Tiefenpsychologie e V 193

| Deutsche Gesellschaft fur soziale Psychiatrie e V DGSP -

1 195

Deutsche Gesellschaft fur Sozialpadiatrie e. V

197 X

Deutsche Gesellschaft fOr Verhaltenstherapie e. V - DGVT -

199

Deutsche Gesellschaft fur Wohnungsmedizin e.v.

201

Deutsche Hauptstelle gegen die Suchtgefahren e V. - DI·IS -

203 X

Deutsche Herzhilfe e. V. - DHH -

207

Deutsche Herz-Kreislauf-Praventionsstudie - DHP -

209

Deutsche Herzstiftung e. V.

213
14
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Instltutlonen i, i, li 1 iii i
/00

Deutsche ILCO e. V.

217 X

Deutsche Krebsgesellschaft e. V.

219

Deutsche Krebshilfe e. V.- DKH -

223

Deutsche Leukamieforschungshilfe Aktion fur krebskranke Kinder e. V

225

Deutsche Liga fur das Kind in Familie und Gesellschaft (Initiative gegen
fruhkindliche Deprivation) e. V. 227

Deutsche Liga zur Bekampfung des hohen Blutdruckes e. V und Sektion

Nationales Blutdruckprogramm NBP - 229

t

Deutsche Rheumatiga Bundesverband e V

233

Deutsche Umwelt-Aktion e. V.

235

Deutsche Vereinigung fEir die Rehabilitation Behinderter e. V.

237 X

Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e. V. - DVWG -

241

Deutscher Arbeitsring fur Larmbekampfung e. V - DAL -

245

Deutscher AussdiuB fur Jugendzahnpflege e V. - DAI -

- Bundesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit - 247

Deutscher Caritasverband e. V. - DCV -

249 X X X X

Deutscher Hausfrauen-Bund e. V - Berufsverband der Hausfrau - DHB -

253

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e. V -- DKSB -

257 X

Deutscher Naturschutzring Bundesverband fur umweltschutz e.v. - DNR -

261

Deutscher Sportbund e. V. - DSB -

263

Deutscher Verband fur Gesundheitssport und Sporttherapie e. V. - DVGS -

265 X X

Deutscher Verein fur Offentliche und private Fursorge - DV -

269 X X

Deutscher Verkehrssicherheitsrat e. V. - DVR -

273 X

Deutsches Grunes Kreuz

277

16
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Instltutlonen i, i, i, li li, i
00 1

Deutsches Institut fOr Bluthochdruckforschung e. V. - DIB -

279

Deutsches Institut fur Medizinische Dokumentation und Information
- DIMDI - 281 X X X

Deutsches Institut fur Urbanistik - Difu -

285

Deutsches Jugendinstitut e. V. - DJI -

289 X X X

Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg - DKFZ -

293

Deutsches Rotes Kreuz eV - DRK

295 X X X X

4 --
Diakonisches Werk de' Evangelischen Kirchen in Deutschland e V DW

299 X X X X

Evangelische Aktionsgemeinschaft fur Familienfragen EAF
1 303

Fachverband Drogen und Rauschmittel e V - F[*2 -

305 X

Fortbildungsinstitut fur die Padagogische Praxis im Verein zur Farderung
experimenteller Film-, Spiel- und Theaterarbeit, FST-Workshop fur Kinder e V 307 X
- APP

Frauenselbsthilfe nach Krebs

309

Gesamtverband der Wohnungswirtschaft e. V - GdW

311

Cesamtverband fur Suchtkrankenhilfe im Diakonisct·ten Werk
der Evangelischen Kirche in Deutschland e V. - GVS 315 X

1 Gesellschaft fur Arbeitsschutz- und Humanisierungsforschung mbH

319 X

Gesellschaft fur soziabussenschaftliche Forschung in der Medizin
- GESOMED 321 X X X

' Gesellschaft fur wissenschaftliche Gesprachspsychotherapie e. V - GwG -

323

Gewerbearztlicher Dienst beim Gewerbeaufsichtsamt,
Institut fur praktische Arbeitsmedizin, Freiburg 325 X

Gewerbejrztlicher Dienst, Landesamt fur Immissionsschutz, Hannover

327 X

GSF - Forschungszentrum fur Umwelt und Gesundhek

329

Hamburgische Landesvereinigung fOr Gesundheitserziehung e V- HLG -

331

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V.

333 X

18
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Institutionen Ii l, i,
is li il, i

00 j.
Hessische Akademie fur Betriebs-, Arbeits- und Sozialmedizin e v.

337 X

Hessische Arbeitsgemeinschaft fOr Gesundheitserziehung - HAGE -

339 X X X

Infratest - Gesundheitsforschung -

343 X

Institut fOr Arbeitsphysiologie an der Universitjt Dortmund

345 X

Institut fur Arbeits- und Sozialhygiene. Karlsruhe

347 X

Institut fur Arbeitswissenschaft Ruhr-Universitat Bochum

349 X

Institut fur Baubiologie Rosenheim GmbH

351

1
Institut fur Dokumentation und Information, Sozialmedizin und affentliches

Gesundheitswesen - IDIS - 353 X X X X

Institut fur Gesundheits- und Sozialforschung GmbH - IGES

355 X

Institut fur Krankenhausbau der Technischen Universitat Berlin

357

Institut fur Kreislaufforsct·lung und Sozialmedizin

361

Institut fur Pravention und Gesundheitsforschung GmbH - IPO -

363 X X

Institut fur Sozialarbeit und Sozialpadagogik - ISS -

365

Institut fur Sozialmedizin und Epidemiologie am Bundesgesundheitsamt
2 367 X X

Institut fur Sozialwissenschaftliche Forschung e V Munchen - ISF -

369 X

Institut fQr Therapieforschung - IFT -

371 X

Institut Wohnen und Umwelt GmbH - IWU -

375

Katholische Sozialethische Arbeitsstelle e. V. - KSA - At)teilung Suchtgefahren
377 X

Kooperationsstelle DGB-Gewerkschaften/Hochschule Hamburg
381 X

Krebsinformationsdienst am Deutschen Krebsforschungszentrum
Tumorzentrum Heidelberg/Mannheim - KID - 385

Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine-Lubke-Stiftung e. V. - KDA -

387 X
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Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalten
cals Beispiel: nachfolgende Institution)

Lardwirtscnaft, che Untersuchungs. und Forschungsanstalt - LUFA

Speyer

 S  s 1/ 1* 1 /1/ 1
4  ,- j

le 13 1% 10- 1

Instltutionen

Landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheitserziehung Baden-WOrttemberg
e. v. lAG - 391 X X (X) X

landesarbeitsgemeinschaft fur Gesundheits rderung Saarland e V. - LAGS -

395 X

landesinstitut fur Arbeitsmedizin (Landesgewerbearzt)
Berlin 397 X

Landesverein fur Gesundheitspflege Niedersachsen e. V.

399 X

Landesvereinigung fur Gesundheitsfarderung e. V.

Schleswig-Holstein 401 X X

1 403

..

405

landeszentrale fur Gesundheitsbildung in Bayem e V - LZG -

407 X

 
Landeszentrale fur Gesundheitserziehung in Rheinland-Pfalz eV- LZG -

409 X X X

/-

  Leukamie-Liga e. V

413

Medizinisches Institut fOr Umwelthygiene an der Heinrich-Heine-Universitat
Dusseldorf 415

! Nationale AIDS-Stiftung
419 X

Nationale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und UnterstQtzung
von Selbsthilfegruppen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe- 421
gruppen eV- NAKOS -

Oko-Institut e. V. - Institut fur angewandte Okologie -

425
1

Ordinariat fur Arbeksmedizin def Universitjt, Zentralinstitut fur Arbeitsmedizin

bel der Gesundheltsbeharde der Freien und Hansestadt Hamburg 427 X

Padagogische Aktion Spielkultur e V PA

429

, Paritatischer Wohlfahrtsverband - Gesamtverband e. V.

431 X X X X

Paritatisches Bildungswerk - Bundesverband e. V

435 X

Paul-Ehrlich.Institut - Bundesamt fur Sera und Impfstoffe -

437

Pro Familia e. V, Bundesverband

439 X

Psychosoziale Nachsorgeeinrichtung und Fortbildungsseminar Heidelberg

22 |
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Institutionen ill i, i, If
If li 1/1

Ruprecht-Karls-Universitat Heidelberg
- Abtellung Klinische Soziatmedizin - 445 X X

Selbsthilfegruppe Sklerodermie in Deutschland e. V.

447

Sozialforschungsstelle Dortmund

449 X

Staatlicher Gewerbeant fur den Aufsichtsbezirk Westfalen-Lippe
in Bochum. Institut fur Arbeitsmedizin 451 X

Stjdtebauinstitut Numberg Forschungsgesellschaft mbH - SIN -

453

Stiftung fur das behinderte Kind

Zur FOrderung und Vorsorge und Fruherkennung 455 X

Stiftung Rehabilitation

457 X

Stiftung Verbraucherinstitut

459

Stiftung Warentest

461

Studiengruppe fur Sozialforschung e V.

463 X

, Technischer Oberwachungsverein Rheinland e V.

- Fachbereich Arbeitsmedizin - 465 X

Tumorzentren
467

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e. V - ADT -

469

Umweltbundesamt UBA -

471

Universitat Freiburg
Abtenung Medizinische Soziologie AMS - 479 X X

Verband alleinstehender Mutter und Vater Bundesverband e V. - VAMV -

481

Verband ambulanter Behandlungsstellen fur Suchtkranke/Drogenabhangige
e V. - VABS - 483 X

Verband der Angestelltenkrankenkassen e V- VdAK -

AEV - Arbeker-Ersatzkassen-Verband e v. 485 X X X

verband evangelischer Einrichtungen fOr geistig und seelisch Behinderte e. V.

487 X

| verband offentlicher Verkehrsbetriebe - vOv -

491

Die Verbraucherinitiative e V.

493
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Institutionen i, i, i,
1S 1 11, i

Verbraucherzentralen
Cats Beispiel. nachfolgende Institutionl 495

verbraucherzentrale Baden-Worttemberg e. V

497

verein fur Zahnhygiene e. V.

501

Verein zur FOrderung von Arbeitsinitiativen und Firmenprojekten e. V. - FAF -

503 X

vereinigung Deutscher Gewasserschutz e. V. - VDG -

505

vorsorge-Initiative Aktion Sorgenkind
507 X

*-

weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaft, Universitat Hannover

509 X

Wissenschaftliches Institut der Arzte Deutschlands eV - WIAD -

511 X X

Wissenschaftliches Institut der Ortskrankenkassen - WidO -

513 X

wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung - WZB -

515 X X

Zentralstelle fur psychologische Information und Dokumentation,
Universitat Trier - ZPD - 1 517

Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit - ZI -

519

Zentrum fur Soziatpolitik, Universitat Bremen

523 X

T
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

ARZTLICHER
ARBEITSKREIS

RAUCHEN UND

GESUNDHEIT e. V.

OsterbergstraBe 23

7107 Bad Wimpfen

Dr. med. B. Humburger

07063/6677

0 7063/63 63

.Der Arbeitskreis betrachtet es als seine Hauptaufgabe,
einen aktiven Beitrag zur Vorbeugung und Bekjmp-
fung der Gesundheitsschaden durch das Rauchen zu

leisten. Er ist eine Interessengemeinschaft. die in erster

Linie Sprachrohr der an diesen Problemen interessier-

ten Arzte sein will. Gleichzeitig betrachtet er sich je-
doch als eine Verbraucherschutzorganisation vor den

gesundheitsschadlichen Einwirkungen des Tabakrau-

ches. Dies gilt fOr Kinder und Jugendliche ebenso wie

fur entw6hnungswillige Raucher und Nichtraucher im
Hinblick auf das Passivrauchen.

In diesem Rahmen nimmt er die Interessen der Ver-
braucher durch Aufklarung und Beratung wahr, erfor-
derlichenfalls jedoch auch durch Fuhrung von Prozes-

sen. Daruber hinaus erstrebt er eine Koordinierung
aller BemOhungen zur Bekampfung der Gesundheits-

scI*,den des Rauchens und ihrer Ursachen und eine
Zusammenarbeit mit Institutionen ahnlicher Zielrich-

tung. (Aus § 2 der Satzung.)

Zu den Zielen des Arbeitskreises, der ein gemeinnutzi
ger eingetragener Verein ist, gehuren u. a.:

- Aufklarung und Oberzeugung innerhalb der Arzte·
schaft

- Aufklarungsarbeit innerhalb der Offentlichkeit
- Beratung von Bundes- und Underregierungen bei

allen MaGnahmen, die das Rauchen betreffen
- Gewahrung von Rechtsberatung und Rechtshilfe in

allen mit dem Rauchen in Zusammenhang stehen-
den Fragen von allgemeiner Bedeutung

Dem Arztlichen Arbeitskreis als Farderverein zugeord-
net ist der Arbeitskreis Rauchen und Gesundheit e.V.',
in dem die nicht-arztlichen Mitglieder zusammenge-
schlossen sind.

Die Finanzierung des Arztlichen Arbeitskreises erfolgt
durch Mitgliedsbeitrage und Spenden.

Die Medien des Arbeitskreises dienen dem Zweck, Auf-

klarung und Prjventionsarbeit in der Allgemeinbevalke-
rung zu leisten. Betroffenen bei der Raucherentw6h-

nung zu helfen und die Grundung von Gruppen aktiver
Nichtraucher zu fardern.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote
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ARZTLICHER
ARBEITSKREIS

RAUCHEN UND

CESUNDHEIT e.v.

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Besonderer Wert wird auf die Darstellung der Zusam-
menhjnge zwischen Rauchen und Krebserkrankungen
taber auch anderen Erkrankungen) gelegt.

Die Veraffentlichungen des Arbeitskreises wenden sich
daher vorrangig an die Allgemeinbev6Ikerung sowie
Gefahrdete und Betroffene.

Der Arbeitskreis sammelt Publikationen zum Thema
Rauchen und Gesundheit. Diese werden themenbezo-

gen in Infomappen zusammengestellt und zum Selbst-

kostenpreis abgegeben. Themen sind z. B.:

.Passivrauchen,

.Raucherentwohnung',
Jugend und Rauchen.

An Einzelmedien seien beispielhaft genannt:

Das Informations-Faltbtatt .Tatsachen uber das Rau-
chen ist kostenlos erhaltlich

FOr Raucherinnen steht ein Sonderdruck uber die wich
tigsten Gesundheitsschaden des Rauchens am weibli-

,
chen Organismus zur Verfugung. Der Bezug ist kosten-
los

Auf Anfrage benennt (bzw stellt) der Arbeitskreis Refe-
renten zum Thema Rauchen und Gesundheit (kosten
verursachend)

Der Arbeitskreis leistet auch Hilfestellung bei der

, Durchfuhrung und Gestaltung von Ausstellungen und
Gesundheitsveranstaltungen (kostenverursachend)

Nach vorheriger Terminvereinbarung kannen Interes-
senten die in der Geschaftsstelle vorhandene un,fang-
reiche Uteratur kostenlos einsehen. Eine Ausleihe er-

folgt nicht.

Der Arztliche Arbeitskreis verfugt uber ein breites Me-
dien- und Serviceangebot zur Auseinandersetzung mit
dem Rauchen

Die Mitglieder des Arbeitskreises erhalten ohne Anfor

derung zweimal jahrlich neue Ver6ffentlichungen von

allgemeinem Interesse zum Thema Rauchen und Ge-

sundheit.

Eine Tonbildschau Ober die Schadlichkeit des Rauchens
wird an Interessenten aus dem schulischen und auBer-
schulischen Bereich zum Selbstkostenpreis abgegeben.

Eine Videokassette mit dem Film .Rauchen oder Nicht-
rauchen'. der die Auswirkungen behandelt, kann kauf
lich erworben werden.

Fur (die Weitergabe an) entwOhnungswillige Raucher
halt der Arbeitskreis Unterlagen mit zahlreichen Tips
zur Raucherentwdhnung bereit. Darin eingeschlossen
ist eine Liste mit medikamentasen Praparaten zur Un-

I terstutzung der Raucherentw©hnung, die in der Rei-
henfolge ihrer Wirksamkeit aufgefuhrt sind. Diese Un-
terlagen sind gegen Obersendung eines frankierten

Ruckumschlages erhjltlich

Institutionen und Vereinigungen. die besonderes Inter-
esse an der Problematik Rauchen und Gesundheit
haben, kdnnen korporatives Mitglied des Arbeitskreises
werden und so stets uber das Angebot informiert sein.
Ausgehend von einem jahrlichen Mindest-Mitgliedsbei-

i trag von 20 DM kannen korporative Mitglieder die Hdhe I

ihres Mitgliedsbeitrages selbst bestimmen.

Zu erwahnen sind die Infomappen, die Tips zur Rau-
cherentwahnung und die Unterstutzung bei Veranstal-

tungen durch Benennung von Referenten und Beteili-

gung der Nichtraucher-Initiativen.

Regionale Schwerpunktveranstaltungen zum Thema
Rauchen und Gesundheit (Ausstellungen, Nicht-Rau-

cher-Tage uj) kennen auBerdem in Zusammenarbeit
mit den Ortlichen Nichtraucher-Initiativen durchgefuhrt
werden Die Anschriften und zustjndigen Ansprech-
partner dieser Initiativen 1(Onnen Ober den Bundesver
band der Nichtraucher-Initiativen erfragt werden:

Bundesverband der
Nichtraucher-Initiativen
Carl.von-Linde-StraBe 11

8044 Unterschleisheim
Tel : 089/3171212

1 1
1 1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

AIDS-ZENTRUM DES

BUNDESGESUNDHEITS-
AMTES

Relchpletschufer 74

1000 Berlin 30

Prof. Dr M. Koch

(Institutsletter)
Prof. Dr. Dr. E. Haeberle
(Leiter Fachgeblet Information
und Dokumentation)

0 30/25 0094-0

0 30/25 0094 66

Am 1. 1. 1988 wurde das AIDS-Zentrum als selbstjndige
Einheit am Bundesgesundheitsamt (BGA) in Berlin
errichtet. Das AIDS-Zentrum, das dem Prasidenten des

BGA direkt unterstellt ist, soil Erkenntnisse und Erfah-

rungen uber HIV und die von ihm bedingten Erkran-

kungen zusammentragen und auswerten. Durch

eigene Forschungsarbeit soil dieses gezielt ergjnzt
werden.

In sect,s Fachgebieten werden die Aufgaben des AIDS-
Zentrum verfolgt. Es sind dies:

- Epidemiologie der HIV-Infektion und von AIDS
- Virologie und Molekularvirologie von HIV
- Klinische Forschung
- Psychosoziale Forschung
- Forschungsf6rderung
- Dokumentation und Information

Im Fachgebiet Epidemiologie werden das AIDS-Fall-

register und das HIV-Infektionsregister gefuhrt und die
HIV-/AIDS-Statistik fur die Bundesrepublik Deutschland
erstellt. AuBerdem werden Vorhaben zu Pravalenz-

studien und Studien zur Ausbreitung von HIV betreut
und begutachtet

Das Fachgebiet Virologie und Molekularvirologie hat als

wesentliche Aufgabe, etablierte und neue diagno-
stische Vetfahren zum Nachweis der HIV-Infektion zu

bewerten. Neben weiteren Aufgaben bewertet dieses

Fachgebiet aueerdem molekularvirologische Erkennt-
nisse fOr die Pathogenese, Therapie und Prophylaxe
der HIV-Infektion.

Im Fachgebiet Klinische Forschung sollen klinische Stu-
dien zum Verlauf der HIV-Infektion koordiniert und
bewertet werden. Dazu gehart die Betreuung der 1984

begonnenen AIDS-Kohortenstudie des BGA und der
multizentrischen klinischen Verlaufsstudie des BMJFFG.

Zu den Aufgaben des Fachgebietes psychosoziale For-

schung gehart es, Ergebnisse der nationalen und inter-

nationalen sozialwissenschaftlichen AIDS-Forschung
auszuwerten. Diese Ergebnisse sollen auf die Planung
von Pravention, Beratung und psychosozialer Betreu-

ung angewendet werden und zur Feststellung von For-

schungsdefiziten dienen. Daraus werden Forschungs-

Aufgaben
und Zlele
der Institution

1

1
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AIDS-ZENTRUM
DES
BUNDESGESUND-
HEITSAMTES

Aufgaben
und Ziele
der Institution

vorhaben angeregt. aueerdem sollen nationale und
internationale Forschungsinitiativen koordiniert wer

den. Weitere Aufgabenbereiche dieses Fachgebietes
sind die Fohrung und Pflege eines Katasters der im

deutschsprachigen Raum laufenden und abgeschlosse-
nen Forschungsarbeiten und einer sozialwissenschaft-
lichen Uteraturdatenbank.

Das Fachgebiet ForschungsfOrderung ist vom Bundes-
ministerium fur Forsct·lung und Technologie mit der
wissenschaftlichen Administration und Koordination
des  rderungsschwerpunktes AIDS im Rahmen des

Regierungsprogramms .Forsct·lung und Entwicklung im
Dienste der Gesundher beauftragt. Dazu geharen die
Entwicklung von Konzepten der Forschungsforderung,
die wissenschaftliche Beurteilung von FOrderungsan-
tragen mit Unterstutzung eines unabhangigen Berater-

i kreises und die internationale Zusammenarbeit.

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Das Fachgebiet Information und Dokumentation, das
1988 seine Arbeit aufnahm, hat zunachst zwei Schwer-

Das Medienangebot des AIDS-Zentrums ist. entspre-
chend dem Aufgabenspektrum. sehr begrenzt. Es
besteht aus zwei Zeitschriften und einer Broschuren-
reihe:

- .AIDS-Nachrichten aus Forschung und Wissenschaft
ist eine unregelmjeig erscheinende Zeitschrift im
Auftrage des BMFT und des BMJFFG mit Fachbeitra

gen Ober HIV-tnfektion und AIDS-Erkrankung, Kurz
nachrichten sowie Veranstaltungshinweisen (kosten
los).

-.project news  ist eine unregeimaBig erscheinende
Zeitschrift zur AIDS-Forschungsforderung des BMFT
mit Forschungsaussdireibungen und -informationen
sowie Veranstaltungsberichten (kostenlos fur

Arbeitsgruppen, die im Rahmen des AIDS-Farde

rungsprogramms des BMFT tatig sind. und for klini-

Die Serviceleistungen des AIDS-Zentrums sind nicht
direkt auf Leistungen fur die Offentlichkeit ausgerich-
tet, sondem sollen der Arbeit der Ministerien und der

BZgA dienen und die interministerielle Zusammenar-
beit fOrdem.

In begrenztem Umfang werden Anfragen aus der Fach-
Offentlichkeit zur AIDS-Epidemiologie und zur Epide-
miologie von AIDS und zur fachwissenschaftlichen
Dokumentation beantwortet, wobei auf die Service-

i leistungen von DIMDI hinzuweisen ist.

Denen, die fachlich mit der HIV- und AIDS-Problematik
zu tun haben, ist die Aufnahme in die Versanddatei fur
die AIDS-Nachrichten zu empfehlen.

punkte: 1. Aufbau einer Dokumentation. in der die
wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften, Bucher
und Aufkljrungsmaterialien aus Europa und den USA
sowie deutsche und amerikanische Presseerzeugnisse
und .graue Uteratur zum Thema AIDS gesammelt wer-

den. Neben der Zusammenarbeit mit bestehenden
Datenbanken werden Spezialdatenbanken in deutscher
und englischer Sprache entwickelt. so z. 8 AIDS in

Frage und Antwort' (AIFA) und eine neue AIDS-Adres-
sendatenbank. 2. Mitarbeit an AufkldrungsmaBnahmen,
wobei das Fachgebiet direkt an der Konzeption,
Planung und Ausfuhrung von Aufklarungskampagnen
und Fortbildungsprogramm mitwirkt und Materialien
des BMJIFFG und der BZgA auf ihre wissenschaftlichen

Aussagen hin Oberpruft.

Finanziert wird das AIDS-Zentrum mit rd. 30 Beschaf-

tigten vom BMJFFG Ober das BGA und fur Teilaufgaben r

vom BMFT.

sche Zentren mit einer groBeren Zahl von AIDS-
Patienten)
Die Broschurenreihe .AZ-Hefte= erscheint in unregel-
mjeiger Folge und informiert Ober Einzelaspekte
der Arbeit des AIDS-Zentrums

Beispielhaft seien folgende AZ-Hefte genannt:

- 2/1990 AIDS und die Sozialwissenschaften. Eine
Projektdatenbank deutschsprachiger Forscher/innen

4/1991 AIDS/HIV 1990. Bericht zur epidemiologischen
Situation in der Bundesrepubnk Deutschland am

31.12.1990
5/1991 HIV/AIDS Informations- und Dokumenta-
tionsstellen im deutschsprachigen Raum
(kostenlos)

1 1
1

*

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

AKADEMIE

FOR OFFENTLICHES
GESUNDHEITSWESEN
IN DOSSELDORF

Auf'm Hennekamp 70
4000 DOsseldorf 1

Herr Hoeven
(verwaltungslelter)

0211/3109 60

Die Akademie fur Offentliches Gesundheitswesen in
Dusseldorf ist eine gemeinsame Einrichtung von sieben

Bundeslandern der Bundesrepublik Deutschland.

Sie wurde 1971 durch einen Staatsvertrag zwischen
den Bundeslandem Berlin. Bremen. Hamburg, Hessen.

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-
Holstein als rechtsfahige Anstalt des Offentlichen
Rechts errichtet.

Hauptaufgabe der Akademie ist die Aus-, Fort- und

Weiterbildung von Berufen des affentlichen Gesund-
heitswesens sowie die angewandte Forschung auf dem
Gebiet des Offentlichen Gesundheitswesens

Weiterhin organisiert die Akademie Arbeitstagungen
mit Experten, pflegt die Zusammenarbeit mit nationa-
len Fachinstitutionen; sie ist Collaborating Centre der

WHO.

Wie nachstehendes Organigramm zeigt, gliedert sich
die Akademie in drei Referatsgruppen und die Venval-

tung. Finanziert wird die Akademie von den Trager-
Wndem undvom Bund.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Kuratorium

Geschaftsfuhrer

AusschuB

Prasident
AKADEMIE

FUR

OFFENTLICHES
GESUNDHEITS-
WESEN

IN DOSSELDORF

Aufgaben
und Zlele

1 der Institution

Medienangebote

'

Service-

lelstungen

Wiss. Abt.-Leiter

Ref.-Gruppe 1

Epidemiologie und
1 Gesundheitsbericht-

erstattung

Referat 11

Epidemiologie

U Referat 12
Informattons- und

Datenverarbeltung

Referat 13
Gesundheitsbericht-

erstattung

Ref -Gruppe 2

Kommunale Gesund-

heitsplanung und Ge-
sundheitsschutz

Referat 21
Kommunale Gesund

heitspolitik und Ge-

sundheitsf6rderung

Referat 22
Gesundheitlicher
Umwelt-und Verbrau-
cherschutz

Sg:221
Hygiene in offentlichen

Einrichtungen

Sg: 2.22

Hygiene der Lebens-
mittel und Bedarfsge
genstjnde

Alle von der Akademie veraffentlichten Medien und
Materialien sind fur das Fachpersonal des OGD be-
stimmt.

- Entsprechend der Hauptaufgabe der Akademie wer-

den Unterrichtsmaterialien zur DurchfOhrung der
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Berufen im OGD
erstellt.

- In der .Schriftenreihe' der Akademie werden Amts
arzt-Arbeiten, Forschungsberichte. umfangreichere
Fachbeitrage, Festschriften. KongreBberichte und
Vortrage von Fortbildungsveranstaltungen der Aka-
demie ver6ffentlicht

Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen

Ein Schwerpunkt des Aus-. Fort- und Weiterbudungs-
programms der Akademie ist der sechsmonatige
Amtsarzt-Lehrgang Jjhrlich finden ein bis mei lehr-
gange mit jeweils etwa 30 Teilnehmern statt Der

Lehrgang ist Teil der Weiterbildung zum Arzt fur Of-
fentliches Gesundheitswesen Die Absolvierung des
lehrgangs ist auBerdem Voraussetzung fur die Zu-

lassung zur staatsarztlichen Prufung, die in der Bun
desrepublik leder Amtsarzt, das heiBt der leiter oder
stellvertretende leiter des Gesundheitsamtes eines
Kreises oder einer kreisfreien Stadt, abgelegt haben
muB.

Die Akademie fuhrt weiterhin im Rahmen der Ausbil-
dung von Gesundheitsaufsehem, Lebensmittelkon-
trolleuren und Sozialmedizinischen Assistentinnen
verschiedene mehrmonatige theoretische Lehr-
gange in jedem Jahr durch.

| Ref..Gruppe 3

  Gesundheitsvorsorge
und Gesundheitsferde-

rung

Refergt 3 1
Soziale Pjdiatrie und

1 Jugendgesundheits-
1 dienst

Referat 3 2
Gesundheitshilfe und
Sozialarbeit

Referat 33
Sozialmedizin und
Gutachtenwesen

Verwaltungsleiter

Vetwaltung

Allgemeine Verwaltung

Haushalt

Personalangelegen-
heiten

Rechtsangelegenheiten

Geschaftsfuhrung fOr
Kuratorium und GFA

Bibliothek

Graphik und Mediothek

veranstaltungs-
programm

Raumverteilung
Technische Dienste

Beschaffungswesen

- Mit Hilfe des vierte#jhrlichen Informationsblatts

.Blickpunkt Gesundheitsamt' informiert die Akade-
mie uber Entwicklungen und Aktivitaten im OGD. Die
Akademie betrachtet sich als einen Kristallisations-

punkt von Aus- und Fortbildungsaktivitaten im
Offentlichen Gesundheitsdienst.
Das jeweitige Jahresveranstaltungsprogramm' der
Akademie wird allen Gesundheitsjmtem in den Tra-
gerlandern kostenlos zugesandt. In diesem Pro-

gramm sind die Veranstaltungsangebote fur das

betreffende Jahr verzeichnet.

Fur die genannten Berufe sowie fur Zahnarzte, Ago-
theker, Gesundheitsingenieure und Sozialarbeiter im
Offentrlchen Gesundhe'ltswesen bletet die Akademie

aueerdem jjhrlich etwa 50 Fortbildungsveranstaltun-
gen an, die in DOsseldorf und den Tragerlandem
stattfinden.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen der Akademie
ist fOr AngehOrige des Offentlichen Gesundheits-
dienstes aus den Tragerlandem der Akademie -

Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen. Niedersachsen,
Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein - und
fur Angeharige des Bundes kostenlos

Von Teilnehmern. die nicht dem Offentlichen Ge-
sundheitsdienst der Tragerlander angeharen, sind

Teilnahmeentgelte zu entrichten.

Einzelprogramme werden in der Regel zwei Monate
vor Beginn der jeweiligen Veranstaltungen an die Ge-34



sundheitsamter herausgegeben und weiteren Inter-

essenten auf Anforderung Obersandt

- Die Akademie initiiert und unters tzt die Organisa-
tion und Durchfuhrung von Fachtagungen, Ausstel-

lungen und internationalen Kongressen.

- Den ehemaligen Teilnehmem von Aus-, Fort- und

Weiterbildungsveranstaltungen stehen in der Nach-
bereitungs- und Umsetzungsphase vor Ort die Fach-
referenten der Akademie als .Berater zur Bewalti-

gung von Praxisproblemen zur Verfugung (tel. oder
schriftliche Kontakte).

Ansprechpartner fur die genannten Setviceleistun

gen sind die jeweils zustandigen Fachreferenten der
im Organigramm verzeichneten Referate.

Auf die Bedeutung der Leistungen der Akademie fOr
das Offentliche Gesundheitswesen der beteiligten Lan-
der verweist deren Konstituierung als rechtsfahige An-
stat des Offentlichen Rechts und die Emennung zum

.Collaborating Centre durch die WHO.

Zu empfehlende Medien und Serviceleistungen:

Periodika

- das jeweilige .Jahresveranstaltungsprogramm' (ein-
mal jahrlich, kostenlos)

- das tnformationsblatt .Blickpunkt Gesundheitsamr
(viermal jjhrlich, fur Einrichtungen des Offentlict·ten
Gesundheitswesens der Tragerlander kostenlos, fur

sonstige Interessenten gegen eine Bezugsgebuhr)
- die .ScI· riftenreihe' (kontinuierlich. kostenpflichtig)

Aus-, Fort- und Weiterbildung

Gemae den im jeweiligen Jahresveranstaltungspro-
gramm ausgewiesenen Veranstaltungen und entspre.
chend dem aktuellen Bedarf der Gesundheitsamter.

AKADEMIE
FOR
OFFENTLICHES
GESUNDHEITS-

WESEN
IN DOSSELDORF

Service-

lelstungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

AKTION PSYCHISCH

KRANKE e.V.

Graurhelndorfer StraBe 15
5300 Bonn 1

Frau Przytulla

0228/631545

Die Aktion Psychisch Kranke wurde 1971 als gemein-
nutziger Verein gegrundet. Die Aktion finanziert sich
ausschlieelich aus Mitteln des Bundesministeriums fur
Gesundheit.

Die Aktion fuhit sich verantwortlich fur die Reformvor

haben, die in den 70er Jahren entwickelt und zum Teil
in die Wege geleitet worden sind. AnstoG zu einer

grundlegenden Reform der psychiatrischen Versorgung
zu geben, war das Ziel, mit dem die Aktion gegrOndet
wurde.

Im Rahmen dieser Bestrebungen wirkten die Grun-

dungsmitglieder der Aktion Anfang der 70er Jahre mit
auf die Einsetzung der Kommission zur Erstellung der
Psychiatrie-Enquete hin; die Geschjftsstelle der Aktion
Obernahm die Geschaftsfuhrung fur diese Sachverstan

digen-Kommission bis zur Fertigstellung der Enquete.

Entsprechend der Zielsetzung. Fachwissen Ober Pro-
bleme der psychiatrischen Versorgung zur Verbesse-

rung der Lage psychisch Kranker in den Bereich poli-
tischer Entscheidungen hereinzutragen, besteht die

Mitgliedschaft der Aktion Psychisch Kranke vornehmlich

aus psychiatrischen Fachleuten und Entscheidungs-
tragem in Politik und Verwaltung.

Die Aktion tritt ein fur die Verwirklichung einer gemein-
denahen Psychiatrie, die den Kranken nach Maglichkeit
im vertrauten, sozialen Gefuge seiner Gemeinde beljet
und nicht in abgelegenen psychiatrischen Kranken-
hausem von allen normalen Bezugen isoliert. Zu
diesem Zweck sollen Dienste in fur den Kranken und
seine Angeharigen erreichbarer Nahe geschaffen
werden, die die Aufgaben von

- Vorsorge und Vorbeugung (Pravention)
- Beratung und sozialer Hilfe
- Erkennen und Behandeln (Diagnostik und Theragie)
- Betreuung und Pflege
- Sozialer Wiedereingliederung

Aufgaben
und Zlele
der Institution

zu erfOllen haben.
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AKTION
PSYCHISCH
KRANKE e.V.

Medlenangebote

Service-
leistungen

Empfehlungen

Seit 1986 hat die .Aktion Psychisch Kranke als Beauf-

tragte der Bundesregierung die Geschaftsfuhrung der

Experten-Kommission zur Erstellung eines Empfeh-
lungsbandes zur Versorgung psychisch Kranker und
Behinderter, der im November 1988 dem Bundes-
minister fOr Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit

uberreicht wurde Hierbei geht es um die Auswertung
des .Modellprogramms Psychiatrie: das als eine Konse-

Die Publikationen der Aktion dienen zum einen in

Form von Tagungsberichten der Information von Fach-
leuten und verantwortlichen Ober Probleme der Struk-

tur der psychiatrischen Versorgung, zum anderen in
Form von Broschuren der Aufklarung der Offentlichkeit

Ober psychische Erkrankungen und die Notwendigkeit
ihrer Behandlung Alle Publikationen werden kostenlos

abgegeben. Zu den Publikationen ist ein Verzeichnis
kostenlos erhaltlich.

Ober die Fachtagungen zu Problemen der Versorgung
psychisch Kranker erscheinen jeweils Tagungsberichte,

Die Aktion, in der viele Wissenschaftler aus dem

Bereich der Psychiatrie vertreten sind. ist in der Lage.
Referenten und Referentinnen zu nahezu allen Proble-

men der psychiatrischen Versorgung und ihrer Orga-
nisation zu vermitteln Fur diejenigen, die eine Veran-

staltung Ober den Aufbau einer gemeindenahen,
psychiatrischen Versorgung durchfuhren wollen,
konnte ohne groBere Probleme ein Fachmann gefun-

Wegen Aufnahme in den Verteiler sollte bei der Aktion

Psychisch Kranke e. V angefragt werden (alle Gesund-

heitsjmter sind bereits im Verteiler enthalten).

Sehr interessant fur diejenigen, die den Aufbau einer

gemeindenahen, psychiatrischen Versorgung in ihrem
Bereich planen, sind die Maglichkeiten der Aktion,
kompetente Fachreferenten vor Ort zu vermitteln, die

mit den Problemen und der Struktur einer

gemeindenahen Psychiatrie vertraut sind.

In Abstanden werden durch die Aktion Informations-

tagungen fOr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen psycl·tia-

quenz aus der Psychiatrie-Enquete 1980-85 durch-

gefuhrt wurde, sowie um ie Frage einer Fortschreibung
von Projekten dieses Modellprogramms.

Die Aktion befaet sid, mit Fragen der Struktur der

psychiatrischen Versorgung und nicht mit Problemen

der Behandlung oder mit verschiedenen Therapie-
formen.

die fur ein Publikum von Fachleuten gedacht sind. The-
meri sind z. B.: Komplementare Dienste - Kriseninter

vention - Psychiatrie in der Gemeinde -· Die Tages-
klinik.

Als Beispiel einer Broschure zur Information der
Offentlichkeit soil hier das Heft .Gestarte Einheit -

Informationen Ober seelische Starungen'. das sehr ein-

gingig uber psychische Erkrankungen informiert.
Erwahnung finden. zu dem ein gleichnamiges Plakat

existiert

Ober die Publikationen informiert ein Verteiler

den werden Die Frage des Honorars mOBte mit dem

Betreffenden selbst gel(lart werden

Ein- bis zweimal im Jahr werden Fachtagungen zu Pro-

blemen der Versorgung psychisch Kranker durch-

gefuhrt Die Teilnahme an diesen Tagungen ist kosten-
los.

trischer Einrichtungen. politischer Entscheidungstrager
bei Bund, Lander und Gemeinden durchgefohrt (reil-

nahme kostenlosl.

Als exemplarisch fur eine gelungene, auflarende

Broschure uber seelische Storungen kam das Heft

.Gestarte Einheir empfohlen werden.

Die Tagungsberichte der Aktion sind als Information

Ober Probleme der gemeindenahen, psychiatrischen
Versorgung fur Fachleute wichtig.
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Adresse

AKTIONSGEMEINSCHAFT

UMWELT, GESUNDHEIT,
ERNAHRUNG e. V.

- A.U.G.E. -

Christian·FOrster-StraBe 19
2000 Hamburg 20

Ansprechpartner Herr H.-JUrgen Pick (Geschaftsfuhrer)

Telefon   0 40/4 9140 09

Die Aktionsgemeinschaft Umwelt, Gesundheit. Emah-
rung e V (A U.G.E) ist eine unabhangige und Oberpar
teiliche Verbraucherorganisation Sie unterrichtet und
berat private Haushalte Ober Maglichkeiten des Um
weltschutzes im Alltag
Die Projekte, Konzepte und Programme des Verbandes
sind in besonderem MaGe auf eine unmittelbare Um-
setzbarkeit im Haushalt ausgerichtet
Sie sind fur die Gesundheitserziehung im Lebensbe-
reich Wohnen besonders geeignet, wenn gezeigt wer-

den soil. daB eine Verringerung der Umweltbelastun-

gen durch die Haushalte furjeden einzelnen Haushalt

maglich ist und auch zu einer Verringerung der Ge
sundheitsbelastungen der Haushalte beitdgt.

Die Aktionsgemeinschaft Umwelt, Gesundheit Err,ah-
rung e.v (AU.G.E.) besteht seit 1985 als unabhjngige,
Oberparteiliche Verbraucherorganisation mit Sitz in

Hamburg
Sie wird durch Spenden. Mitgliedsbeitrjge und Bera-

tungsentgelte finanziert. Die Aktionsgemeinschaft Um-

welt, Gesundheit, Emahrung ist gemeinnutzig

Die Aufgabe der Gemeinschaft besteht vor allem in der
Durchfuhrung von Umweltschutzprojekten im Bereich
der privaten und der Offentlichen Haushalte.

Die Grundung der Aktionsgemeinschaft Umwelt, Ge-
sundheit, Emahrung geht auf das 1983 gestartete Mo-

dellprojekt .Umweltberatung im Haushalr zurOck Die-
ses Projekt wurde mit Privathilfe und Unterstutzung
des Bundles fOr Umwelt und Naturschutz e.v. durchge-
fuhrt. Es wollte mit einer gezielten Umweltberatung
der Privathaushalte durch Biologen, Chemiker und Er-

nahrungswissenschaftler eine Verbesserung der Um-
weltsituation erreichen.

Die Aufgabe dieser Umweltberatung besteht darin. die
privaten Haushalte uber Moglicikeiten des Umwelt.
schutzes im Alltag und die dadurch erzielbaren Einspa-
rungen im Haushalt aufzuklaren und die Haushalte bei
ihren Umweltbemuhungen anzuleiten.
Gemeinsam mit den im Haushalt lebenden Personen
soil der Umweltberater praktisch durchfOhrbare MaB-
nahmen erarbeiten und durch Hinweise. z. B. auf Sam-
melstellen fur Sondermull, Anregungen zur Verwen-

dung von umweltvertraglichen Reinigungsmitteln und
zur getrennten Sammlung von Mull, Aufklarungsarbeit
Ober aktiven Umweltschutz teisten.

Fur den

eiligen Leser

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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-A.U.G.E.-

Aufgaben
und zlele
der institution

Medienangebote

Auf Grund dieser Initiative wurden zuerst in der Stadt
Berlin und in der Folgezeit auch in anderen Kreisen.
Stjdten und Gemeinden sowie bei Verbraucherzentra-
len und den landesverbanden des Bundes fOr Umwelt
und Naturschutz e.v. Umweltberater eingestellt bzw.
vorgesehen. Gegenwartig arbeiten etwa 70 Umweltbe-
rater in 50 Kreisen, Stadten und Gemeinden.

Im August 1986 erhielt die A U.G.E von der Kommission
der Europaischen Gemeinschaften den Auftrag, ihr Mo-

dellprojekt auf weitere europaische Staaten auszuwei-
ten. Umweltberater arbeiten in England, Frankreich

und Spanien. Auch in anderen europaischen Staaten
wurde durch die Initiative der AUG.E. das Berufsbild
des Umweltberaters eingefuhrt

Das Projekt ,Umweltberatung fOr den Haushalr wird
wissenschaftlich begleitet. Durch entsprechende Unter-
suchungen sollen in erster Unie die akologischen und
Okonomischen Auswirkungen, die sich belm Einsatz von

Umweltberatern in den Stadten und Gemeinden erge-
ben, ermittelt werden

Neben der Umweltberatung fur Haushalte fOhrt die In-
itiative auch ein Vorhaben zur Energie- und Wasserein-

sparung durch.

Ausschlieelich auf Hamburg bezogen ist das seit 1987 in
Zusammenarbeit mit den Hamburger Wasserwerken

GmbH durdigefuhrte Projekt .Hamburger Wasserspar-
programm - die Wassermelle'.

Bei diesem Vorhaben, das unter der Schirmherrschaft
des Hamburger Umweltsenators durchgefuhrt wird,
sollen die Verbraucher zur Einsparung von mehreren
Millionen Kubikmeter Trinkwasser jjhrlich angeregt wer-

den

Die Aktionsgemeinschaft Umwelt. Gesundheit. Ernah

rung e.v. (A.U.G.E.) gibt einen alle zwei Monate erschei-

nenden .Info-Ratgeber heraus, in dem Umwelt- und
Gesundheitsthemen behandelt werden.

In gesonderten Broschuren werden die von der Vereini.

gung durchgefuhrten Projekte dargestellt

In einzelnen Buciveroffentlichungen wie etwa .Das

Okosparbuch. werden die Erfahrungen der Umweltbe-
rater der Gemeinschaft zusammengefaBt und publi-
ziert

Die Publikationen der Aktionsgemeinschaft kennen von

Interessierten gegen Kostenerstattung bel der Ge
scI· iftsstelle in Hamburg bezogen werden

Del·zeit baut die A.U.G. E. ein Umweltarchiv auf, mit des-
sen Hilfe wichtige Umweltinformationen verfugbar ge-
macht werden sollen.

Fur Interessenten an der Tjtigkeit und an den Veraf-
fentlichungen der Actionsgemeinschaft ist die Auf-
nahme in einen verteiler maglich.

Seit 1988 fOhrt der Verband in einer bundesweiten Ak
tion das .Energie- und Wasserprogramm' durch. Mit
diesem Vorhaben sollen die privaten Haushalte dazu

angeregt werden. die bestehenden MOglichkeiten der
Energie- und Wassereinsparung besser zu nutzen.

Seit August 1988 berat die Vereinigung den .Otto Ver-
sandr bei der Entwicklung eines verstjrkten Angebotes
umweltfreundlicher Produkte.
Hierbei sollen besonders umweltvertragliche Produkte

aus dem gesamten Angebotssortiment ermittelt und
fur den Verbraucher als solche erkennbar gemacht
werden.
Damit sollen auch die Zutieferer und Hersteller moti.

viert werden, verstjrkt umweltfreundliche Produkte be-
reitzustellen.

In Form eines Preisausschreibens fuhrte die Aktionsge-
meinschaft im Jahre 1989 auBerdem ihr Programm
.Der umweltfreundliche Haushalr durch. Mit dieser Ak-
tion sollte ein aktives Handeln der Haushalte for einen

vorbeugenden Umweltschutz ge rdert werden

Der Verein betreibt auBerdem den .AUG.E.-Kinder-Um-
welt-Club', durch den fruhzeitig ein praktisch orientier-

tes. umweltbewuetes Verhalten der Kinder geubt und

gefardert werden soil.

Zuletzt veranstaltet die Aktionsgemeinschaft .A.U.G. E '

Gespradiskreise mit Experten aus den Bereichen For-

schung. Wissenschaft, Industrie sowie Verbraucher-
und Umweltorganisationen.
Diese Gesprachskreise sollen dazu beitragen, auf der

Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse praktische
Hilfestellungen zu entwickeln. die den Burger in die

lage versetzen. durch sein Alltagshandeln zur Verbes-

serung der Umweltlage beizutragen.
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Die Aktionsgemeinschaft Umwelt, Gesundheit, Emah-

rung e.V. (A.U.G.E.) bletet uber ihre Umweltberater In-

formationsleistungen zu folgenden Themenbereichen

an:

- Gesunde Ernahrung, z B. Vollwertkost und biologi-
scher Anbau

- wassereinsparung
- Chemieverringerung im Haushalt, z B. Wasch- und

Reinigungsmittel
- Chemieverringerung im Kinderzimmer
- Gesundes Wohnen, z. B. Farben. Holzschutzmittel,

Lacke, Teppichbaden, M0bel und Dammstoffe
- Mull und Sonderm011. z. B. Verpackung, Plastik und

Batterien.

Daruber hinaus werden durch den Umweltberater der
A U.G. E. Formaldehydmessungen in Wohnrjumen

durchgefuhrt. Anerkannte Pdlfinstitute werden einge-
schaltet, wenn es um die Messung weiterer Schad-

stoffe wie. z. B. Asbest. Lindan oder PCB geht. FOr

diese Leistungen werden Gebuhren erhoben.

Ebenso bietet die vereinigung eine Beratung der privaten
Haushalte bei der Energie- und Wassereinsparung an.

Mit Hilfe eines EDV-Programms werden die jeweiligen
Maglichkeiten zur verringerung des Energie- und Was-
serverbrauchs ermittelt und Vorsdilage zur Erreichung
dieser Einsparungen gemacht

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt Hamburg hat
die Aktionsgemeinschaft Weiter- und Fortbildungsse-
minare veranstaltet. bei denen sich naturwissenschaft-

lich ausgebildete Hochschulabsolventen zum Umwelt-

berater spezialisieren konnten.
Zusammen mit dem Institut fur Baubiologie in Rosen-
heim konzipiert die Aktionsgemeinschaft deneit einen

lehrgang, bei dem in einem etwa eineinhalbjjhrigen
Selbststudiengang ein Diplom als Wohn- und Umwelt.
berater erworben werden kann.

Zuletzt fuhrt die A.U.G.E. auf Anfrage auch Uteratur

recherchen zu umweltrelevanten Themen und Proble-
men durch. Auch fur diese Leistung werden Gebuhren

erhoben

Die Aktionsgemeinschaft Umwelt, Gesundheit, Emah-

rung e.V. (A.U.G.E.) beruhrt mit ihrer Arbeit zahlreiche

Schnittstellen von Wohnen und Gesundheit

Der Lebensbereich Wohnen und die Wohnungen sind

zu einem entscheidenden Absatzmarkt und Einsatzbe-
reich fur kurz-, mittel- und langlebige Verbrauchsguter
geworden.

Damit sind die Wohnungen durch die Art und Weise

der Auswahl und Verwendung von Infrastrukturleistun-

gen wie Energie und Wasser sowie von Gebrauchsgu-
tem aller Art zu entscheidenden EinfluBgrOBen fur eine

weitere Steigerung oder fur eine Absenkung der um-
welt-und damit Gesundheitsbelastungen geworden.

Umgekehrt sind die Wohnungen aber auch durch die
Auswahl und den Einsatz der dort kombinierten und
konsumierten Outer zu Umwelten fur die Privathaus-

halte geworden, von denen in hohem MaBe Gesund-

heitsbelastungen fur die Bewohner ausgehen kannen,
die aber ebenso zu einer verstirkten Gesundheitssiche

rung der Bewohner beitragen kannen.

Die von der Arbeitsgemeinschaft fur Umwelt, Gesund
heit, Ernahrung e.v. (A. U.G.E.) entwickelten Konzepte
und Programme zur Verringerung der Umweltbelastun

gen durch die Haushalte und zur Verringerung der Ge-

sundheitsbelastungen in den Haushalten machen die

Aktionsgemeinschaft zu einem kompetenten Partner
der Gesundheitserziehung im Lebensbereich Wohnen.

Die dezidierte Ausrichtung der Konzepte und Pro-

gramme der AU G E an einer Realisierbarkeit im Rah-
men der Alltagsvorginge in den Privathaushalten

macht diese Konzepte und Programme fur die Zwecke
einer haushaltsbezogenen Gesundheitserziehung be-
sonders geeignet.

- A.U.G.E. -

Service-
leistungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

AKTIONSKOMITEE KIND

IM KRANKENHAUS e.V.

- AKIK -

KirchstraBe 34
6370 Oberursel/Ts. 4

Frau Marion Lettmann
(Mitarbelterin in der Geschaftsstelle)

06172/303600

Das .Aktionskomitee Kind im Krankenhaus' (AKIK) wurde

1968 gegrundet, um zu erreichen. daB Kinder, die zur

Behandlung im Krankenhaus bleiben mussen, nicht -

wie damals noch allgemein Oblich - bis auf wenige
Besuchstermine vollig getrennt von ihren Eltern diese
Situation bewattigen mussen. Es ging darum. m6glictist
unbegrenzte Besuchszeiten fur Eltern zu erlangen und
daruber hinaus die MOglichkeit fur die Eltern, mit
ihrem Kind zusammen aufgenommen zu werden.

Das Aktionskomitee ist als Initiative betroffener Eltern

entstanden, die mit den psychischen veranderungen
ihrer Kinder nach einem Krankenhausaufenthalt in
weitgehender Trennung von Ihnen als Eltern konfron-
tiert waren.

Es finanziert sich als gemeinnutziger Verein durch Mit-

gliedsbeitrage und Spenden sowie zu einem gerin-
geren Anteil aus zugewiesenen BuGgeldern. Eine gro-
jektbezogene Forderung des Aktionskomitees findet
durch die Bundeszentrate fur gesundheitliche Auf-
klarung sowie durch einzelne Landerministerien statt.

Im Aktionskomitee sind ca. 1100 Mitglieder in etwa 60

Ortsgruppen organisiert, die sich z. I selber als Vereine
konstituiert haben.

Das AKIK fuhlt sich dafur verantwortlich. seelischen
Schaden von Kindern abzuwenden, die sich einer Kran

kenhausbehandlung unteniehen mussen. Daher
bemuht man sich um eine Verbesserung der Situation

von Kindern im Krankenhaus. In diesem Rahmen wird

der Aufrechterhaltung des Eltern-Kind-Kontaktes auch
unter den Bedingungen eines Krankenhausaufent-
haltes besonderer Wert beigemessen.

Aus seinen Erfahrungen heraus, wie Kinder Kranken-
hausaufenthalte und die Krankheit selbst erleben und
verarbeiten. tritt das AKIK fur die folgenden Punkte
ein:

- unbegrenzte Besuchszeiten der Eltern
- M6glichkeit zur kostenlosen Mitaufnahme eines

Eltemteiles fur alle Kinder
- Rooming In bei Neugeborenen
- Anwesenheit der Eltem bei Untersuchungen, kleine-

ren Eingriffen, der Einleitung der Narkose und in der
Aufwachphase

- geeignete Rjumlichkeiten fur Elternmitaufnahme
und Rooming In

Aufgaben
unci zlele
der institution

I

1
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-

lelstungen

- ein Abrechnungssystem, das den heutigen Stand
des Wissens um kindgemjee Behandlung und

Betreuung widerspiegelt und das u a. ambulante

Operationen angemessen honoriert
- Behandlung aller Kinder in Kinderkliniken oder auf

Kinderstationen und nicht auf den Fachstationen fur
Erwachsene (wie derzeit in 60 % der Fjlle)

- kindermedizinisches, kinderpflegerisct·les, -psycholo-
gisches und padagogisches Fachpersonal im
Krankenhaus.

Das AKIK berat und betreut Eltern bei einem Kranken-
hausaufenthalt ihres Kindes. Bei diesen Bet·atungen
geht es vor allem um die sorgfaltige und ehrliche vor-

bereitung des Kindes sowie die Unterstutzung von

Eltern in ihrer Forderung nach der Aufrechterhaltung
des Kontaktes zu ihtem Kind gegenuber der Klinik.

Neben der Information maglichst vieler Eltem ist die
Offentlichkeitsarbeit des Aktionskomitees darauf ab-
gestellt, verantwortliche Stellen und Personen (z. B

Verwaltungsleiter in Krankenhausern) uber die Proble-

Dle Medienangebote des AKIK zielen in erster Linie auf

Eltern und z. T auch auf ihre Kinder Einige Medienan-

gebote sind auch for das klinische Fachpersonal geeig-
net. das das Aktionskomitee zunehmend in seine
Arbeit einbeziehen will.

Inhaltlich geht es einmal darum, von der kinderpsycho-
logischen Seite her das Erleben des Kindes besser zu

verstehen, zum anderen geht es um rein praktische
Informationen im Zusammenhang mit Krankenhaus-
aufenthalt. Das Angebot reicht von Printmedien tu. a.

Plakate) bis zu audiovisuellen Medien.

Die z. T kostenlosen Faltbljtter und Broschuren des
AKIK sollen Eltern dazu anleiten, einen Krankenhausauf-
enthalt maglichst optimal zu gestalten und sie dazu
befjhigen, ihre Kinder auf das Krankenhaus vorzube
reiten. Sie sind z. I zugleich geeignet, fur die Kinder als
Anschauungsmaterial zu dienen Dabei wird groBer
Wert auf leichte Verstandlichkeit und Eingangigkeit
gelegt.

Beispielhaft konnen hier die Broschuren .Wenn Ihr Kind
ins Krankenhaus kommr und .Katrin kommt ins Kran-
kenhaus genannt werden. Es sind Faltblatter mit Fach-
aufsjtzen zur kinderpsychologischen Seite des Kran-
kenhausaufenthaltes gegen geringe Kostenbeteiligung
zu beziehen

Das AKIK gibt Literaturlisten uber Themen im Bereich
Kind, Krankheit und Krankenhausaufenthalt fOr Erwach-

Das Aktionskomitee bietet Ober seine Ortsgruppen
umfassende Beratung fur Eltern (zum Teil uber Infor-
mationsveranstaltungen) zu allen Problemen im

Zusammenhang von Krankheit und Krankenhausauf-
enthalt ihrer Kinder

Bei diesen Beratungen geht es vor allem um die Vor.
bereitung des Kindes, die Unterstutzung von Eltem in
ihrer Forderung nach der Aufrechterhaltung des Kon-
taktes zu ihrem Kind gegenuber der Klinik und die

geschickte Gestaltung der Besuche des Kindes durch
die Eltem im Krankenhaus. Auch bei technischen Rage-

matik von Kindern in der Klinik zu informieren und auf
Anderungen hinzuwirken. Das AKIK bemuht sich dabei
aktiv um Gesprache mit Entscheidungstragem.

Da vielerorts mittlemeile die Eltern ausreichende
Zugangsm6glichkeiten zu ihrem behandelten Kind
haben, befaBt sich das Aktionskomitee mit der Gestal-
tung dieses Miteinanders, das an Eltem und klinisches
Fachpersonal neue und ungewohnte Anforderungen
stellt und ist bemuht, dabei die drei Partner Eltern,
Schwestern und Arzte einzubeziehen.

Das AKIK beschaftigt sich weiterhin mit Fragen einer

gesetzlichen Regelung des freien Zugangs der Eltem
zu ihrem erkrankten Kind, die eine Angelegenheit der
Lander ist, und mit Problemen des Abrechnungs
systems der Leistungen im Krankenhaus, das seiner

Meinung nach Kinderkliniken benachteiligt und dazu

fuhrt, daB diese derzeit hjufig wegen mangelnder
Rentabilitat. die aufgrund des Abrechnungssystems
haufig nur auf dem Papier besteht, geschlossen
werden mossen

sene und fOr Kinder heraus. Ferner ist beabsichtigt,
eine Oberarbeitete, bundesweite Krankenhausliste zu

erstellen, die Ober Kliniken mit ganztagigen Besuchs-

zeiten, Mitaufnahme und ambu antem Oper#eren Infor-
miert. Diese Liste ist nach Fertigstellung gegen geringe
Gebuhren erhaltlich

RegelmaBig wird eine aktuelle, kostenlose Liste der

Ortsgruppen des Aktionskomitees erstellt.

Das Plakatangebot spricht Eltern und Kinder an und ist
kostenlos. Beispie haft kdnnen hier die Tite! laBt mich
bitte nicht allein' oder .Eltern sind die beste Medizin'

etwahnt werden.

Aus dem audiovisuellen Angebot seien beispielhaft
zwei Fachfilme fOr Erwachsene erwahnt. Der erste 45-

minutige Film zeigt den Krankenhausaufenthalt eines

Madchens, das an e nem Auge operiert wird mtel: .Es
wird schon alles gutgehen), der gegen Versandkosten
Obemahme entliehen werden kann und auch als
Videokassette zur Vetfugung steht Zum Film gehart
ein kostenlos erhaltliches Arbeits- und Begleitheft und
ist ein Projekt der BZgA, Kaln. Der andere Film .Ganz
nah bei Dir zeigt in zwei Fjllen die Mitaufnahme einer

Mutter bet elnem Klinikaufenthalt eines K'indes

Das AKIK verfugt Ober einen nach speziellen Interessen
der Empfanger spezifizierten Verteiler, in den Interes-
sierte unter Angabe ihrer Anliegen aufgenommen wer-

den kdnnen

stellungen, wie z. B. eine geeignete Klinik zu finden,
werden Eltern unterstutzt.

Bei Interesse an einem Informationsabend zu solchen
oder ahnlichen Themen wird das AKIK bernOht sein,
Ober seine Ortsgruppen einen fachkundigen Referen
ten vor Ort zur Verfugung zu stellen. Neben eventuell
anfallenden Reisekosten wird nur ein geringes Honorar
zu erstatten sein.

Das Aktionskomitee fuhrt Veranstaltungen im Fortbil-
dungsbereich durch fOr Arzte, Kinderkrankenschwe-

- AKIK -
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stern und im Rahmen einer maglichst breitgestreuten
vorbereitung aller Kinder auf einen eventuellen Kran-
kenhausaufenthalt auch fur Erzieherinnen. Bei diesen

Angeboten sind die anfallenden Auslagen zu vergOten.

Weiterhin kannen auf Anfrage vom AKIK auch Aufsjtze
fOr ein breites Publikum zu Themen. die das kranke
Kind und seinen Klinikaufenthalt betreffen, verfaBt

werden.

Im Rahmen seiner BemOhungen um ein kindgerechtes
Krankenhaus spricht das AKIK auch Verantwortliche und

Entscheidungstrager an (z. B. Verwaltungsleiter von

Krankenhjusern) und ist bereit, hier Informations-

Angebote zu machen.

Interessierte sollten sich in den Verteiler des AKIK auf-

nehmen lassen.

Publikationen

Ober das AKIK konnen Broschuren fur Eltern zum Kran-
kenhausaufenthalt ihres Kindes bezogen werden.

Es besteht ein Angebot an Plakaten zum Themenkreis
Kind und Krankenhaus.

Besonders hingewiesen sei hier auf die geplante bun-
desweite Krankenhausliste der Kliniken mit unbegrenz-
ter Besuchszeit, Mitaufnahmemaglichkeit fur Eltern
und ambulantem Operieren.

Empfehlung verdient das Angebot an audiovisuellen
Medien, 2 Filme uber Krankenhausaufenthalte von

Kindern.

Serviceleistungen

Vor allem sollte das Beratungsangebot fur betroffene

Eltern zu allen Fragen des Krankenhausaufenthaltes

ihrer Kinder bert;jcksichtigt werden.

Das AKIK ist auch bereit, Verantwortliche uber die Pro-
bleme von Kindern im Krankenhaus zu informieren und
Ober geeignete MaBnahmen zu beraten.

Mit dem AKIK kdnnen Fortbildungsveranstaltungen fur
Arzte und Kinderkrankenschwestern vereinbart werden.

- AKIK -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

AOK-BUNDESVERBAND

(AOK-BV)

Kortrijker Str. 1

Postfach 200344
5300 Bonn 2

Frau Klein
Frau Brockel
Herr Huer

02 28/84 33 52
02 28/84 33 51

02 28/84 34 03

1 Allgemeine Aufgaben und Ziele

Der AOK-Bundesverband ist eine sich selbst verwal-
tende Karperschaft des Offentlichen Rechts. Dieser

Dachverband - in dem AOK-Landesverbande mit
autonom handelnden AOKs zusammengeschlossen
sind - verfolgt folgende Ziele:

- Sicherung eines umfassenden Krankenversiche-

rungsschutzes mit hochwertigen Leistungen zu an-

gemessenen Preisen durch eine verantwortungsbe-
wume Vertragspolitik mit den Partnern des Gesund-

heitswesens,
- erfolgreiche Interessenvertretung fur die AOK-Ge

meinschaft durch sozial- und gesundheitspolitische
Einfluenahme in Parlament und Regierung,

- marktgerechte und zielgruppenspezifische Bera-
tung. Koordination und Service fur die AOKs und de-
ren landesverbjnde zur Optimierung des
Leistungsangebotes, betriebswirtschaftlicher Ab
laufe. des Marketings und der Offentlichkeitsarbeit,

- Ausbau der Fuhrungsrolle der AOK-Gemeinschaft
unter den Krankenversicherern in der Bundes-

republik Deutschland,
- Stjrkung des GesundheitsbewuBtseins der Mitglieder

durch praxisnahe Gesundheitsangebote, die bereits
mit der Gesundheitserziehung im Kindesalter begin-
nen.

2 Gesundheitsfarderung - ein zentrales Thema der
AOK - Die Gesundheitskasse'

Dem letztgenannten Ziel entsprechend, konzentriert
sich das Engagement der AOKs in Sachen Pravention
z.Z. auf .die Verhaltenspravention durch Beeinflussung
des persanlichen Lebensstils'

Neben .MaGnahmen gegen Bewegungsmangel·, ver-

haltenstherapeutisch ausgerichteten .Kursprogrammen
gegen verhaltensbedingte Gesundheitsgefahren' (wie:
Rauchen, Obergewicht, Bewegungsmangel und StreB).
.Err·lahrungsberatung'. .Alkohol- und Drogenpdven-
tion' ist auch die Motivation zur Inanspruchnahme von

.Vorsorge- und Fruherkennungsuntersuchungen' ein
weiterer Schwerpunkt der AOK-Gesundheitsangebote.

Aufgaben
und Ziele
cler Institution

1
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- AOK-BV -

Aufgaben
und ziele

der Institution

Medlenangebote

Service-

mistungen

Empfehlungen

Gesundheit nicht uber moralische Appelle, sondern
uber sinnliches Gesundheitserlebnis erfahrbar zu ma.

chen, ist Kernstuck der Philosophie: AOK - Die Ge-
sundheitskasse AOK-Prjvention umfaBt dabei nicht

nur Hilfen fur Gesunde. sondern auch eine adaquate
Hilfestellung bei gesundheitlichen Beeintrachtigungen

Die neuen Regelungen der Gesundheitsreform geben
nun der AOK die Maglichkeit, ihre Spielrjume zur Ge
sundheitsforderung weiter auszusch6pfen und uber
die individualbezogene Hilfe hinaus Maglichkeiten einer

gesundheitsadjquaten Gestaltung der Okologischen
und sozialen Umwelt mit in die MaBnahmen einzube-

ziehen.

Mit umfassender Gesundheitsfarderung sollten glei-
chermaGen die Bedeutung des Individualverhaltens wie
der lebensverhaltnisse fur die Gesundheit und ihre

Wechselwirkungen sichtbar gemacht und beeinfluet
werden. Dies bedeutet fur die AOK. daB sie bewjhrte

Angebote ausbauen, aber auch neue Gesundheitsthe-

men aufgreifen und umsetzen muB.

Die generelle Maxime der Medienentwicklung des AOK
BV ist die Vermittlung positiver Gesundheitsinforma-
tion. Allgemeinverstjndliche, zielgruppenspezifische
Informationen sollen Gesundheit erhalten und Krank-
heit verhuten helfen.

Die zentrale Quelle zur Information uber die vom AOK-
BV und den Ortlichen AOKs beziehbaren Medien ist das
Medienhandbuch des AOK-BV, das bei jeder AOK einge-
sehen werden kann. Ober die dort verzeichneten Mate-
rialien hinaus haben verschiedene AOKs eigene Medien
dezentral entwickelt

Alle Materialien sollten uber die artlichen AOKs nachge
fragt werden, so daB automatisch auch die regional er-

- Der AOK-BV und die einzelnen AOKs stellen Referen-

ten zum gesamten Aufgabenspektrum der Kranken-

versicherungen zur Verfugung.
- Eine weitere Selviceleistung ist die Informations-

bereitstellung zu allen Sachfragen der Gesundheits-

sicherung und Prjvention im Rahmen des Aufga-
benbereichs der Krankenversicherungen

- Von den AOK-Landesverbanden erste:Ite Ausstellun-

gen konnen ausgeliehen werden.

- Das umfassende praventive Medienkonzept des

AOK-BV C.Medienhandbuch') sollte den mit Gesund-

heitserziehung betrauten Mitarbeitern bekannt sein.
Einsichtnahme bei den einzelnen AOKs.

- Insbesondere das zielgruppenorientierte, mit ein-
heitlichem layout entwickelte und kostenfrei bezieh-
bare Material zur Zahngesundheitserziehung soil hier

beispielhaft genannt werden.

.AOK-Gesundheitsfarderung' heiet also nicht nur,
Krankheiten zuvorzukommen, sondem dort. wo Ge
sundheit direkt oder indirekt in Frage steht, EinfluB zu

nehmen oder AnstdBe zu geben, um der Gesundheit

zu der ihr angemessenen Beachtung zu verhelfen Per-

spektiven der AOK-GesundheitsfOrderung liegen dem-

nach in den Bereichen .Betriebliche Gesundheitsfarde-

rung", .Umwelt und Gesundheir und Anregung von

Gesundheitsinitiativen der Butgen.

Eine besondere Form der Information gesundheitsin-
teressierter Burger wird in sog. .Gesundheitszentren
betrieben. Als Beispiel ist hier das Modell der AOK Mett-
mann .Aktion Gesundheir zu nennen. In Koordination,
Kooperation und Abstimmung mit anderen Anbietern
ist ein breites Angebot an Praventionsmaenahmen ein-

gerichtet worden Es reicht von Kursprogrammen ge-
gen Risikofaktoren uber psychologische Beratung bis
hin zu Eltern-Kind-Programmen mit Spiel- und Bewe-

gungsanregungen. Auch andere AOKs haben bereits
Gesundheitszentren eingerichtet

stellten Medien dem Interessierten zuganglich werden

Die vom AOK-BV enbvickelten Medien sind im allgemei-
nen breitenorientiert und fur einen massenmedialen

Einsatz konzipiert. Die Eignung fur bestimmte Verwen-

dungszusammenh3nge wird aus dem Medienhandbuch

bzw. dem Einzermaterial ersichtlich. Im Einzelfall kann
jede artliche AOK Ober die Eignung von Materialien und
damit in der praventiven Praxis gemachten Erfahrun-

gen Auskunft geben.

Die Medien sind Ober die 0rtlichen AOK-Geschaftsstel-
len beziehbar Bei besonders teuren Einzelmedien
kdnnen Kostenbeteiligungen in Frage kommen.

- Es besteht ein bundesweites BTX-Angebot fur Ver-
brauche  Ober 817 kann auch eine Auswahl von In-
formationsmaterialien bestellt werden.

Ansprechpartner fur die genannten Serviceleistungen
sind generell die artlichen AOK-Geschaftsstellen Anfra

gen nehmen ledoch auch der AOK-Bundesverband und
: die AOK-Landesverbande entgegen

- Der direkte Kontakt zur 6rtlichen AOK-Geschaftsstelle
ist - vor allem vor dem Hintergrund der Etablierung
und Pflege regionaler Arbeitskreise und -gemein-
schaften - unerlagich.

- Ober diese regionalen Kontakte sind sowohl Refe-

renten als auch Ausstellungen erschlieBbar.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Telex

ARBEITERWOHLFAHRT

BUNDESVERBAND e.V.

-AW-

Marie-Juchacz-Haus
Oppelner StraBe 130
5300 Bonn 1

Frau lisa Diller-Murschall

(Sachgeblete Familienpolitlk, Kinderpolitlk)

Frau Hedl BoSS

(Sachgebiet Suchtkrankenhilfe)

Herr Ulrich Wittenlus (Gesundheits.Referent)

02 28/66 85·0 (Zentrale)

02 28/668 52 09

8869 654

1. Allgemeines

Die .Arbeiterwohlfahrt - Verband fur soziale Arbeir

(AW) ist historisch als Teil der sozialdemokratischen Ar-

beiterbewegung entstanden, deren Zielvorstellungen
sie sich auch heute noch verbunden fOhlt. Sie wurde
am 13. Dezember 1919 durch Marie Juchacz gegrundet
Die Arbeiterwohlfahrt sieht es als eines ihrer wichtig-
sten Ziele an, an der Ausgestaltung des sozialen
Rechtsstaates mitzuwirken. Sie sieht sich dabei als kriti-
scher Mahner. Impulsgeber und Anreger zur Weiterent-

wicklung sozialer Arbeit.

Aus den Grundsatzen der Richtlinien des Verbandes:

.Die Arbeiterwohlfahrt

- halt eine freiheitlich-demokratische Grundordnung
fur die unverzichtbare Voraussetzung ihrer sozialen
Arbeit:

- will dazu beitragen, eine Gesellschaft zu entwickeln,
in der sich jeder Mensch in Verantwortung fur sich
und fur das Gemeinwesen frei entfalten kann:

- tritt ein B mehr Freiheit, Gerechtigkeit und Solidari-

tat'
- will dem Entstehen sozialen Unrechts entgegenwir-

ken und sich aktiv an der L6sung sozialer Probleme

beteiligen;
- achtet das religic)se Bekenntnis des einzelnen; ihre

Arbeit wird getragen vom Gedanken der Toleranz
und dient den Rat- und Hilfesuchenden aller Beval-
kerungsschichten ohne Rucksicht auf deren politi-
sche. rassische, nationale und konfessionelle Zuge-
harigkeit.

- vertritt den Vorrang der kommunalen und staatti-
chen Verantwortung fur die Etfullung des Anspruchs
auf soziale Hilfen, Erziehung und Bildung sowie fur
die Planung und Entwicklung eines zeitgerechten
Systems sozialer Leistungen und Einrichtungen;

Aufgaben
und Zlete
der Institution

II
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Aufgaben
und Zlele

der Institution

- strebt eine partnerschaftliche und planvolle Zusam-
menarbeit zwischen Kommunen, Staat und freien

Vereinigungen der sozialen Arbeit an. Dabei muB die
Unabhangigkeit dieser Vereinigungen gewahrt blei-
ben;

- wirkt an der Gesetzgebung mit Zur Durchsetzung
von Forderungen in den parlamentarischen Gremien
der Gemeinden, lander und des Bundes wendet sie
sich an die Abgeordneten der demokratischen Par-
teen '

Als eine ihrer vornehmlichen Aufgaben sieht es die Ar-
beiterwohlfahrt an, denjenigen zu helfen, die gesell-
schaftlich benachteiligt sind und der Hilfe bedOrfen.
Dabei orientiert sich die Arbeitetwohlfahrt an den Be-
durfnissen der Betroffenen, mit dem Zie! der Hilfe zur

Selbsthilfe.

Der Verband ist in allen Bereichen sozialer Arbeit tjtig
Hauptaufgaben der Arbeiterwohlfahrt sind:

- .Vorbeugende. helfende und heilende Tatigkeit auf
allen Gebieten der sozialen Arbeit,
Entwicklung und Erprobung neuer Formen und Me-
thoden der sozialen Arbeit,
Angebot und Unterhattung von sozialen Einrgchtun-

gen und Densten.
- Aufbau und FOrderung von Kinder- und Jugend-

gruppen als Jugendwerke der Arbeiterwohlfahrt,
- Ausbildung fur soziale Berufe.
- Information und Aufklarung uber Fragen der sozia-

len Arbeit,
- Fortbildung von Mitarbeitern in der sozialen Arbeit,
- Mitwirkung an der Durchfuhrung von Aufgaben der

affentlichen Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe;
Mitarbeit in entsprechenden Ausschussen,

- Stellungnahmen zu Fragen der affentlict·ten und
freien sozialen Arbeit,

- Mitwirkung bei der Planung sozialer Leistungen und
Einrichtungen, Farderung praxisnaher Forschung,

- Internationale Hilfe. insbesondere im Rahmen des
Internationalen Arbeiterhilfswerkes und in Zusam-
menarbeit mit anderen internationalen Partnem'
(aus den Richtlinien der Arbeiterwohlfahrt)

Die Arbeiterwohlfahrt ist einer der sechs Spitzenver-
bande der freien Wohlfahrtspflege und arbeitet im
Rahmen ihrer Aufgaben mit anderen freien Vereinigun-
gen, Fachverbjnden und Selbsthilfeorganisationen zu-

sammen

Dle folgenden Zahlenangaben beziehen sich auf die
alten Bundeslander:

Die Arbeiterwohlfahrt gliedert sich in 25 Landes- und

Bezirksverbande. 365 Kreisverbande und 3805 Ortsver-
eine Der Bundesverband mit Sitz in Bonn ist die Zu-

sammenfassung aller Landesgliederungen und der Be-
zirksverbjnde der Arbeitemohlfahrt Er reprasentiert
den Gesamtverband, vertritt die Arbeitemohlfahrt auf
Bundesebene und international

Getragen wird die Arbeiterwohlfahrt von 591.000 Mit-
gliedern, wobei jeder, der die Arbeit der Arbeiterwohl
fahrt unterstutzen und fardem will und sich zu den in
den Richtlinien niedergelegten Grundsatzen bekennt,
Mitglied werden kann.

Die Arbeitemohlfahrt unterhalt Ober 4500 Einrichtun-

gen und Dienste mit 115 000 Betten bzw Platzen In

diesen Einrichtungen sind 40 000 hauptberufliche und
80.000 ehrenamtliche Mitarbeiter bzw. Helfer tatig. Au-
Berdem sind im Rahmen der Arbeiterwohlfahrt 3 000
Selbsthilfe-, Helfer- und andere Gruppen tatig Ober
300 selbstandige Einrichtungen, Initiativen und Organi-
sationen sind der Arbeiterwohlfahrt auf allen Ebenen
als korporative Mitglieder angeschlossen.

Die Organe der Arbeitemohlfahrt sind die Bundeskon-

ferenz, der Bundesvorstand und der BundesausschuB
Die Bundeskonferenz besteht aus den Mitgliedern des
Bundesvorstandes, den Vertretern der Bezirks- und
Landesverbjnde im BundesausschuB, den auf den Be-
zirkskonferenzen gewahlten Delegierten und den bera-
tenden Beauftragten der korporativen Mitglieder. Die
Bundeskonferenz beschlieBt u. a. Richtlinien und

Grundsatze der Arbeit der Arbeitemohlfalirt. Sat-

zungsjnderungen und wahlt die 15 Mitglieder des Bun-
desvorstandes Dieser trjgt die Verantwortung fur die

Wahmehmung der Aufgaben des Bundesverbandes,
bestellt zur Fuhrung der laufenden Geschafte einen
Geschaftsfuhrer und kann zu seiner Beratung Fachaus-
schusse bilden. Der BundesausschuB, dem neben dem
Vorstand Je ein Vertreter der Bezirks- und Landesver-
bande angeharen, unterstutzt u. a die Arbeit des Bun-
desvorstandes und berat ihn bei Stellungnahmen zur

Bundesgesetzgebung und vor Obernahme neuer Auf-

gaben.

Die Mittel fOr die Aufgaben der Arbeitetwohlfahrt wer-

den erbracht durch den Erlas aus dem Verkauf von

8eitragsmarken, Sammlungen, Lotterien und Veranstal-
tungen. aus Zuwendungen von Personen und Karger-
schaften some durch offentliche Mitte:

Die inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte der Arbeiterwohl-
fahrt stellen sich dar durch die sachliche Gliederung der
Geschaftsstelle des Bundesverbandes Neben den

gruppenubergreifenden Diensten, Wirtschaft und
Finanzen sowie Organisation (u. a. Katastrophenhilfe,
Entwicklungshilfe. Zivildienst) sind es folgende Gruppen
mit ausgewahlten Referaten:

Jugend und Familie
- Kinderhilfe/-politik (Bundesjugendplan, pjdagogi-

sche und therapeutische Erziehungshilfen. Ju-

gendschutz)
- Familien- und Kinderpolitik (Kinderhilfe, fruhkind-

liche Erziehung, Erziehung im Elementarbereich.
sozialpadagogische Arbeit mit ScIlulkindern. Spiel-
padagogik)

- pjdagogische und therapeutische Erziehungshil-
fen

- Eltern- und Familienbildung
- Internationale Zusammenarbeit

Jugendsozialarbeit Uugendliche Umsiedler, Ju-
gendberufshilfen, freiwillige soziale Dienste,
Schulsozialarbeit}
behinderte Kinder

- Sozialpolitik
Sozialpolitik (Sozialhilfe. Sozialglanung. Gesell-
schaftliche Rehabilitation)

- Gefahrdetenhilfe (Straffalligenhilfe, Randgruppen)
Frauen, Soziales und Gesundheit
- Altenhilfe (Heimgesetz, Farderung Altenhilfe)
- Kuren, Erholung (Familienerholung, Muttergene-

sung)
- Ambulante Dienste (Familienpflege, Altenpflege,

Sozialstationen, mobile soz. Hilfsdienste)
- Gesundheitswesen (Krankenversicherung, Kran-

kenhauswesen, Psychiatrie, pflegerische Berufe)
- Behindertenhilfe (Behindertenrecht Rehabilita-

tion)
- Hilfen B Umsiedler und Fluchtlinge

- Integrationsfragen
- Auslanderpolitik
- Sozialdienste
- Ausljndische Mjdct·ten. Frauen sowie Gesundheit
- Sprach- und Berufs-Farderung
- Fortbildung der Sozialberater, Migrantenfamilien

- Zentrales Fortbildungswerk

-AW-
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2. Beschreibung nach ausgewahlten Bereichen der Ar-
beiterwohlfahrt

Elementarerziehung

In dem Grundsatzprogramm der Arbeiterwohlfahrt .Hu-
manitares Handeln aus politischer Verantwortung wird
zur Farderung der Kinder ausgesagt:

.Von Anfang an ist das Kleinkind offen auch fur soziale
Kontakte Ober den Bezugskreis seiner Famitie hinaus.
Die Jugendhilfe tragt im Rahmen ihres Erziehungsauf-

, trages zur FOrderung der eigenstjndigen Entwicklung
von Kindem durch die Bereitstellung familienergjnzen-
der Einrichtungen bei.

Die Pjdagogik in Tageseinrichtungen fur Kinder ist un-

ter kinderpsychologiscrten und erziehungswissen-
schaftlichen Gesichtspunkten zu uberprufen und wei-

terzuentwickeln; dies beinhaltet auch das Aufgreifen
aktueller Fragen und Probleme dieser Zeit '

, .Im Mittelpunkt der padagogischen Arbeit der Tages-
einrichtungen mue die Persanlichkeit des Kindes ste

hen, vor allem seine Freude am Spiel und am zweck-
freien Tun sowie sein Bedurfnis nach Liebe, persanli-
cher Zuwendung und Geborgenheit. Besonders wichtig
bei der Vermittlung sozialer Lernziele ist eine partner-
schaftliche und angstfreie Atmosphjre. Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter mussen sich bel ihrer padagogi-
schen Arbeit ihrer Verantwortung fur die Abl6sung der
traditionellen Rollenverteilung bewuet sein.

Die bestmagliche altersgemaBe padagogische Forde-

rung des Kindes ist die gemeinsame Aufgabe der Fa-
milien und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den
Tageseinrichtungen. Die Forderung von Auslanderkin-
dem und die Integration behinderter Kinder bleiben
weiterhin dringliche Aufgaben. Eine intensive Zusam
menarbeit zwischen Kindergarten und Grundschule soil

den Obergang des Kindes in die ScI'lule erleichtern.'

Ca. 30.000 Kinder besuchen die Einrichtungen der Ar-

beiterwohlfahrt, das sind Clber 180 Kindertagesstjtten,
uber 260 Kindergjrten und uber 90 Kinderkrippen,
-krabbelstuben und Horte. Fur die ca. 3.400 Mitarbeiter
dieser Einrichtungen bemuht sich die Arbeiterwohl-
fahrt. .die Fachlichkeit der Mitarbeiter in den Kinderta-

gesstatten u. a. durch Fortbildungsangebote und durch
den Einsatz von Fachberatern zentral und auf regiona-
ler Ebene zu unterstutzen.

Die Aufgaben fOr die Erziehung im Elementarbereich
im Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt bestehen in

- der Planung und Durchfuhrung der zentralen Fort-

bildung,

Das Medienangebot der Arbeiterwohlfahrt richtet sich

an die Mitarbeiter/innen des Verbandes, um sie Ober
die Arbeit auf dem laufenden zu halten und die fachli-
die Kompetenz zu starken, sowie an die interessierte
Fach6ffentlichkeit.

Dazu gehOrt vor allem die Broschure

- .Humanitares Handeln aus politischer Verantwortung
- Grundsatzprogramm der Arbeiterwohlfahrr, be-

schlossen auf der Bundeskonferenz in Kassel 1987

(gegen Selbstkostenpreis erhaltlich}.

- der Koordination der Arbeit der Fachberater und de-
ren Fortbildung. der Information der Mitarbeiter

uber die Entwicklungen im Elementarbereich und
- der Mitwirkung bei der Klarung von Grundsatzfragen

bzw. der Erarbeitung von Positionen.

Suchtkrankenhilfe

Der Bereich Suchtkrankenhilfe hat in den letzten Jah-

ren parallel zur Entwicklung der Suchtproblematik in

der Gesellschaft an Bedeutung gewonnen.

Die Suchtkrankenhilfe der Arbeiterwohlfahrt basiert da-
bei auf einer ganzheitlichen Sichtweise. Das bedeutet,
bei der individuellen Beratungs-. Betreuungs- und The-

rapiearbeit mit den Betroffenen auch die jeweiligen
gesellschaftlichen und sozialen Zusammenhange mit-
einzubeziehen. Die notwendigen Weiterentwicklungen
des Versorgungssystems der Suchtkrankenhilfe sollen
darauf abzielen, durch veranderte Zugangsvorausset-
zungen wie aufsuchende und nachgehende Hilfen,
Ausbau der ambulanten und teilstationaren Einrichtun-

gen bisher vemacilassigte Personengruppen zu errei-
chen.

Die Arbeiterwohlfahrt unterhalt im Suchtbereich (alte
Bundestander}:

- 37 ambulante Beratungsstellen
- 23 stationare Einrichtungen. davon:

2 Fachkliniken fOr Alkohol- und Medikamentenab-

hangige, 5 Drogen-Rehabilitations-Einrichtungen,
16 Obergangseinrichtungen bzw. Wohnheime

- ca. 40 Selbsthilfegruppen fur Suchtkranke.

Trager dieser Einrichtungen ist nicht der Bundesver-
band der Arbeiterwohlfahrt. sondern die Kreis- oder

Bezirksverbande.

Dem Sachgebiet Suchtkrankenhilfe des Bundesverban-
des kommen dabei folgende Aufgaben zu:

- Koordinierung der Arbeit des Verbandes im Suchtbe-

reich
- Erarbeitung von fachpolitischen Stellungnahmen
- Entwicklung von bedurfnisorientierten Fortbildungs

angeboten
- Vertretung der Arbeiterwohlfahrt nach auGen
- Verbesserung und Intensivierung bestimmter

Schwerpunktbereiche der Suchtkrankenhilfe, vor al-
lem in der Nachsorge und in der Betreuung depra-
vierter Alkoholiker

Als Periodika erscheinen bei der Arbeiterwohlfahrt die

- Mitgliederzeitschrift .sozialprisma', die monatlich
herauskommt und zu einem geringen Abonne-
mentspreis bezogen werden kann. Sie enthalt Infor-
mationen Ober die Verbandsarbeit. bringt aktuelle
Meldungen aus dem Sozialbereich und befaet sich
mit gesellschaftlichen Situationen wie .Kinder der

Krise sind die Kinder von Arbeitslosen' oder .Indivi-
duelle Schwerstbehindertenbetreuung·.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote
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Medlenangebote

Service-
leistungen

- die monatliche Fachzeitschrift .Theorie und Praxis

der sozialen Arbeir. die ebenfalls kostenpflichtig ist.

In einzelnen Heften finden sich Beitrage zu den

Arbeitsbereichen der Arbeiterwohlfahrt. so auch zur

Elementarerziehung und aus dem Suchtbereich.

Weitere Publikationen informieren uber die Positionen

und die Arbeit der Arbeiterwohlfahrt, so z. B.

- die Broschure .Der Kindergarten der Arbeiterwohh

fahrt - Geschichte. Gegenwart, Perspektiven', in der
die politische, konzeptionelle und organisatorische
Entwicklung des Kindergartenwesens der Arbeiter-

wohlfahrt dargestellt wird,
- die Berichte Ober die Tagungen der Arbeiterwohl-

fahrt wie die Bundeskonferenzen, die Sozialpada
gogen/-arbeitertagungen und die Arbeiter,vohl-

fahrt-Fachtagungen (kostenpflichtig),
die Praxis Hefte und Schriften mit Themen wie z. B

.Probleme und Chancen des Mediums Fernsehen
fOr die kindliche Entwicklung'. .Zusammenarbeit
zwischen Familie, Kindergarten und Grundschule',
.Krebskrank, und dann

. .
.'. Alter werden in

Deutschland,
die Arbeitshilfen wie z B..Individuelle Betreuung
von Schwerstbehinderten', .Das Selbstkosten-
deckungsprinziq oder .Ambulante arztliche thera-

peutische Behandlung alter Menschen und Hand-
bucher der Arbeiterwohlfahrt (kostenpflichtig),

- das halbmhrliche Fortbildungsprogramm .Zentrale
Fortbildung'.

Die einzelnen Sachgebiete geben auch Info-Dienste
heraus. so .Kinder-Kindheit-Kindergarten und den
Info-Dienst Suchtfragen, wo Schwerpunktthemen
behandelt werden und ein Informationsaustausch

stattfindet.

Die Serviceleistungen der Arbeiterwohlfahrt enthalten

mehrere ScIlwerpunkte. So veranstaltet die Arbeiter-

wohlfahrt Fachtagungen zu Schwerpunktthemen aus

verschiedenen Bereichen, so auch Elementarerziehung
und Sucht. Eine Teilnahme an diesen Tagungen ist allen
Interessierten moglich.

Die Fortbildungsangebote der Arbeiterwohlfahrt wen-

den sich an:

1 ehrenamtliche Mitarbeiter (z B Vertreter von Selbst-

hilfegruppen) und beinhalten Moglichkeiten des

Erfahrungsaustausches. Wissensvermittlung, Selbst-

erfahrung und Supervision Eine Teilnahme steht

auch Interessierten auBerialb der Arbeiterwohlfahrt

offen (kostenverursachend);

2. hauptamtliche Mitarbeiter und finden in Form von

Seminaren. Lehrgangen. Kursen und Arbeitstagun-
gen statt. Auch gibt es Schwerpunktveranstaltungen
zu speziellen Themen wie z. B. .HIV/AIDS und
Drogenarbeir oder Alkohol am Arbeitsplatz'. Tell-
nehmer sollten einen direkten Arbeitsbezug zu den
jeweiligen Schwerpunkten haben, mussen ledoch
nicht der Arbeiterwohlfahrt angeharen (kostenver-

ursachend)

Die jeweiligen Termine und sonstigen Daten der o a.

veranstaltungen sind aus dem Fortbildungsprogramm
.Zentrale Fortbildung' der Gruppe .Zentrales Fortbil-
dungswerk' ersichtlich oder unmittelbar bei der Arbei-
terwohlfahrt zu erfragen.

Die Info-Dienste wenden sich zwar primar an die

eigenen Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt,
kannen jedoch auch von anderen Fachinstitutionen

oder -personen kostenlos von den Sachgebieten
angefordert werden.

Die Ergebnisse der Fachtagungen des Verbandes, so

z. B. zu suchtspezifischen Fragen (vgl. hierzu unter Ser-

viceleistungen) werden als Dokumentation veraffent-

licht. Der Bezug ist kostenpflichtig.

Zum Selbstkostenpreis erhaltlich ist beispielsweise eine

Veraffentlichung zur Frage Arbeiterbewegung und
Suchtkrankenhilfe.

Zustandig fOr alle Anforderungen und weitere Informa-
tionen Ober die Veraffentlichungen der Arbeiterwohl

fahrt ist die zentrale Versandstelle des Bundesverban-
des Dort ist auch eine kostenlose Veraffentlichungs-
liste des Verbandes (mit Preisangaben) erhaltlich und

Anschriftenlisten der Arbeiterwohlfahrt-Einrichtungen.

lediglich die Info-Dienste und gezielte Einzelveraffent-

lichungen sind bel den entsprechenden Sachgebieten
'

zu erhalten

Das Sozialpadagogische Institut der Arbeitetwohlfahrt,

Berlin, fuhrt Forschungspreekte u a auch zu Fragen
aus dem Suchtbereich durch (z. B.: .Drogen und AIDSV.
Die entsprechenden Veraffentlichungen (kostenpflich-
tig) sind direkt beim SPI erhaltlich:

Sozialpadagogisches Institut (SPI)
Berlin

Hallesches Ufer 32-38
1000 Berlin 61
Tel.:030/2592266

Die Arbeiterwohlfahrt stellt bzw benennt auf Anfrage
Referenten, so auch zu Fragen der Suchtproblematik
und der Elementarerziehung.

Das Sachgebiet Suchtkrankenhilfe ist in Einzelfjllen in

der Lage, im Rahmen von Projekten (beispielsweise von

ScI·tulklassen 0.3.) Besuche in bzw Kooperationsveran-
staltungen mit ambulanten, tell- oder vollstationaren

Suchthilfe-Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt zu ver-

mitteln.

Dle jjhrlich etwa 600 Fortbildungsveranstaltungen an

den verschiedenen Fortbildungsstatten der Arbeiter-

wohlfahrt orientieren sich an den Aufgaben der Arbei-
terwohlfahrt mit folgenden Schwerpunkten:

- Methoden der sozialen Arbeit (z B Psychodrama
und Beratung; Umgang mit sozial unsicheren Kin-

dem; leitung und Beratung in Gruppen)
- Organisation/Management/Verwaltung (Rhetorik -

Formen des Gesprachs; Management in Sozial-

organisationen; StreB und Arbeitsverhalten)
- Jugendhilfe mit

Fruhkindliche Erziehung und Erziehung im Elemen-
tarbereich (z. B. Sprachentwicklung, SprachstOrungen
und Maglichkeiten der EinfluBnahme; Was tun
Kinder am Nachmittag?),
AuBerschuIische Jugendbildung (z B Madchenarbeit

und Jungenarbeit)
- Aktuelle Probleme der Jugendhilfe (z. B Sexual-

padagogik in Kinder- und Jugendheimen; Werte-
wandel und Beschaftigungsprojekte fur benachtei-

ligte Jugendliche)
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- Familienbildung/-pjdagogik (z. 8. Einfuhrung in die

Familientherapie; Spielen und Lernen in Eltem-Kind-

Gruppen)
- Behindertenhilfe (z. B. Rhythmik, ein padagogisches

Arbeitsprinzip)
- Altenarbeit/Altenhilfe (z. B. Erzahlte lebensge-

schichte; Musik - Spie! - Bewegung)
- Gesundheit (z. B. Muttergenesung und Gesundheits-

reform; Selbsthilfegruppen in der Suchtarbeit; AIDS

in der sozialpadagogischen Arbeit)
- Sozialarbeit fur Ausljnder (z. B. Beratungskonzepte

in der Fluchtlingsarbeit; Sozialberatung fur Tunesier

und Marokkaner).

Das umfassende Medienangebot des Bundesverbandes

def Arbeiterwohlfahrt (AW) mit informationen und

fachlichen Inhalten ist wichtig fur soziale Arbeit, daher
sollte von der Zentralen Versandstelle des Bundesver-

bandes die VerOffentlichungsliste angefordert werden.

Das umfangreiche Fortbildungsangebot der Arbeiter-

wohlfahrt bietet den in der Gesundheitserziehung/
-f6rderung Tjtigen gute Maglichkeiten zur Fortbil-

dung. Daher wird empfohlen, das Programm .Zentrale
Fortbildung' bel dem Zentralen Fortbildungswerk der

Arbeiterwohlfahrt anzufordern.

FOr den Bereich Elementarerziehung ist der Kontakt zu

den Fachberatern zu empfehlen, die Adressen sind
Ober den Bundesverband bzw. die Bezirks- und Landes-

verbjnde erhaltlich.

Basierend auf dem Selbstverstjndnis der Arbeiterwoh!-

fahrt, Verbesserungen in der sozialen Arbeit insgesamt
zu erreichen, wird der primarpraventive Aspekt gefar-
dert. besonders in der Elementarerziehung und auch

im Suchtbereich. Die Arbeiterwohlfahrt kann daher
Ober die angefuhrten Publikationen hinaus insbeson-

dere Medien anbieten, die zwar krankheits- bzw. sucht-

unspezifisch sind. jedoch primarpraventiv bedeutsam
und geeignet.

Ein kostenloses Verzeichnis der primarpraventiven Me.

dien sowie weitere Informationen hierzu sind bei den

Sachgebieten Elementarerziehung und Suchtkranken-

hilfe erhjltlich

Service-

lelstungen

Empfehlungen

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

ARBEITSGEMEINSCHAFT

DER VERBRAUCHER-

VERBANDE
e.V. - AgV -

ARBEITSGEMEINSCHAFT
HAUSWIRTSCHAFT

e.V. - AgH -

ARBEITSGEMEINSCHAFT

WOHNBERATUNG

e.V.-AGW-

Hinweise:

Zur „Arbeitsgemeinschalt Wohnberatung" gibl es noch

eine gesonderte Beschreibung. Die Adressen der Ver-
braucherzentralen der Bundeslinder und eine exempla-
rische Beschreibung der Verbraucherzentrale Baden-

Wurttemberg finden Sie unter „Verbraucherzentralen"
im Wegweiser.

AgV und AGW:
Hellsbachstr. 20

5300 Bonn 1

AgH:
Poppelsdorfer Allee 15
5300 Bonn 1

Frau Haarhoff (Referat Gesundheit) (Agv)
Herr Brockhoff (Ref. Koordination) (Agv)
Frau Michel-Drees (AgH)
Frau Dr. Arlt (AGW)

0228/6489-0 (AgV und AGW)

0228/224063 (AgH)

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbande
(Agv) e.V ist der Dachverband von 38 verbraucher- und

sozialpolitisch orientierten Mitgliedsverbjnden - dazu
geharen auch die 16 Verbraucherzentralen der Bundes-
Wnder. In ihrem Auftrag setzt sich die Agv als Dachver-

band fOr die Interessen der Verbraucher ein und unter-
stutzt die Tatigkeit der verbraucherberatenden Mit-

gliedsorganisationen. Die Agv versteht sich als Interes

senvertreter, Ratgeber und Anwalt des Verbrauchers.

Die vorrangige Aufgabe der Agv ist die Starkung der
Konsumenten gegenuber den Anbietern.

Unter der Rubrik .Verbraucherpolitik und Information

nennt der Jahresbericht 1990 u. a. folgende Stichworte

und darunter subsumierte Probleme:

Handel:
- Dienstleistungsabend

Gesundheit:
- Bestrahlung von Lebensmitteln
- Bio-Kennzeichnung
- SQBstoffe
- Nitrat
- Njhrwertkennzeichnung

Arzneimittelrecht

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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- AgV -

-AgH -

- AGW -

Medlenangebote

Service-
teistungen

Empfehlungen

Umwelt:
- Umweltschutz und -beratung
- Abgasentgiftung

Wasch- und Reinigungsmittel
- Mull
- Verpackungsverordnung
- Boden
- .Qualitativer Konsum
- Umweltzeichen

- Die Agv verfugt uber eine Schriftenliste, die alle
AgV-Publikationen, einschlieelich der gemeinsam mit
einzelnen Verbraucherzentralen herausgegebenen

1 Materialien enthalt Diese Schriftenliste kann bel obi. 1

ger Adresse angefordert werden.

- Die Agv wendet sich mit zwei Periodika regelm Big
an die Offentlichkeit:

1 Die wochentlich erscheinende .Verbraucherpoliti-
sche Korrespondenz (VPK) ist das Hauptinstrument
der Agv Es wendet sid, an Multiplikatoren des Fern-

sehens. des Harfunks, der Tagespresse. der Maga
zine und Zeitschriften. der politischen Parteien, der
Wirtschaftsverbande, der Beh6rden, Schulen und

Beratungseinrichtungen.
Die.VPK bietet u a. aktuelle Informationen zu ge-
sundheits- und umweltrelevanten Fragestellungen,
die es dem in der Gesundheitserziehung und Ge-
sundheitsfdrderung Tatigen erleichtern, seinen di-
versen Beratungsfunktionen nachzukommen.

2 Die monatlich erscheinende .Verbraucher Rund-
schau' richtet sich an interessierte Verbraucher, MuI-
tiplikatoren in Schulen und Beratungsinstitutionen.
Die .Verbraucher Rundschau bietet Hintergrund-
informationen fur Beratungsaufgaben, kann aber
auch themenspezifisch zur Direktinformation des
ratsuchenden Burgers eingesetzt werden.

- In themenspezifischen Broschuren und Merkblattern
greift die AgV alle Fragen auf. die die Verbraucher
interessieren:

z. B. richtige und gesunde Errlahrung, Probleme von

Ruckstanden in der Nahrung. Umweltsct·lutz und
umweltgerechtes Verhalten, Energiesparen.

Die AgV als Dachverband kann uber ihre Publikatio-

nen hinaus keine weiteren Serviceleistungen zur Ver
fogung stellen. Fur eine engere Kooperation stehen
die Verbraucherzentralen in den einzelnen Bundes-
landern zur Verfugung. Beispielsweise verfugen die
Verbraucherzentralen in Nordrhein-Westfalen,
Schleswig-Holstein und Hessen uber Referenten-
dienste. Die Mitgliedsverbjnde der Agv, insbeson-

Im einzelnen sind zu empfehlen:

- die .Verbraucherpolitische Korrespondenz' (VPK) (ko-

stenpflichtig),
- die .Verbraucher Rundschau' (kostenpflichtig),
- die jeweilig aktuelle Publikationsliste der Agv und

der AGW.

Normung:
- Larmmessung

Zu dieser Auswahl von Themen und Problembereichen
beziehen die Agv und ihre Mitgliedsorganisationen
Stellung. Interessierte kOnnen, wenn sie sich mit diesen
Themen befassen wollen. mit Unterstotzung der Agv
rechnen.

- Die Agv arbeitet eng mit der Arbeitsgemeinschaft
Wohnberatung (AGW) e.V. und der Arbeitsgemein
schaft Hauswirtschaft (AgH) e.V. zusammen.

Die AGW kann als kompetenter Ansprechpalner in

Sachen verbrauchergerechten. .gesundenr Wohnens

angesehen werden. Sie vertreibt eine Reihe einschla-

giger Informationsmaterialien zu Fragestellungen
der Wohnakologie (z. B.: .Wohnen mit Kindern- und
,Alter werden unabhangig bleiben, aber auch
.Fenster, .FuBboden und .Holzschutz, Anleitungen
und Hinweise fur Heimwerker oder.Wohnraum gut
genutzt. .Wohngrundrisse und ihre Mangel') Wah-
rend .Stadtokologie' die AuBenbeziehungen der
menschlichen Lebenswelt mitgestalten wird, bernuht
sich die .Wohndkologie um die Innenbeziehungen
- den Binnennum der menschlichen Lebenswelt.

Die AgH ist in erster Linie mit dem Problemfeld .pri-
vater Haushalr befaBt. Ihre Aufgabe ist die Erarbei-

tung und Vermittlung von Informationen und Kon-

zeptionen fur diejenigen. die in und fur diesen Be-
reich tatig sind. Sie bietet auch einen methodisch

durchgearbeiteten und erfolgreich erprobten Kurs
zur Veranderung des Emahrungsverhaltens an. Der

Kurs.Emjhrungstraining fur Obergewichtige Kinder
ist eine Arbeitshilfe fur Kursleiter(innen) (ca. 200 Sei

ten methodische Anleitung zur Vorbereitung und

Durchfuhrung von Kursen fur 8- bis 12ijhrige Kinder
und deren Eltern). Das Kursmaterial ist zu beziehen
beim AgH (kostenpflichtig).

Die Lieferbedingungen und Kosten der AgV- und

AGW.Materialien sind den Publikationen zu entneh-
men. Fur groBere Mengen erfolgt eine Staffelung
der Stuckpreise

dere die Verbraucherzentralen. betreiben eine
direkte Beratung und Information der Verbraucher
Ober ein Netz von inzwischen 220 Beratungsstellen.

Ober diese dezentrale Organisation kbnnen Setvice-
leistungen regional angefragt werden

- Kontakte zur 6rtlichen Verbraucherberatung (zur

Versorgung mit einschljgigen Medien und im
Hinblick auf Serviceleistungen sowle dauerhaften

Kooperationen im Bereich der Aufklarungsarbeit).

1
1

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

ARBEITSGEMEINSCHAFT
FOR JUGENDHILFE

- AGJ -

Z.Z. Am Neutor 2

5300 Bonn 1

Herr R Marquard
(GeschaftsfOhrer)

Herr D. ROttgers
(Referat Offentlichkeksarbek)

z.Z. 02 28/69 73 CO (Zentrale)

Z.Z. 02 28/69 73 89

Die Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe (AGJ) wurde im

Mai 1949 gegrundet; zunicist unter dem Namen Ar-

beitsgemeinschaft for Jugendpflege und Jugendfur-
some (AG.JJ), wurde sie im Rahmen einer Satzungs- und

Organisationsanderung in die jetzige Arbeitsgemein-
schaft umgewandelt.

Die AGI versteht sid·  als lobby gegenuber der Legisla-
tive und der Exekutive fOr den Bereich der Jugendhilfe.
Neben Elternhaus. Schule und betrieblicher Bea.ifsbil-

dung stellt dieser einen eigenstjndigen und sehr viel-

fakigen Erziehungs- und Bildungsbereich fur junge
Menschen dar. Dazu geharen z. 8. die fruhkindliche Er

ziehung in Krippen, Kindergarten und Kindertagesstat-
ten, die Jugendverbandsarbeit, der Jugendschutz, die

Adoptions. und Pflegekindvermittlung. die Jugendge-
richtshilfe usw.; freie und affentliche Trager sind darin

tatig.

Die Arbeitsgemeinschaft Jugendhilfe ist ein Zusam-
menschluB der Spitzenverbande der freien Wohlfahrts-

pflege, von bundeszentralen Jugendverbjnden, der

Landesjugendringe und Fachorganisationen der Ju

gendhilfe, der obersten Jugendbeharden der Under

sowie der Bundesarbeitsgemeinschaft der LandesJu-
gendamter. insgesamt Ober 70 Mitglieder.

Die AGJ ist keine Dachorganisation fur ihre Mitglieder.
sondern stellt eine Plattform dar fur die Vertretung
gemeinsamer Interessen in der Jugendhilfe. fur das

Fachgesprach und die Kooperation der Mitglieder. Laut

Satzung hat die AGJ folgende Aufgaben:

- Darstellung def Meinungen der Mitglieder durch Do-

kumentation, Erarbeitung und Abgabe von Empfeh-
lungen und Outachten.

- FOrderung fachlicher Information, Diskussion und
Zusammenarbeit unter den Mitgliedern,

- Veranstaltung des Deutschen Jugendhilfetages.
- Mitwirkung bei Fragen der Bildungsplanung.
- Farderung der fachlichen Bildung der Mitarbeiter in

der Jugendhilfe.
- Zusammenarbeit mit entsprechenden in- und aus-

Ijndischen sowie mit internationalen Fachorganisa-
tionen.

- Anregungen fur die Jugendforschung.
- Vergabe des Deutscrlen Jugendhilfepreises Hermine-

Albers-Preis zur F6rderung der Jugendhilfe.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Aufgaben
und Zlele
der institution

Diese Aufgaben erfOIlt die AGJ auf verschiedenen Ebe-
nen. Gegenuber dem Gesetzgeber bezieht die AGJ Po-
sition durch Stellungnahmen, Gutachten und Denk-
schriften. die unter den Mitgliedern abgestimmt und
fachlich quatifiziert sind Damit hat die AGJ auf die Ge-
setzgebung innerhalb des Jugend- und Famillenrechts
maegeblich Einflue nehmen kannen

Mit Empfehlungen und Vorschlagen zur Arbeit in der
Jugendhilfe und mit Veranstaltungen unterschiedlicher
Art (s. Serviceleistungen) bemuht sich die AGJ standig
um die Verbesserung der Praxisbedingungen

Zu ausgewjhlten Aufgabenfeldern der Jugendhilfe
richtet die AGJ FachausschOsse ein, die nach den Vor-

schlagen der Mitglieder besetzt werden und im Auftrag
des Vorstandes arbeiten. Solche Ausschusse bestehen
z. 8 zu:

- Rechts- und Organisationsfragen der Jugendhilfe,
- Kindheit und Familie,
- Jugend: Schule. Beruf. Freizeit.

Weiterhin unterstutzen Kommissionen und Ad-hoc-
Ausschusse die Arbeit der AGJ.

Die ACU wird aus dem Bundesjugendplan finanziert

und hat in ihrer Geschaftsstelle 12 hauptamtliche Mit-
arbeiter

Organisationsschema der AGJ
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FachausschuB ubergrelfende Aufgaben

Fachtagungenund Kongresse Deutscher Jugendhilfetag



1 Mit ihren Publikationen will die AGJ ihre Position be-
I kanntmachen und uber ihre Aktivitaten informieren

Adressaten sind dabei die Politiker und Vertreter der

I staatlichen und freien Trjger der Jugendhilfe, Mitar-
beiter in der Jugendhilfe. Betroffene und die Offent-
lichkeit mit den sie informierenden Massenmedien

- Als Periodikum erscheint das
.
Forum Jugendhilfe -

AGJ-Mitteilungen' 4mal jahrlich und ist im Abonne-
ment bei geringer Abonnementgebohr zu beziehen.
Das Forum Jugendhilfe enthalt Informationen uber
die Arbeit der AGJ, Beitrjge und Berichte zu ver-

schiedenen Themen der Jugendhilfe und uber ver-

anstaltungen sowie Stellungnahmen zu aktuellen

Fragen und Vorhaben wie Gesetzesreformen.
- Mit den Tagungsdokumentationen .AGJ-Gesprache'

dokumentiert die AGJ die Referate und Diskussionen
der von ihr veranstalteten Gesprachsreihe ACJ-GE-
SPRACH' zu aktuellen gesellschaftspolitischen Fragen
und Problemen. wie z. B. Jugend und NEUE MEDIEN

Fig die Mitarbeiter der Institutionen und Verbande in
der Jugendhilfe stellt die AGJ Informationsmaterial und
literaturhinweise zur Verfugung. bietet Fortbildung an

und bietet mit dem alle vier Jahre stattfindenden -Ju-
gendhilfetag' ein Forum, bei dem sich in der Jugend
hilfe engagierte Verbande und ihre Mitarbeiter darstel-
len und austauschen kannen. Daneben veranstaltet die
AGJ Fachtagungen und Kongresse sowohl fur kleinere

Expertenkreise als auch fur die Fachaffentlichkeit. Dazu
wird jeweils z. I Ober den Verteiler eingeladen. Alle zwei
Jahre schreibt die A(11 den Deutschen Jugendhilfepreis
(Hermine-Albers-Preis) zu einer bestimmten Thematik

aus, wodurch neue Praxisansatze gefbrdert und Praxis-

erfahrung vermittelt werden sollen.

- Hilfe vor dem Bildschirm?' und .Zukunft der Ar
belt - Zukunft der Jugend Diese Dokumentationen
werden zum Selbstkostenpreis abgegeben.

- In weiteren Publikationen dokumentiert die AGJ den
Jugendhilfetag und andere Fachtagungen sowie ei-

nige Arbeiten, die mit dem Hermine-Albers-Preis

ausgezeichnet wurden. Dlese Veroffentlichungen
werden ebenfalls zum Selbstkostenpreis abgegeben.

- Mehrere Positionspapiere, Stellungnahmen und
Empfehlungen der AGJ sind als Broschuren erschie-

nen, so z B .Zur Situation gegenwartiger Kindergar-
tenerziehung, .Auswirkungen der Arbeitslosigkeit
auf Familien unter besonderer Berucksichtigung der
Situation der Kinder und AIDS als Problem in der

Jugendhilfe Diese Publikationen werden kostenlos

abgegeben.
- Ober die Publikationen der AGJ informiert ein Ver-

zeichnis mit Preis- und Lieferangaben. es kann bei
der AGJ angefordert werden.

Weiterhin fuhrt die AGJ das Internationale Studienpro-
gramm (ISP) durch, wo Fachkrjfte der Jugend- und So-
zialarbeit aus dem Ausland fur drei Monate die praxis
der bundesdeutschen Jugend- und Sozialarbeit ken-
nenlernen kannen, und sie organisiert fur deutsche
Fachkrafte einen mehrmonatigen Aufenthalt in den
USA im Rahmen der Council of International Programs
for Youth Leaders and Social Workers (CIP).

Fur andere an der Jugendhilfe Interessierte stellt die
AGJ ihre Fachkompetenz zu Fragen und Problemen der

Jugendhilfe Ober ihre Publikationen bzw. direkt zur Ver-

fugung und vermittelt gelegentlich Referenten.

Fur die auBerschulische Jugendarbeit ist es wichtig.
Ober die Situation und Entwicklungen im Bereich der

Jugendhilfe informiert zu sein

Es empfiehlt sich daher.

- das Publikationsverzeicinis der AGJ anzufordern.
- das Periodikum .FORUM Jugendhilfe' zu abonnieren,
- und fur daran Interessierte sich in den Verteiler fur

die Veranstaltungen der A(11 aufnehmen zu lassen.

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

- AGJ -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

ARBEITSGEMEINSCHAFT
FUR KREBS-

BERAMPFUNG DER

TRACER DER

GESETZLICHEN

KRANKEN- UND

RENTENVERSICHERUNG

IM LANDE NORDRHEIN-

WESTFALEN

- ARCE-

KOnigsallee 175

Postfach 10 01 04

4630 Bochum 1

Herr Verwaltungsdirektor H.J. Schnipper
(Geschaftsfuhrer der Arbeltsgemeinschaft fur
Krebsbekampfung NW)

Herr Prof. 0. Fischedlck
(Arztllcher Berater der ARGE)
Herr Verwaltungsamtsrat u. Hogrebe
(leiter der Leistungsabtellung)
Frau DIpl.-Sozialarbelterin E. Kamper
Frau Dipl.-Sozialarbelterin B. Wanjek
(Sozialdlenst der ARGE)

Frau B. WIgge
(Ernahrungsberaterin der ARGE)

Dienststelle: 02 34/304-8908
Geschaftsfuhrer: 02 34/304-8900
Arztl. Berater: 02 34/304-8902

Lelstungsabtgl.: 02 34/3 04-8913
Sozialdlenst: 0234/304-8925

Ernahrungsberaterin: 02 34/3 04-89 26

0234/304-4530

Die ARGE wurde 1956 auf Anregung der damaligen
Landesregierung gegrundet. Sie ist ein Instrumen-
tarium zur Koordination der notwendigen Aufgaben,
um Krebskranken eine optimale Nachsorge zu gewahr-
leisten.

Die Nachsorge bei Krebs im Sinne einer umfassenden
Rehabilitation erfordert ein komplexes Zusammenspiel
von Krankenhausarzt, niedergelassenem Arzt, Kosten.
trjgem (Krankenkassen und Rentenversicherungs-
trjger) sowie Einrichtungen der Rehabilitation.

Die ARGE Obemimmt als.Auftragsgeschaff, diese

Kooperation zu organisieren, insbesondere fur die
Krankenkassen und Rentenversicherungstrager
Mitglieder der ARGE sind deshalb:

Aufgaben
und Ztele

der Institution
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service-
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- Trjger der Krankenversicherung
- Trager der Rentenversicherung

(Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz und West-
falen, die Bundesversicherungsanstalt fur Ange-
stellte. die Bundesknappschaft. die landwirtschaftli-
chen Krankenkassen und die Landesverbande der
Orts: Betriebs- und Innungskrankenkassen sowie die
Ersatzkassen)

Im Mittelpunkt der Aufgaben und Aktivitaten der
Arbeitsgemeinschaft steht die Gewahrung stationarer

Nachbehandlungsma8nahmen (Kuren) aufgrund der

sozialversicherungsreditlichen AnsprOche der krebs-
kranken Versicherten und ihrer Angeharigen. Ziel der
KurmaBnahmen ist es. im Rahmen der Krebsnachsorge,
also nach AbschluB der Akutbehandlung. einen best-

  Kostenlos zu beziehende Publikationen der Arbeits-
gemeinschaft sind zB:

Schriftenreihe .Kampf dem Krebs
Plakat .Kampf dem Krebs und nun zur Nachkur

Zum Aushang am .Schwarzen Brett in Praxen, Klini-
ken und Gesundheitsamtem.

Fur Referate uber das leistungsspektrum und zu

Fragen aus den Bereichen Sozialarbeit und Ernjhrung
stehen Mitarbeiter der Arbeitsgemeinschaft fur Krebs-

bekampfung NW zur Verfugung.

Die Arbeitsgemeinsdiaft fuhrt u. a Fortbildungsveran-
staltungen zu folgenden Schwerpunkten durch:

Fortbildungsveranstaltung fur Schwestem und
Pfleger in der Onkologie,

Fur alle in der Krebsnachsorge Tjtigen ist der
Informations- und Beratungsdienst interessant
Widitig ist auch das Verzeichnis uber Nachsorgeklini
ken, das kostenlos zugeschickt wird
Ober die Fortbildungsveranstaltungen werden

Tagungsberichte erstellt. die Interessierte kostenlos
bei der Arbeitsgemeinschaft anfordern kannen.

maglichen Beitrag zur medizinischen. psychischen und
sozialen Rehabilitation des Patienten zu leisten. Dabei
wird die Wiedereingliederung des Kranken in Familie.
Beruf und Gesellschaft angestrebt. Der Patient wird

gestjrkt und angeleitet, in ein normales Alltagsleben
zuruckzufinden und dieses auch mit der Krankheit zu

bew !tigen.

FOr die Erreichung dieser Zielsetzung stehen der
Arbeitsgemeinschaft in der gesamten 8undesrepublik
25 spezialisierte Nachsorgekliniken zur Verfugung.

DarOber hinaus steht die ARGE fur Information und

Beratung Ober Fragen in Zusammenhang mit der

Krebserkrankung zur Verfugung.

- Info-Broschure Liber LeistungsmOgitchkeiten,
Antragsverfahren, Anschlueheilbehandlung £AHB)
und Nachsorgekliniken
Leistungsbilanz/Geschjftsbertcht zu dem jewelmigen
Geschaftwahr
Berlchte uber Fachtagungen: z B uber .Schwestem
und Pfleger in der Onkologie'

- Arbeitstagungen fur Arzte, Eigner und Verwaltungs-
leiter der Vertrags-Kurkliniken der Arbeitsgemein-
schaft;

- Tagung fOr Psychologen in den Vertrags-Kurkliniken
der Arbeitsgemeinschaft;

- Seminare Ober die Krebsnachsorge im Bereich der
Sozialarbeit,
Fortbildungsseminare fur Dijtassistenten der

Vertrags-Kurkliniken der ARGE

Programme zu den Fortbildungen sind kostenlos zu

erhalten.
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Adresse

Ansprechpar·tner

Telefon

ARBEITSGEMEINSCHAFT
WOHNBERATUNG e. V.

- AGW -

HellsbachstraBe 20
5300 Bonn 10

Frau Dr. Monika Mit

Referentln

02 28/64 89·1 53/1 54

Die Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e. V. (AGW) ist
ein ZusammenschluB aller Trjger von Wohnberatung.
Die Broschuren der Arbeitsgemeinschaft sind geeig-
nete Hilfsmittel fur die Gesundheitserziehung, wenn es

um die Verdeutlichung von organisatorischen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen Veranderungen im

Wohnbereich und die damit zusammenhangenden
maglichen Gesundheitsbelastungen geht.

Die Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e.V. CAGW)

wurde 1973 als ZusammenschluB aller Trjger von

Wohnberatung gegrundet. Seit 1982 ist die Arbeitsge-
meinschaft als eigenstandige Organisationseinheit in
die Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbande inte

griert. Die Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung ist ge-
meinnutzig.

Die Hauptaufgabe der Arbeitsgemeinschaft Wohnbera-

tung e.v. besteht darin, die Arbeit der Wohnberatungs-
stellen durch zentrale Maanahmen zu unterstutzen
und, soweit dies zweckmaeig ist, diese zu koordinieren.

Die AGW gibt eine Vielzah! von laienverstjndlich ge-
scI,riebenen Broschuren heraus. die die Beratungstatig
keit unterstutzen; sie ist Sammel-, Verteiler- und Ko-

ordinationsstelle und sie vertritt die Interessen der

Wohnberatung in der Offentlichkeit.

Die Finanzierung der Arbeitsgemeinschaft Wohnbera-

tung e V. erfolgt im Rahmen der Finanzierung der Ver-
braucherverbande aus Mitteln des Bundes.

Die erste Wohnberatung in Deutschland wurde 1950
beim Werkbund Mannheim eingerichtet. In Nordrhein-

Westfalen wurde die Wohnberatung durch den Ver-
band .Frau und Kultur getragen. Das traditionelle

Selbstverstandnis der Wohnberatung war Aufklarung,
Kenntnisvermittlung und Bewu Btseinsbildung bezuglich
Wohnungswahl, Einrichtungswahl, Umgang mit der

Wohnung. Produktverarbeitung, Kaufberatung und

Reklamationsberatung.
Zu Beginn der Wohnberatung standen asthetische und

qualitative Aspekte bei der Ausstattung der Wohnung
im Vordergrund. Demgegenuber verfolgt die Wohnbe-

ratung heute vorrangig das Ziel. den Gebrauchswert

der Wohnungen und auch die Wohnbedingungen ins-

gesamt zu verbessern.

Fur den

elllgen Leser

Aufgaben
und Zlete
der Institution
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Die Beratung beschrankt sich nicht allein auf Einzelpro-
bleme des Wohnens und def Wohnung. sondern sie

bezieht sich vermehrt auf Wechselwirkungen der Ein-
zelbereiche im Gesamtzusammenhang des Wohnens
Leitbild ist dabei ein m6glidist ausgewogenes Verhalt

nis zwischen Wohnnutzung, Energieeinsparung und
Haustechnik, Maglichkeiten des Settiermachens sowle
Schadstofffreiheit und Wohngesundheit.

Die Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e.v. gibt Bro-

schuren zu vieten Themen des Wohnens hemus und
veroffentlicht Stellungnahmen zu Fragen des Wohnens

in der .Verbraucherpolitischen Korrespondenr, dem
Presseorgan der verbraucherzentralen sowie im .Info-
Dienst'.dem inter,·ten Nachrichtendienst der Verbrau-
cherzentralen.

Die AGW-Broschuren behandeln u a folgende
Problemkreise

Vor- und Nachteile bestimmter Grundrisse

M6glichkeiten grundriespezifischer M,5blierung
- Selbstbau von Mabeln und Selbstdurchfuhrung von

Reparaturen
- Information Ober technische Bauteile wie Dadler,

Fassaden, Fenster, Turen

Die Wohnberatungen sind in die Verbraucherberatun-

gen der Verbraucherzentralen integriert Lediglich der

Werkbund Bayem verfugt noch uber eine unabhingige
Wohnberatung.
In der Regel elfolgt die Beratung unentgeltlich. Sie ble-
tet dem Ratsuchenden Entscheidungshilfen an, die auf

seine besondere lage ausgerichtet sind. Zugleich will
die Beratung den Beratenen Ober den jeweiligen Sach
verhalt hinaus befjhigen, sich spjter ohne Beratung
zweckgerecht verhalten zu !05nnen

Das Angebot der Wohnberatungsstellen un#aet u. a.

folgende Bereiche:

- Einrichtung der Wohnung
Wohnungsnutzung (z B. Wohnen mit Kindem. Woh-

nen im Alter)

Die Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e.v. (AGW) be-
rohrt mit ihrer Tatigkeit auch solche Bereiche, in denen

Zusammenhange zwischen Wohnen und Gesundheit

zwar sehr wohl bestehen, jedoch nicht auf den ersten
Blick erkennbar sind.

So kann die Grundrieorganisation sehr woht EinfluB auf
das Erziehungsverhalten der Eltem und damit auf eine

gesunde Entwicklung der Kinder nehmen

So kann auch eine unzureichende soziale Regulierung
und Subventionierung im Wirtschaftsbereich Woh-

nungsbau zu finanzieller und emotionaler Oberforde-

rung von wirtschaftlich und gesellschaftlich schwache-
ren Einzelpersonen oder Personengruggen fuhren.

Eine andere magliche Auswirkung unzureichender

- Anstrichmittel
- Bnriditungs-. Wohn- und Lebensgestaltungsfragen

junger Haushalte
- Wohnen mit Kindern
- Wohnen im Alter
- Wohnen zur Miete und Wohnungsmarkt

Jahrlich legt die Arbeitsgemeinschaft ein bis zwei neue

Broschuren zu aktuellen Frageste !ungen sowie Aktuali-

sterungen vorhandener Broschuren vcr

Ein aktuelles Schriftenverzeichnis kann bei der Arbeits-

gemeinschaft selbst oder bei den Verbraucherzentralen

bezogen werden
Die Veroffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft
kannen ebenfalls bei dieser selbst oder bei den

Verbraucherzentralen gegen Kostenerstattung
erworben werden

- Haustechnik tz B Fenster. Fue den, Schall- und

Warmedammung)
Einrichtungsgegenstande, Stoffe und Materialien

(z. B. Mabel, Farben. Lacke, Textilien)

Die Wohn- und Energieberatung der Verbraucher-
zentrale in Nordrhein-Westfalen bietet seit 1989 eine

Beratung in Fragen der Bauakologie an, bei der
allerdings eine Kostene tattung obligatorisch ist
Das Beratungsverfahren selbst streut regional.
Ein Tell def Wohnberatungsste!!en ber t durch Telefon-
auskunfte und schriftliche Auskonfte und Hinweise.

Einige Wohnberatungsstellen bieten eine gezielte
Einzelberatung an

sozialer Regulierung und Subventionierung im Wirt

schaftsbereich Wohnungsbau sind Desinvestitionen in
die Errichtung oder den Erhalt von Wohnungsbauten
mit der maglichen Folge gesellschaftlicher und auch

gesundheitlicher Vemachlassigung bzw Beeintrachti-

gung der Bewohner solcher Bereiche oder Gel)jude.

Hinweise und Ratchgge fur das Verhalten auf dem
Wohnungsmarkt, fur die Selbstanfertigung von Mabeln
und die Selbstdurchfuhrung von Hausreparaturen
stellen Hilfen lumindest fur eine Milderung soldier

Folgen dar.

For die Gesundheitserziehung im Lebensbereich Woh
nen kennen die Brosdiuren der Arbeitsgemeinschaft
Wohnberatung e.V. zu Themen vAe Wohnen mit Kin-
dem. Wohnen zur Miete und Wohnungsmarkt, Selbst-

- AGW -
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anfertigung von MObeln und Selbstdurchfuhrung von

Reparaturen im Rahmen solcher Programme und Ma&

nahmen genutzt werden, die sich mit den Gesund-

heitsgesichtspunkten des Wirtschaftsbereiches Woh-

nungsbau befassen.
Die Gesundheitsfolgen mangelhafter Erhaltungs- und

Verbesserungsinvestitionen im Wohnungsbau einerseits

und die Gesundheitsfolgen von SelbstOberforderung
bei der Eigendurchfuhrung von Wiederherstellungs-,
Emeuerungs- und verschenerungsarbeiten anderer-

seits sind Themen, for die eine ganze Reihe von Bro-
schuren der AGW als Material genutzt werden kann.

Auch andere Bereiche, in denen die bestehenden Zu-
sammenhange von Wohnen und Gesundheit erst bei

genauerer Betrachtung erkennbar sind. werden durch
die Tatigkeit der Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung
e.v. erfaBt.

So kann die zunehmende Differenzierung der genera-

tionsspezifischen und die zunehmende Individualisie

rung der lebenslagespezifischen Wohnbedurfnisse.
wenn sie durch den Wohnungsbau, das Wohnungs-
angebot und den Wohnungsmarkt nicht entsprechend
mitvollzogen werden, auch zu einem gesundheitlichen
Problem werden. Dies leuchtet ein, wenn man die be-
sonderen Anspruche an die Wohnung bedenkt, die sich

bei Pflegebedurftigkeit von Angeharigen oder aus der

Bildschirmheimarbeit ergeben.

Die Broschuren der AGW, die sich mit den altersspezi-
fischen Wohnungsbedurfnissen befassen, stellen

demnach Hilfsmittel fur solche Programme und MaB-

nahmen der Gesundheitserziehung im Lebensbereich

Wohnen dar. die sich mit den gesundheitlichen Anfor-

derungen an das Wohnen infolge des gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Wandels befassen.

Neben dem Problem der Pflegebedurftigkeit ergeben
sich auch aus der Langzeitarbeitslosigkeit, aus der Nur-

Hausfrauentatigkeit, aus der Arbeitszeitflexibilisierung
und aus der Obdachlosigkeit neue gesundheitliche An-

forderungen an die Wohnungsversorgung.

Insgesamt kann demnach ein Teil der Materialien der

Arbeitsgemeinschaft Wohnberatung e.v. (AGW) als gut
geeignetes Hilfsmittel fur eine er,veiterte Darstellung
und Behandlung der Zusammenhange von Wohnen
und Gesundheit empfohlen werden.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

ARBEITSKAMMER

DES SAARLANDES

- KORPERSCHAFT
DES OFFENTLICHEN RECHTS -

Fritz-Dobisch·Str. 6-8

6600 Saarbrucken

JOrgen Nitschki

(Referent fur Arbeitsschutz, betrlebliches Gesund

heitswesen und umweltschutz)

06 81/4 00 50

Die Arbeitskammer ist eine Karperschaft des affentli

chen Rechts; sie ist entstanden nach dem 1. Weltkrieg.
eine zweite GrOndung erfolgte 1951

Ihre Aufgabe ist nach dem Kammergesetz die Wahr-

nehmung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen

Interessen der Arbeitnehmer. Dabei zielt sie auf men-

schengerechte Arbeits- und gesunde Lebensbedingun-
gen. Die Arbeitsbereiche erstrecken sich daher von Pro-
blemen der Arbeitswelt uber Umweltschutz- bis hin zu

Steuer- oder Mietrechtsfragen.

Mitglied ist jeder Arbeiter und Angestellte des Saarlan-
des; die Finanzierung erfolgt uber Pflichtbeitrage der

Mitglieder, daher besitzt jeder Arbeitnehmer Anspruch
auf die Leistungen der Arbeitskammer Die Vertreter-

versammlung wahlt das zweikapfige Prjsidium, das die
Arbeitskammer vertritt, wie auch den Vorstand der Ver-

treterversammlung, der das Prjsidium kontrolliert.

Die Kammer besitzt acht Ausschusse:

die Ausschusse fur Wirtschaft, Finanzen und Steuern;
fur Sozialpolitik und Arbeitsrecht: fur Kulturpolitik,
Schulung und Bildung; fur Arbeiterfragen; fur Ange
stelltenfragen,fur Frauenfragen, fur Jugendfragen;
fur Erholung und Freizeit.

Die Tatigkeit der AK umfaet u. a. folgende Bereiche:

1. Beratung und gutachterliche Tatigkeit bei einem

entsprechenden Problem von Arbeitern, Angestell-
ten. Betriebsraten u.3.;

2. Information durch Broschuren und Zeitschriften;
3. Seminartatigkeit im Bildungszentrum der Arbeits-

kammer mit der .Werkstatt fur humane Arbeitsge-
staltung- in Kirkel;

4. Lobbyistentatigkeit bel Landtagsanharungen. Aus-

scIiuBtatigkeit in Gremien des Landes, beispielsweise
in den Beirjten Naturschutz, Mullbeseitigung, Ge
fahrstoffe. Tjtigkeit als Vertreter des DGB auf Bun-
desebene.

5. Bericht an die Landesregierung, der jahrlich zum

Ende des 1. Halbjahres erfolgt die Sachlage gutach-
terlich behandelt und Vorschljge zur Lasung der
Probleme enthjlt.

Diese Leistungen stellt die AK Arbeitern und Angestell-
ten, Betriebs- und Personalrjten, Arbeitsmedizinern

und Sicherheitsfachkraften zur Vetfugung.

Aufgaben
und zlele
der Institution
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ARBEITSKAMMER

DES
SAARLANDES

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

'

service-

leistungen

Die Arbeitskammer kooperiert mit allen Einrichtungen.
von denen sie erwartet. daB sie der AK helfen. Arbeit-
nehmerinteressen durchzusetzen

Die Arbeitskammer ist im sozialen Netz im Bereich des
Saarlandes stark eingebunden. Hier kooperiert sie mit
den Durchgangsarzten. den gesetzlichen Unfallversi-

cherungen. diversen Sicherheitsorganisationen u a

Eine enge Zusammenarbeit besteht mit dem Gewerbe-
aufsichtsamt des Saarlandes. dem staatlichen Gewerbe-

arzt, dem Institut fur Arbeitsmedizin der Universitat

des Saarlandes (Professor Dr. med. A. Bud· ter, Am Fo-

rum 6,6650 Homburg, Tel. 06841/68200-68201). der

Bundesanstalt fur Arbeitsschutz und dem Umweltbun-

desamt.

Mit dem Offentlichen Gesundheitsdienst besteht ein

Austausch Ober Fachfragen, eine gemeinsame Mit-

gliedschaft besteht seit 1987 in der .Arbeitsgemein-

Die Arbeltskammer des Saadandes veroffentlicht Infor
mationen fur Arbeitnehmer, Betriebs- und Personalrjte

2
zur betrieblichen Gesundheitssicherung, zum Arbeits-
schutz, zur Humanisierung der Arbeit in einem breiten
thematischen Zuschnitt

Die Publikationen sind sowohl fOr Endverbraucher als

auch fur Schlusselpersonen in der Praxis gedacht

Zur verfugung stehen folgende gedruckte Periodika:

- die Zeitschrift .arbeitnehmer; erscheint monatlich
mit 32-76 Druckseiten

- die Fachzeitschrift AK-Beitrage', die viermal im Jahr
erscheint
die Betriebs- und Personalrjtebriefe

- den Kirkeler Bildungskurier (Obersicht Ober Let,r

gange der Arbeitskammer)

Zu speziellen Themen werden uber 20 Broschuren ge
druckt, die standig aktualisiert werden. Fur den Bereich

Arbeitsschutz, Pravention seien beispielhaft hier aufge-
fuhrt:

.Arbeitsschutzvorschriften. Unfallverhutungsvor-
schriften, Vorsorgeuntersuchungen'
.Schwerbehinderte und ihr Recht'

- Jugendarbeitsschutzgesetz'
- ,Mensch und Arbeitsplatr (Arbeitsstattenverord-

nung}
- .Arbeitssicherheitsgesetz'

.Betriebliche Personalpolitik im umgang mit gesund-
heitlich Beeintractitigten'

- .Arbeitsbedingte Erkrankungen und Berufskrankhei-
ten

' Die Serviceleistungen besitzen fur die Arbeitskammer
einen hohen Stellenwert. Sie stellt als Dienstleistungen
fur Arbeitnehmer im Saarland und bundesweit zur Ver-

fugung:

- Gutachten (zu ScI,adstoffen am Arbeitsplatz usw.)
- Seminare zu Ergonomie und Arbeitsschutz in der

.Werkstatt fur humane Arbeitsgestaltung' im Bil

dungszentrum in Kirkel: Adresse: Am Tannenwald 1,
6654 Kirkel, Tel. 06849/8011; auch Seminare fur
fremde Trager (im .Baustein-System')

schaft zur Intensivierung der Gesundheitserziehung·
und in der Beteiligung an der Aids-Konferenz'. Dar-
Ober hinaus bestehen gute Kontakte und Zusammen-
arbeit zu Einrichtungen der Gesundheitspflege und

zum Gesundheitsministerium.

Eine weitere Zusammenarbeit mit dem OGD ! nnte die

Arbeitskammer sich vorstellen im Bereich Umwelt, wo-

bei die Umwelt auch den Bereich Arbeitswelt umfassen
sollte. Hier sollte die Kontrolle verstarkt mit den Ge-
sundheitsaufsehern durchgefuhrt werden. Die Kammer
scilljgt vor, die Gesundheitsaufseher in den umwelt-

alarmplan der Lander mit aufzunehmen, da dies das
schnellere Auffinden der Verursacher ermaglicht.

Des weiteren bate sich eine bessere Aufklarung Ober

berufsbedingte Erkrankungen im OGD an. Vorzuschla-

gen ware eine Untersuchung auf Krankenschein von

Arbeitnehmern durch die OGD als neutralen Gutachter.

Fur den Bererch Wirtschaft/Soziales se;en beispielhaft
etwahnt:

Wohngeld
Mietrecht

- Lohnsteuer
- Arbeitslosengeld/-hilfe

Sozialhilfe

Weiter ver6ffentlicht die Kammerjjhrlich

- .Daten zur lage der Arbeitnehmer im Saarland'
- .Bericht an die Regierung des Saarlandes zur wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Lage der Ar
beitnehmer
sowie ein .AdreBbuch und Telefonverzeichnis zur Ar
beitssicherheit'

Die Periodika und Broschuren besitzen alle eine ISBN-
Nummer und werden in Auflagen von 10.000 bis
100.000 StOck gedruckt. Sle sind fur Saarlander kosten

los, fur Abnehmer aus anderen Bundeslandern kosten
sie zwischen drei und sieben DM (bei Mengenabnahme
sind Rabatte maglich)

Schriftenverzeichnisse und Veraffentlichungslisten sind
bei der Arbeitskammer kostenlos erhjltlich

In Zusammenarbeit mit der.Arbeitsgemeinschaft zur

Intensivierung der Gesundheitserziehung sind kurze

Rundfunkspots zum Thema Arbeitsschutz erstellt wor-

den

- Referenten
- Beratungen
- Betriebsbegehungen
- Arbeitswissenschaftliche Stellungnahmen

Lehrgangsprogramm, Lehmangsmaterialien und Refe-
rentenlisten sind Ober die Arbeitskammer kostenlos er-

hjltlich.

Die AK ver'llgt uber eigene Datenbanken auf der
Grundlage der Daten der Statistischen Amter und der

1
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Bundesanstalt fur Arbeit, die Phrlich im .Bericht an die

Regierung des Saarlandes- als Anlage zum Jahresbe-
richt .Daten zur Lage der Arbeitnehmer im Saarland'
verOffentlicht werden. Sie hat AnschluB an das System
.JURNS'; ein AnschluB an Stoffdatenbanken uber ge-
fahniche Arbeitsstoffe ist eingerichtet

Die Arbeitskammer ist erreichbar Ober
Postfach 668
Telefon 0681/40050
Telefax 0681/4005-401
Telex 4421325

Empfehlenswert sind u. a. die Publikationen der Ar-
beitskammer und darunter wiederum die Broschuren.
die in prjgnanter Form und kompetenter Zuspitzung
aktuelle Probleme aufbereiten, sowie die Zeitschrift

.arbeitnehmer

Damit zusammen hangt auch eine vorzugliche Bil-

dungsarbeit, v. a. Seminare zu Ergonomie und Arbeits-
schutz in der .Werkstatt fur humane Arbeitsgestaltung
im Bildungszentrum in Kirkel.

ARBEITSKAMMER
DES

SAARLANDES

Service-

lelstungen

Empfehlungen

!
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

ARBEITSKREIS

DER PANKREA

TEKTOMIERTEN e.V.
- BAUCHSPEICHEL-

DROSENOPERIERTE -

- AdP -

Zentrale Beratungsstelle
Krefelder StraBe 52
4047 Dormagen 1

Wolfgang Heyden
(Vorsitzender)

Zentrale Beratungsstelle
0 2106/4 23 29

Der Arbeitskreis der Pankreatektomierten e.v. ist eine

Vereinigung von Betroffenen, denen die Bauchspei-
cheldruse ganz oder teilweise entfernt wurde. Durch
diese Operation haben sie erhebliche gesundheitliche
Probleme.

Der Arbeitskreis der Pankreatektomierten e.v. (AdP)
wurde 1976 in Heidelberg unter dem Motto .Hilfe
durch Selbsthilfe von Patienten und Arzten gegrundet.
Er finanzier·t sich durch Mitgliedsbeitrage, Zuschusse
und Spenden. Zweck des AdP ist die Farderung der
Gesundheit und Rehabilitation von Patienten nach
Operation an der Bauchspeicheldruse, bel der gewahn-
lich % des Magens, der Zwalffingerdarm. die Gallen
blase und die Milz mitentfernt werden. Zu den Opera-
tionsursachen gehoren: Entzundungen, Zysten. gut-
oder basartige Tumoren u. a.

Durch den groBen chirurgischen Eingriff haben die
Betroffenen vielfjltige postoperative Probleme zu

bewaltigen, insbesondere Diabetes mellitus, Ernah-

rungs- und Verdauungsstdrungen, Nachfolgeerkran
kungen und psychosoziale Probleme

Programm des Arbeitskreises:

Informationstreffen

Auf regelmaBigen bundesweiten Informationstreffen
haben Betroffene und Angeh6rige Gelegenheit, sich
Ober alle Fragen der Pankreatektomie einschlieelich der
Lebensbew tigung zu informieren. Geboten werden

Referate. Diskussionen, Gruppengesprache. Einzelbera-

tungen. Hier finden sid·t Gleichbetroffene auch zum

Erfahrungsaustausch zusammen.

Handbuch fur Pankreatektomierte

Diese Loseblattsammlung gibt die mehr als vierzehn-

jahrige Erfahrung des AdP im medizinischen, diate-
tischen und psychosozialen Bereich wieder.

Kontaktstellen

Kontaktstellen werden in allen Bundeslandern fur die

Betreuung der Mitglieder vor ort und als regionale
AdP-Ansprechstellen eingerichtet.

Aufgaben
und Ztele
der Institution

1
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Beratung im Sozialrecht (SchwbG, RVO) Zentrale Beratungsstelle

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

service-
lelstungen

Empfehlungen

Ober die zentrale Beratungsstelle k6nnen entspre-
chende Experten angesprochen werden.

Information bei Krebserkrankung

Fur Betroffene mit Krebserkrankung der Bauch

speicheldruse gibt der AdP Informationsmaterial

heraus. unter anderem Hinweise auf arztliche Nach-

behandlungsmoglichkeiten.

Er ist bemuht Betroffenen durch menschtiche Zuwen-
dung zu helfen.

Wissenschaftlicher Beirat

Neben der internen und wissenschaftlichen Unterstut-

zung stehen alle Mitglieder des Wissenschaftlichen
Beirats fOr die Mitglieder des Arbeitskreises zu Aus-
kunften bereit.

Beispielhaft seien genannt:

1 Faltblatt .Sind Sie an der Bauchspeicheldruse
operiert? 
- welche Probleme entstehen nach der Operation?

2 Faltblatter als Reihe. ohne Bauchspeicheldruse
leben?
- Ratschlage fur Pankreatektomierte
- Leben mit Krebs
- Leben nach der BauchspeicheldrOsenoperation

Diese Faltbljtter sind Kurzinformationen fur Betrof-

fene. deren Angeharige und andere interessierte Laien.

Sie sind gut geeignet zur Auslage, z. B. in Kranken-
hausern, Gesundheitsamtem und Arztpraxen.

Sie sind kostenlos bei der zentralen Beratungsstelle
erhaltlich

Die Kontaktstellen in allen Bundeslandern sind

Ansprechpartner vcr Ort fur Betroffene Die leiter

dieser Kontaktstellen werden von der zentralen Bera-

tungsstelle in Seminaren geschult.

In regelmaBigen bundesweiten Informationstreffen
finden Informationsvermittlung und Austausch unter
Betroffenen statt.

Der Arbeitskreis der Pankreatektomierten ist eine

Selbsthilfeorganisation. in der Betroffene gegenseitig
Unterstutzung und Informationen finden konnen.

Die zentrale Beratungsstelle informiert auf Anfrage
uber sozialrechtliche Fragen. Besonders zu empfehlen
ist fur Betroffene das Handbuch fur Pankreatekto-
mierte, in dem medizinische, diatetisdie und psycho-
soziale Informationen gesammelt sind.

Die zentrale Beratungsstelle fuhrt alle planungstech.
nischen Aufgaben und Verwaltungsarbeiten aus. Sie ist

Ansprechpartner fur alle Betroffenen. Wenn es erfor-
derlich ist. werden die Fragen an die entsprechenden
Gremien weitergeleitet.

Zusammenarbeit mit anderen Organisationen

Der AdP ist Mitglied im .Deutschen Diabetiker-Bund

e.v.' und im .Paritatischen Wohlfahrtsverbandfesamt-

verband e.V.'. Er wird durch die .Deutsche Krebshilfe

e.v.  unterstutzt

Die Bauchspeicheldrusenoperierten verdanken einer-

seits dem medizinisch-technischen Fortschritt ihre

Genesung, andererseits empfinden sie den Wunsch

nach Anteilnahme, nach Mitgefuhl und Verstehen.
besonders nach der Operation oder bei Ruckschlagen
im Gesundheitszustand. Gesprache mit Gleichbetroffe-

nen sind hierbei ein wesentlicher Schritt auf dem Weg
zur Bewi Itigung der Krankheit

3. Handbuch fur Pankreatektomierte (Loseblatt

sammlung)

Dies ist ein ausfOhrlicher Ratgeber fur die vielfjltigen
Alltagsprobleme von Pankreatektomierten. Daruber
hinaus enthjlt es auch Fachinformationen zu Diat, Phy-
siologie der Erkrankung sowie Verhaltensanweisungen
fur die Bewattigung der Folgen der Erkrankung.

Es ist bei der zentralen Beratungsstelle anzufordern.

4. Difitbroschure .Ernahrungsmedizin und Diatetik fur

Pankreasoperierte'

Dies ist eine Broschure, die alle wichtigen Informatio-

nen Ober ernahrungsmedizinische Fragen fur Bauch-

spetcheldrusenoperierte enthjlt.

Der Zeitpunkt des Informationstreffens kann in der
zentralen Beratungsstelle erfragt werden

AuBerdem kannen uber die zentrale Beratungsstelle
Referenten vermittelt werden. Diese gehoren dem vor-

stand an oder dem Wissenschaftlichen Beirat. der aus

Arzten, Diatassistentinnen und Psychotherapeuten
besteht.

-AdP -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

ARBEITSKREIS NEUE

ERZIEHUNG e.V.
- filr Familie, Schule

und Gesellschaft -

- ANE -

MarkgrafenstraBe 11
1000 Berlin 61

Geschaftsleitung

030/259006-0

030/259006-50

Der Arbeitskreis Neue Erziehung e.V (ANE) entstand

1946 in Berlin. Aus der produktiven Auseinanderset-

zung mit der nationalsozialistischen Diktatur und dem
darin verankerten autoritaren Herrschaftssystem ent-
wickelten die Grunder/innen das Konzept einer neuen,
auf Toleranz. gesellschaftlichem Engagement und Ei-

genverantwortung beruhenden Erziehung, mit dem sie
einen Beitrag zum Aufbau und zur Stabilisierung de-
mokratischer Verhjltnisse in Deutschland leisten woll-
ten.

Die damit verbundenen Ziele und Aufgaben beschreibt
die Vereinssatzung wie folgt:

.Ziel des Arbeitskreises ist es, fur die Weiterentwicklung
der Erziehung in der Familie, in der Schule, im Beruf
und in der Gesellschaft Interesse und Verstandnis zu

wecken und zu fordem.

Der Arbeitskreis sieht es als seine besondere Aufgabe
an. alle for Erziehung und Bildung Verantwortlichen
hierfur zu gewinnen und die Offentlichkeit in seinem
Sinne zu unterrichten.

Im Dienste dieser Aufgabe stehen Zusammenkunfte,
Seminare, Lehrgange, Veranstaltungen, Veraffent-

IicI,ungen und Einrichtungen, die durch Vermituung
von Kenntnissen, Erkenntnissen und Ergebnissen zu

verjnderten Erziehungshaltungen fohren sollen: (§ 2
der Satzung)

Heute ist der ANE ein gemeinnutziger Verein mit mehr
als 300 Mitgliedern. die - fur die Dauer von 2 Jahren -

den Vorstand wahlen. Der Vorstand ist verantwortlich
fur die laufenden Geschafte, die vorrangig von der
Geschjftsstelle mit ca. 50 hauptamtlichen sowie ehren-
amtlichen Mitarbeitern/innen ausgehen. Die Finanzie

rung der Arbeit setzt sich aus der Farderung des
Bundesministeriums fur Familie und der Berliner Se-
natsverwaltung fur Jugend und Familie, aus Mitglieder-
beitrjgen, Spenden und Einnahmen aus dem Medien-
vertrieb zusammen.

Die Umsetzung der Vereinsziele etfolgt schwerpunkt-
ma Big durch Angebote im Bereich der Eltembildung
und -beratung, u. a. durch schriftliche Medien bzw.
Tonkassetten als unterstutzende Eniehungshilfen fur
deutsche und turkische Eltern, durch die Initiierung
und Betreuung von Eltemgruppen als Orte der Diskus-
sion und des Erfahrungsaustausches sowie durch fach-
kompetente Hilfestellung in den Beratungsstellen des
ANE.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Mit Beratungsangeboten in Fortbildungen und Offent-
lichen Veranstaltungen f6rdert der Arbeitskreis - hju-

fig auch in Kooperation mit anderen Tragern - das

Engagement von Eltern und Erzieher/innen in Kinder-

tageseinrichtungen und informiert uber M0glichkeiten
der Mitsprache bei der Gestaltung einer demokra-
tischen Sci,ule Dafber hinaus werden Seminare zu

spezifischen Themenbereichen angeboten, die aktuelle

und in die Zukunft gerichtete Fragen der politischen
Kultur in der Bundesrepublik betreffen (z. B. von As\4
bis Zerstarung der Natur).

Die Standardmedien des ANE sind als Instrumente der

Elternbildung zu verstehen. Sie wurden auf der Grund-

lage wissenschaftlicher Erkenntnisse entwickelt und
werden standig aktualisiert. Ihre Erscheinungsform -

als Briefe oder Tonkassetten - entspricht der pjdago-
gischen Konzeption, Eltern unmittelbar anzuspred·ten
und auch die Eltern zu erreichen, die aus unterschied-

lichen Grunden keine Erziehungsliteratur kaufen oder

Veranstaltungen besuchen konnen

Durch die argumentative Entw.cklung ihrer Hilfestellun-

gen (keine Rezepte!) leisten sie einen wesentlichen

Beitrag zur Unterstutzung def Erziehungsfahigkeit und

-verantwortung der Eltern: Sie regen zum Nachdenken
und zur Diskussion mit anderen Eltern an Als Medium,
das in padagogischer Folge. entsprechend dem Alter

des Kindes - auf Situationen und Probleme eingeht.
die seinem jeweiligen Entwicklungsstand entsprechen,
haben sie eine prjventive Funktion: sie sind mit Rat
und Anregungen immer dann .zur Ste!!e', wenn sie

gebraucht werden.

Bundesweite Verbreitung finden die

- Elternbriefe Die insgesamt 46 Briefe begleiten die
Eltern nach der Geburt ihres ersten Kindes bis zu

dessen 8. Lebensiahr. Die Eltembriefe werden in

vielen Stadten und Gemeinden - in einigen Bundes
Ijndern flachendeckend - einzeln, in regelmjeiger

: Die Semiceleistungen des ANE werden vorrangig in

i Berlin angeboten Zu ihnen zihlen:

- Elterngruppen Elterngruppen gibt es in allen

Berliner 8ezirken Sie sind als .soziale Treffpunkte
organisiert und sind fachkundig von uns betreut

sowohl fur Eltern mit kleinen Kindem als auch fur El-
tem mit Schutkindern aus einem Wohnbezirk offen

- Familienberatung In unseren zwei Fammen-

beratungsste:len b:eten wir Familien bei Konflikten

2 und Problemen zwischen den Partnem oder mit

dem Kind fachkompetente Hilfe an (auch Rechts-

beratung)

Alle an den Angeboten oder an der Mitgliedschaft des

ANE Interessierten kannen sich an die Geschaftsstelle
wenden.

Sie erhalten dann kostenlos:

- Informationsmaterial, Satzung und Jahresbericht
- unseren Veranstaltungskalender (mit allen Gruppen

angeboten)

Folge kostenlos versandt (bei direktem Bezug von

ANE kostenpflichtig);
- Orientierungshilfen fur turkische Eltern. Statt der

sci· riftlichen Briefform bestehen die Orientierungs-
hilfen aus 5 Kassetten und dazugehorigen Begleit-
broschfiren in turkischer Sprache Uber die Erzie-

hungshilfen, bezogen auf das 1 bis 12. Lebensiah[
hinaus erhalten sie wichtige soziale und red,tliche
Informationen fur Immigranten/innen (bei direktem

Bezug von ANE kestenpfrichtigi

< Wegen der Landeshoheit in Bildungsangelegenheiten
auf Berlin begrenzt sind

1 die Schulbriefe. Mit 20 Briefen, die in den Varschul-

gruppen der Kindertageseinrichtungen, in Vorklas-

sen und Schulen verteilt werden, werden Kinder und
Eltern durch die gesamte Grundschulzeit begleitet
(bei direktem Bezug von ANE kostenpflichtig);

- der Leitfaden FOr Eltemvertreter/innen. Sie liefern

Informationen fur die Wahmehmung des Mitspra
cherechts von Eltern in der Schule und dienen als
Arbeitshilfe fur Elternabende

< Ein Verzeichnis der lieferbaren Publikationen - auch
Broschuren und Tagungsberichte - mit Bezugs- und

Preisangaben ist in der Geschaftsstene des Arbeitskrei-

ses erhaltlich

Schuterberatung. In unserer SchUIerberatung infor-

mieren wir junge Menschen einzeln oder in Gruppen
(auch Schulklassen) Ober Schullaufbahn, Ausbildung,
Freizeitangebote und Beruf und beraten sie in

bezug auf persenliche Probleme

EKT-Beratung Wir beraten Eltern hinsichtlich aller

Fragen, die die Versorgung und FOrderung ihrer

Kinder in affentlichen oder selbst organisierten
Kindertageseinrichtungen betreffen Daruber h naus
bieten wir Fortbildung ftir Erzieher/innen an

Eine Obersicht luber alle Angebote und Veranstaltungen
des Arbeitskreises kann in der Geschjftsstelle monat-
lich angefordert werden

Besonders empfehlenswert fur Eltem. Kinderjrzte/in-

nen. Kindertageseinrichtungen und alle Einrichtungen
und Institutionen, die sich mit der Erziehung von Kin-
dern befassen, sind die

Eltembriefe

(Bezugsbedingungen und -kosten fur einzelne Per-
sonen lauch juristischel, aber auch for an der Vertei-

lung interessierte Jugendjmter oder andere Einrich-

tungen kannen in der Geschaftsstelle erfragt
werden)

- ANE -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

AUSWERTUNGS-UND
INFORMATIONSDIENST
FUR ERNAHRUNG,
LANDWIRTSCHAFT UND

FORSTEN e.V.

- AID -

Konstantinstr. 124

Postfach 200153

5300 Bonn 2

Herr Urbach

(verwaltungslelter)
Telefon: 02 28/84 99-107

0228/8499-0

Der AID erfullt seine Aufgaben in enger Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministerium fur Ernahrung,
Landwirtschaft und Forsten, den Fachministerien der
Bundesljnder sowie der Agrar- und Emahrungs-
wissenschaft.

Prasident des Vereins ist satzungsgemae der fachlich

zustandige Abteilungsleiter des Bundesministeriums

for Emjhrung, Landwirtschaft und Forsten.

In der Mitgliederversammlung sind unter anderem die

Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher und der Zentral

ausschuB der Deutschen landwirtschaft vertreten, fer-
ner der Deutsche Gewerkschaftsbund, Ernjhrungshan-
del und -gewerbe, die Stiftung Warentest, die Stiftung
Verbraucherinstitut sowie der Deutsche Naturschutz-

ring.

Lt. § 2 der Satzung ist es der Zweck des AID, .im Rah-
men der Bundeszustandigkeit auf den Gebieten der Er-

nahrung, landwirtschaft und Forsten Erkenntnisse der
Natur-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie

der Praxis zu sammeln, auszuwerten und den betroffe-

nen Bevalkerungs-, Fach- und Wirtschaftskreisen zu-

gjnglich zu machen. um

- die land- und forstwirtschaftliche Erzeugung sowie

die Fischwirtschaft zu fOrdem. hierbei die lebens-
verhaltnisse im landlichen Raum zu verbessern und

das Funktionieren der Agrarmjrkte zu unterstiltzen.
- die Kenntnisse der Verbraucher im Emahrungsbe-

reich und als Marktpartner zu verbessern.
- das Wissen uber umweltschutz. Naturschutz und

Landschaftspflege im Agrarbereich sowie Ober Ku
stenschutz und Tierschutz zu vertiefen'

Um die genannten Zwecke zu erfullen. erarbeitet der
AID, in Zusammenarbeit mit externen Experten und
Autoren. Informationsmaterial, gibt dieses heraus und
fuhrt zentrale Informationsveranstaltungen durch.

Der AID wird zwar durch das Bundesministerium fur Er-

niihrung, landwirtschaft und Forsten (BMU im Wege
einer institutionellen Farderung finanziell unterstutzt,
erfullt aber allgemein anerkannt, seine Informations-

pflicht politisch neutral und ausgerichtet an den Er-
kenntnissen der Wissenschaft.

Aufgaben
und Ziete
der institution
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

Die Tatigkeiten des AID orientieren sich an folgenden
Aufgabenstellungen:

- Aufkldrung im Erzeugerbereich
- Aufklarung Ober Rechtsvorschriften und Verwal-

tungsmaBnahmen
- Unterrichtung uber Ergebnisse aus Forschung und

Modellvorhaben

Organlsationsplan

Referat 0.1

- Auswertung von Informationsmaterial aus dem Aus-
land

- Unterstutzung der gesamtstaatlichen Reprjsentanz
im Verhjltnis zum Ausland.

Der nachstehende Organisationsplan gibt in Umrissen
Auskunft uber die Aufgabenverteilung.

Geschaftsfuhrung 127

Sekretariat

Abtellung 1
Land-und Forstwirtschaft,
Umwelt· und Naturschutz

im Agrarberelch 148

]-

Technische Dienste 119  

Referat 11

Informationsdienste 141

Referat 1.2

Erzeugung
pflanzlicher
Produkte

Referat 1.3

Erzeugung
tierischer

Produkte

Referat 1.4

Technik,
Bauwesen

Referat 1.5
Umweltsd·lutz. Naturschutz und  

Landschaftspflege im Agrar- 1

bereich, landentwicklung 145    

Referat 1.6
Berufliche Bildung,
Landjugendarbeit.

Beratung 143

Referat 1.7

Agrarmjrkte,
Betriebswirtschaft,

Sozial6konomie 150

Stand 23.11.1989

Abtellung 2
Verbraucher

und i

Ernahrung 131

Referat 21
Informationsdienste

Warenkunde -

tierische Produkte 122

Referat 2.2

Warenkunde
pflanzliche
Produkte

Referat 2.3
Grundlagen

def

Emahrung

Referat 2.4

Hauswirtschaft
Cim Funktionsberelch

Emahrung) 135

Referat 2.5 1

Verbraucherdienst (Monatsschrift)
Sonderdrucke

Verbraucherschutz 132  

HInwels:
Die Zahlen rechts unten in den Kastchen sind die Durchwahltelefonnummem.

- AID -

126

Referat 0.2

vemaltung 107
154 120

142 129

148 1

Referat 2.6

Medienforschung (Einsatz und

Wirkung), lebensmittel-

marketing, Referatsuber·
greifende Projekte 131
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Die Informationsarbek des AID stutzt sich in erster Unie

auf Printmedien Hefte, Hug- und Faltblatter dienen

der Breitenarbeit in Beratungseinrichtungen, Fachsdiu
len sowie Fachdienststellen und wenden sid·1 an Haus-

frauen, Landwirte und sonstige interessierte Burger.
Foliensatze. Diaserien, Medienpakete und sonstige Ma-
terialien wenden sich an Fachkrafte und Multiplikato
ren.

Das Medienkonzept des AID folgt generell dem Prinzip,
bestimmte Adressatengruppen gezielt uber Multiplika-
toren wie joumalisten. Lehrkrafte, Berater und Funk-
tionare zu informieren.

Im Medienverbund stehen, neben dem gedruckten
Wort und kombiniert mit diesem, optische und audio-
visuelle Medien fur die Informationsarbeit zur Verfu-

gung.

Der AID gibt Ver6ffentlichungslisten heraus. die samt
liche beziehbare Medien enthalten. Es sind dies die

- Schriftenliste .Verbraucher und Ernahrung
- Schriftenliste .Land- und Forstwirtschaft, Umwelt-

und Naturschutz im Agrarbereich'

Einen besonderen Hinweis verdienen die dort aufge-
fOhrten - didaktisch hochwertig gestalteten - Folien-
stze (siehe Empfehlungen).

Die nachfolgend aufgefuhrten Serviceleistungen sind
als Kooperationsangebote zu verstehen, die einer fall-
weisen Kldrung und Absprache bedurfen. Sofern es die
personellen und finanziellen Ressourcen des AID erlau.

ben, kannen folgende Kooperationsleistungen verein-

bart werden:

* Referententatigkeit in begrenztem Rahmen zu spe-
ziellen Themenbereichen,

* Ausstellungen und Aktionen, soweit eine adaquate
Publikumsresonanz absehbar ist (z. B. .Lebensmittel

kennzeichnung,,Vollwertkost' Iin Vorbereitungll.

Interessierte sollten sich in den Verteiler des AID auf-
nehmen lassen. Auf diesem Wege erhalten sie

- die Schriftenliste .Verbraucher und Ernahrung'
- die Schriftenliste .Land- und Forstwirtschaft, Um-

welt- und Naturschutz im Agratereich (beide

Schriftenlisten werden in unterschiedlichen Zeitab-

standen aktualisiert)
- den .AID-Verbraucherdienst' (erscheint monatlich,

Bezug kostenfrei)*
- den Film- und Diakatalog* (wird in unterschiedlichen

Zeitabstanden aktualisiert. Verleih der Filme und Dia-
reihen kostenfrei)

Exemplarisch zu empfehlende Einzelmedien:

- Foliensatz (6008) .Schadstoffe in der Nahrung'/1983,
(Kosten: aktueller Veraffentlichungsliste entnehmen)

Ober die in den Schriftenlisten vorhandenen Hinweise

auf audiovisuelle Medien hinausgehend. verOffentlicht

der AID einen Film- und Diakatalog. der weit Ober 400
kostenlos entleihbare Titel enthalt

Neben den Materialien und Medien. wie sie in Sdirif

tenlisten und Katalog dokumentiert sind, gibt der AID
den AID-Verbraucherdiensr heraus. Dieses Periodikum
richtet sich an Fach-, Lehr- und Beratungskrafte im Be-

reich Emahrung.

Der Pressedienst AID-Verbraucheraufklarung infor-

miert in erster Linie Redaktionen von Presse, Rund-

funk. Film und Femsehen uber aktuelle verbraucher-

orientierte Themen.

Grundsatzlich sind alle Medien und Materialien - soweit

sie nicht mit einer Schutzgebuhr belegt sind - fur

nicht kommerziell tatige Institutionen bis zu einer

Stuckzahl von 500 kostenfrei beziehbar. Es gelten an-

sonsten die auf den Schriftenlisten und im Film- und

Diakatalog ausgedruckten Uefer- und Verleihbedingun-
gen, wonach der Besteller bzw Entleiher die Versand-
kosten tragt.

Der AID verfugt Ober einen Verteiler, in den alle Interes-
sierten aufgenommen werden kannen, so daB eine

regelmjeige Versorgung mit den o.a. Informations-

quellen und Materialien* ermOglicht ist.

Diesbezugliche Anfragen sollten an den leiter der Ab-

teilung 2, Herrn Ulrich Flohr, gerichtet werden.

- Der AID vetfugt Ober einen Verteihdienst, bei dem
alle im Film- und Diakatalog verzeicineten Medien
kostenfrei entliehen werden kOnnen Die Versand-
kosten mussen vom Entleiher getragen werden.

- Der AID ist an das Bn(-System angeschlossen. Ober
Bly kannen Materialbestellungen aufgegeben bzw.

kurze Vorabinformationen Ober Publikationen des
AID abgerufen werden.

- Foliensatz (6014} .Umweltschutz in der KOche/1985,
(Kosten: aktueller VerOffentlichungsliste entnehmen)

- Heft (10211 .Tollwut - Gefahr fur Mensch und Tier/

1986, kostenlos*, Versandkosten Je nach Stud:zahl

Zu empfehlende Se,viceleistungen:

- Referententjtigkeit
- Ausstellungen und Aktionen

Diese Serviceleistungen bedurfen einer fallweisen Kia-

rung und Absprache. Anfragen sind an den Leiter der
Abt. 2, Herrn Ulrich Flohr zu richten.

* fur kommerziell tatige Institutionen gegen Schutz
gebuhr

Medlenangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

- AID -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BERUFSGENOSSEN-
SCHAFTLICHER

ARBEITSMEDIZINISCHER

DIENST e.V.

Oberer Undweg 2·4
5300 Bonn 1

Ursula Grones
(Offentlichkeltsarbeit)

0228/540080

02 28/5400815

Der Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische
Dienst wurde 1975 gegrundet und bietet den Arbeitge-
bern eine wirtschaftlich sinnvolle Lasung fur die Erful-

lung der betriebsjrztlichen Aufgaben, wie sie im Ar-

beitssicherheitsgesetz (ASiG) vorgesehen sind. Ober 1.4
Millionen Beschaftigte in gewerblicher Wirtschaft und
6ffentlicher Verwaltung werden seitdem vom BAD be-
treut.

Der BAD wird von 22 gewerblichen Berufsgenossen-
schaften getragen. Alle Organe sind paritatisch mit Ver-

tretem der Arbeitgeber und Arbeitnehmer besetzt.

Der BAD nimmt alle betriebsjrztlichen Aufgaben nach
dem ASiG wahr:

- Beratung bei der Planung, Ausfuhrung und Unter-

haltung von Betriebsanlagen, von sozialen wie sani-

taren Anlagen;
- Beratung bei der Beschaffung von technisd·len Ar-

beitsmitteln und der Einfuhrung von Arbeitsverfah-
ren und Arbeitsstoffen;

- Beratung bei der Auswahl und Erprobung von per-
s6nlichen Schutzausnitungen;

- Beratung bei arbeitsphysiologischen, arbeitspsycho-
logischen und sonstigen ergonomischen und ar

beitshygienischen Fragen;
- Beratung bei der Organisation der Ersten Hilfe im

Betrieb;
- Beratung bei Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie

der Eingliederung und Wiedereingliederung Behin-
derter in den ArbeitsprozeB:

- Hilfe bei der Durchfuhrung von Arbeitsschutz- und
UnfallverhutungsmaBnahmen;

- Hilfe bei der Beseitigung von gesundheitsgefahr-
denden Mangeln am Arbeitsplatz;

- Hilfe bei der Aufklarung der Arbeitnehmer Ober Ge

sundheitsgefahren und deren Abwendung;
- PrOfung, ob gesundheitsgefahrdende Arbeitsum-

welteinflusse vorliegen;
- Prufung, ob Arbeitsplatze ergonomisch angepaet

sind:
- Prufung der Ursachen fur arbeitsbedingte Erkran-

kungen und Unfjlle;
- Untersuchung der Arbeitnehmer und Beurtellung

ihrer gesundheitlichen Eignung fur konkrete Ar-

beitsplatze.

Aufgaben
und Ziele
der institution
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BERUFS-

GENOSSEN

SCHAFTLICHER
ARBEITS-
MEDIZINISCHER
DIENST e.V

Aufgaben
und Zlele
der institution

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Der BAD ist neutral und arbeitet mit Arbeitgebem, Be-
triebsraten, Fachkraften fur Arbeitssicherheit, Sicher-

heitsbeauftragten u. a. Verantwortlichen zusammen.

Die Aufgaben werden nach Maglichkeit,vor Ort' in den
Betrieben selbst erfu!!t. Die betreuten Betriebe werden
regelmjeig aufgesucht.

Die Arzte des BAD sind hauptberuflich tatig. Sie werden
regelmaBig fortgebildet und verfugen Ober vielfaltige
Kenntnisse und Erfahrungen Viele der beschaftigten
Arzte sind zur Weiterbildung ermjchtigt.

Der BAD verfugt Ober alle arbeitsmedizinisch erforderli-
chen Gerate zur individuellen (Sehtests, H6rtests, Lun-

genfunktionsprofung, Herz-Kreislauf-untersuchungen.

 
Der BAD gibt periodisch die .BAD-inform - Beruf und
Gesundheit' vierteljjhrlich (fOr Kunden kostenlos. an-

sonsten kostenpflichtig) sowie die .BAD Praxis - Aktuel-
les aus der Arbeitsmedizin, eine zweimal Jbhrlich er-

scheinende Fachzeitschrift. heraus

An Broschuren und Faltblattem 1(6nnen beispielhaft
genannt werden:

'

Der BAD Ihr Partner fur Gesundheit am Arbeits-

platz
- Warum sind 10 Jahre Erfahrung in der Arbeitsmedi-

Zin fur Sie so wichtig?
- Informationen und Hilfen fOr Arbeitnehmer an Bild-

schirmarbeitsplatzen
- Informationen .Gefahrstoffverordnung
- Informationen .larmschutz

Der BAD bietet fur bestimmte Problembereiche ge-
zielte Sonderdrucke an, z B.:

Nr 1 Herz-Kreislaufrisiken im Arbeitsleben

Nr 2 Arbeitsmedizin eine lohnende Sache
Nr. 3 Nutzen der betriebsjrztlichen Betreuung - aus

der Sicht des BAD
Nr. 4 Das arztliche Berufsgeheimnis unter Berucksich-

tigung von Aufgaben und Stellung des Betriebs-

arztes

Besondere Semiceleistungen Ober die betriebsjrztli-
chen Aufgaben hinaus bietet der BAD nicht an.

Der Berufsgenossenschaftliche Arbeitsmedizinische

Dienst. getragen durch die gewerblichen Berufsgenos-
senschaften, ist der bedeutendste Ansprechpartner fur
Fragen betriebsjrztlicher Aufgaben nach dem Arbeits-
sid·terheitsgesetz.

Zu empfehlen sind die Broschuren und Informationen

des BAD fOr unmittelbar betriebsjrztliche Zusammen
hjnge.

Laboruntersuchungen, Rantgenuntersuchungen) oder
arbeitsplatzbezogenen Analyse (Schallpegel, Gaskon-

zentration. Staubkonzentration, Beleuchtungsstarke).

Die betriebsjrztliche Praxis folgt den Gesetzen, Verord-
nungen, Unfallverhutungsvorschriften und individuel-
len Anforderungen in den Betrieben.

Der BAD arbeitet flachendeckend mit zur Zeit 116 sta-
tionjren Einrichtungen. 5 Untersuchungsfahrzeugen
und 2 R6ntgenwagen. leitstellen befinden sich in

Mannheim, BOblingen, WOrzburg. Berlin. Hamburg,
Wiesbaden, Hannover, Dortmund, Mainz, Saarbrucken.

Weitere Sonderdrucke liegen vor, etwa zu

   Die arbeitsmedizinische Betreuung von Klein-
und Mittelbetneben

Arbeitsbedingte Belastung und Beanspruchung.

Der Bezug der Broschuren und Informationsbljtter ist

generell kostenlos Bei Bestellungen mit groBerem Be-
darf werden Broscharen anteilig in Rechnung gestellt.

Von allgemeinerem Nutzen sind die vetwendeten
und erhjltlichen Checklisten und Merkbljtter

Folgende Checklisten liegen vor:

- Erste Hilfe
- Bildschirmarbeitsplatze
- Arbeitsmedizinische Besichtigung.

Die Merkblatter sind mit.thr Betriebsarzt informiert-
betitelt:

- Der Wundstarrkrampf
- Informationszentren fur Vergiftungsfalle
- Notfj!le, die einen Notarzteinsatz erforderlich

machen
- Die Rettungskette
- Gymnastische Obungen
- Der Lungenfunktionstest

!
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BERUFSVERBAND

DEUTSCHER

PSYCHOLOGEN e.V.

- BDP -

Bundesgeschaftsstelle
HeilsbachstraBe 22

5300 Bonn 1

Herr Hans-Werner Drewe
(Sachgebletsleiter Offentlichkeitsarbeit)

02 28/6410 54/55/56

Der Berufsverband Deutscher Psychologen e.V. (BDP)
wurde 1946 gegrOndet. Er vertritt den Berufsstand der

Psychologen. Im BDP sind mit ca. 16.000 Diplom-Psy-
chologen (Stand 1991) etwa zwei Drittel der berufstjti-

gen Diptom-Psychologen in der Bundesrepublik organi-
siert. Etwa 60 % der Mitglieder sind als klinische Psy
chologen - also im Bereich des Gesundheitswesens -

tjtig.

Mitglied des BDP kann jeder werden. der Psychologie
im Hauptfach studiert hat, als auBerordentliches Mit-

glied kann aufgenommen werden, wer die Vordiplom-
Prufung fur Psychologen bestanden hat.

Der BDP sieht seine Aufgaben unter anderem in der

- Offentlichkeitsarbeit uber Psychologie als Wissen-

schaft und Beruf
- FOrderung der Anwendung psychologischen Wissens

im Alltagsleben, in Fragen der Gesundheitsversor-

gung und der Gestaltung des Arbeitslebens
- Veranstaltung von Fachkongressen. Betreuung von

Fachliteratur sowie Sichtung von Testmaterialien
- Teilnahme an der Entwicklung von rechtlichen Rege-

lungen fur die Ausubung psychologischer Heilkunde
- Kljrung von Problemen psychologischer Aus- und

Weiterbildung und des psychologischen Unterrichts
- Regelung der beruflichen Tatigkeit von Psychologen

durch entsprechende Berufsnormen

Der BDP weist eine fachliche und eine regionale Gliede-

rung auf, d. h. er unterteilt sich in 11 Landesgruppen
und 11 (Fach-)Sektionen. Die Landesgruppen sind in

einzelnen Fjllen bis auf Kreisebene hinab organisiert.

Die Sektionen umfassen die folgenden Fachgebiete:

- Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie
- Ausbildung in Psychologie
- Forensische und Kriminalpsychologie
- Klinische Psychologie
- Markt- und Kommunikationspsychologie
- Politische Psychologie
- Schriftpsychologie
- Schulpsychologie
- Verkehrspsychologie
- Angestellte und beamtete Psychologen
- Freiberufliche Psychologen

Aufgaben
und Ziele
der Institution

81



Aufgaben
und Zlele
der Institution

Die Delegierten der Landesgruppen und Sektionen
wahlen das Prasidium des BDR Diesem ist die Bundes-
geschaftsstelle zugeordnet sowie eine Reihe mit Son-
deraufgaben betrauter Bundesausschusse und Bundes-
arbeitskreise Unter der gleichen Adresse wie die Bun-

desgeschaftsstelle sind die Deutsche Psychologen Aka-

demie. die fur FortbildungsmaBnahmen zustandig ist,
sowie der .Deutsche Psychologen Verlag (DPV), der
u. a. die Verbandszeitschrift .Report Psychologie' her-

ausgibt. zu erreichen.

Med/enangebote   Die Publikationen des BDP wenden sich in erster Linie

I
an berufstatige Psychologen und orientieren Ober An-

gewandte Psychologie, psychologische Berufskunde
und berufspolitische Probleme Es gibt mehrere ko-
stenlose Verzeichnisse uber verschiedene Gruppen von

Printmedien, die im folgenden jeweils im Zusammen-
hang erwahnt werden

Service-
leistungen

Der Deutsche Psychologen Veruag ADPV, gibt das Peri-
odikum des BDP .Report Psychologge zehnmal jahrlich
heraus D:e Zeitschrift kann auch von Nicht-Mitgliedern
sowohl in Einzelexemplaren als auch im Abonnement

bezogen werden (kostenpflichtig) Sie bietet u a Artikel

zu Entwicklungen und aktuellen Themen im Bereich
der Angewandten Psychologie, wobei Fragestellungen
aus der Klinischen Psychologie und dem Gesundheits-

wesen entsprechend der Mitgliederstruktur deutlichen
Vorrang geniesen, daneben wird auch auf spezielle Ak-

,
tivitaten der landesgruppen und Sektionen sowie auf
Tagungen und Kongresse hingewiesen

FOr ein breiteres Publikum sind die Artikel des Presse-
dienstes gedacht, die abs Jnformationen Deutscher

Psychologen' (kostenlos) bezogen werden kennen. Zu
diesen sind kostenlose Verzeichnisse Ober die Artikel

Der BDP ist aufgrund seines Charakters als Organisation
psychologischer Fachleute in der Lage, Referenten zu

allen Fragestellungen aus dem Bereich der Angewand-
ten Psychologie. insbesondere auch der Klinischen Psy-
chologie zu vermitteln. Dies gilt auch fur Supeivisions-
aufgaben In der Regel sollte es maglich sein, einen
Fachmann in ortllcher Nahe zu finden D;e Kostenfrage
ist jeweits mit dem Betreffenden selber zu kljren

Im BDP sind ca 1000 regionale Fachteams organisiert,
die der Supervision psychotherapeutischer Arbeit die-
nen und deren Kontaktadressen Ober die Deutsche

Psychologen Akademie im BDP bezogen werden kan-
nen

Die Deutsche Psychologen Akademie im BDP bietet vor

allem Kurse zu den verschiedensten Therapieverfahren
an Orten uberall in def Bundesrepublik an (kostenloser
Fort- und Weiterbildungskalender fur die Angebote ei-
nes Jahres) D:e Teilnahmemeglichkeit ist allerdings auf

Psychologen beschrankt

Alle zwei Jahre (iede ungerade Jahreszahl) veranstaltet
der BDP einen Kongree fur Angewandte Psychologie zu

Schwerpunktthemen wie z. B psychologischer Diagno-
stik.
Auch durch die Fachsektionen werden Kongresse ver-

anstaltet Die landesgruppen fuhren unabhjngig von-

einander in Abstanden .Psychologentage' durch zu

Themen wie z B .Pravention' INRW 1986) oder .Verhal
ten und Gesundheir (Baden-Wurttembg 1988).

Der BDP ist mit der .Deutschen Gesellschaft fur Psycho-
logie (DGfPs)· in der .FOderation Deutscher Psycholo-
genvereinigungen zusammengeschlossen. Die DGfps
nimmt in Arbeitsteilung mit dem BDR der sich vor al-
lem fOr die berufspraktische Seite der Psychologie zu-

standig fuhlt, den theoretisch-wissenschaftlichen

Aspekt des Faches wahr.

eines Jahres erhaltlich Behandelt werden Themen aus

dem ganzen Gebiet der Psychologie und der psycholo-
gischen Berufstatigkeit. die fur die Offentlichkeit inter-

essant sind.

Die .Schriftenreihe' des DPV befaBt sich vor allem mit

gesundheits- und berufspolitischen Fragestellungen
und rechtlichen Problemen psychologischer Berufsta

tigkeit (Verze:chnis kostenlosi Titel dieser Reihe sind
zum Beispiel .Gesetz Ober den Beruf des Klrnischen

Psychologen/Psychotherapeuten (Entwurf)' und

.Grundlagen der heilkundlichen Tatigkeit von Psycho-
logen'

Die sonstigen Budiveraffentlichungen des Verlages ge-
ben in der Regel Einblick in bestimmte Berufsfelder

von Psychologen oder er6rtern bestimmte inhaltliche

Fragestellungen fOr Fachleute (kostenloses Verzeichnis)

Die 11 Fachsektionen verfugen z T Ober eigene (ko-
stenpflichtige) Publikationen. Bei Interesse an einem
dort vertretenen Fachgebiet ist eine Nachfrage bei der
betreffenden Sektion sinnvoll (Adressen unter .Emp-
fehlungen)

Es sollte beachtet werden, dae ein nicht geringer Tell
fachlicher Aktivitjten im Rahmen des BDP auf der
Ebene der Landesgruppen und Sektionen stattfindet.

Es ist daher sinnvoll, zur jeweiligen Landesgruppe Kon-
takt aufzunehmen (Adressen siehe .Empfehlungen)

Im Rahmen der Sektion .Klinische Psychologie' besteht
eine ganze Reihe von Arbeitskreisen zur psychologi-
schen Tatigkeit in verschiedenen Gesundheitsberetchen

,

(z B in Gesundheitsjmtem, Beratungsstellen. Reha-Kli-

niken, Krankenhjusern. Pravention, Sucht, Falherken-

nung, Behinderung).

Die Sektion Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsy-
chologie verfugt u. a Ober Arbeitskreise mit den fol-

genden Aufgabenstellungen:

- Psychologie im Arbeitsschutz (psychologische Ma B-
nahmen zur Emahung der Arbeitssicherheit, Sicher-

heitserziehung)
- Klinische Betriebspsychologie (integrierte Beratungs-

ansatze, psychologische Interventionen und Praven-
tionsma Bnahmen zur FOrderung der psychischen
und physischen Gesundheit am Arbeitsplatz)

- Arbeits. und Betriebspsychologie in der beruflichen
Rehabilitation (psychologische Tatigkeit in Berufsfar-
derungswerken, Berufsbildungswerken, werkstatten
fur Behinderte und bel Rehabilitationstragern)

Die Arbeitskreise kannen bei Informationsbedarf uber
die genannten Sektionen angesprochen werden Mag-

-BDP -
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Publikationen

Zur Information uber alle laufenden Aktivitaten und die

neuen Publikationen des BDP kann die Zeitschrift Re-

port Psychologie Ober den Deutschen Psychologen Ver-
lag (Heilsbachstr. 22, 5300 Bonn 1) bezogen werden.

Ober kostenpflichtige Bucher und Broschuren des BDP
vor allem zu Problemen der Angewandten Psychologie
und der psychologischen Berufskunde kannen kosten-
lose Verzeichnisse angefordert werden

Die allgemeinverstandlichen, kurzen Artikel des Presse-
dienstes .Informationen Deutscher Psychologen kan-
nen zu speziellen Themen kostenlos bezogen werden
(Jahresverzeichnisse erhaltlich}.

Serviceleistungen

Beachtung verdient das groBe Potential des BDP an

Fachreferenten fur alle Fragestellungen aus dem Be-
reich der Psychohygiene.

ZU den Fort- und Weiterbildungsangeboten (u. a. zu

einem breiten Spektrum an Therapieverfahren) der
Deutschen Psychologen Akademie im BDP (Heils-
bachstr. 22, 5300 Bonn 1) kann ein Jahreskalender be-

zogen werden.

Bei speziellen fachlichen Problemen sollte die entspre
chende Fachsektion angesprochen werden (Kontakt-
adressen siehe unten).

Empfehlenswert ist die Kontaktaufnahme mit derje-
weiligen landesgruppe des BDP im eigenen 8undes-

land, da viele Projekte (z. B. Beratung bei AIDS) auf Lan-
desebene stattfinden (Adressen im AnschluB).

Kontaktadressen der Landesgruppen:

Baden-WOrttemberg:
Dipl -Psych. Werner Kraft
Frisonistraee 4, 7140 Ludwigsburg
Tel.: (0 7141) 92 55 66 (m6glichst Montag bis Freitag
in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr)

Bayern:
PD Dr Siegfried Hafling
Universitat Munchen
Institut fur Klinische Psychologie
LeopoldstraBe 13. 8000 Munchen 40
Tel.: (089) 2180 5196

Landesgeschaftsstelle
SchutzenstraBe 14. 8047 Karlsfeld
Tel.:(08131)96980

Berlin:
Vorsitzender:

Dipl -Psych Hans Otremba

HelmholtzstraBe 15,1000 Berlin 10

lichkeiten einer Zusammenarbeit mussen mit den ein-

zelnen Arbeitskreisen geldjrt werden.

Der BDR der in seinem .Gesundheitspolitischen Pro-

gramm eine enge Zusammenarbeit von Psychologen
und medizinisct·tem Gesundheitswesen vertritt, wird auf

Anliegen, die seitens entsprechender Institutionen an

ihn herangetragen werden, sehr aufgeschlossen rea-

gieren.

Landesgeschaftsstelle:
c/o Dipl.-Psych. Klaus G. Sturhahn
DrakestraGe 488,1000 Berlin 45
Tel.: (0 30) 8 3310 53

Brandenburg:
Dipl.-Psych Ulrike Kaschel
Mixdorfer StraBe 7

0-1200 Frankfurt (Oder)

Tel.: (d.1 377 3104 oder 377 3326

landesgeschiaftsstelle:
c/o Abtlg. fur Psychologie
Hegelallee 6-10
0-1562 Potsdam
Tel.: (00 37-33) 30-34 66 (Di von 7.00-12.00 Uhr)
Telefax: (00 37-33) 7 7515

Bremen:
Dr. Hans Nadolny
BismarckstraBe 62,2800 Bremen 1
Tel.: (04 21) 70 3156

Hamburg:
Dr. Peter Riedel

IsestraBe 25,2000 Hamburg 13
Geschaftsstelle: Tel.: (040) 4 201814

Hessen:

Dipl.-Psych. Peter Fiesel

Wormser Straee 6,6000 Frankfurt 70
Tel.:(069)632221

Landesgeschjftsstelle:
Niersteiner StraBe 20. 6000 Frankfurt 70
Tel.: (0 69) 6 3140 63 (10.00-13.00 Uhf)
(Anrufbeantworter)

Mecklenburg/Vorpommem:
Dr Helmut Herzer
ChausseestraGe 14

0.2201 Heilgeisthof

Landesgeschaftsstelle:
RavensteinstraBe 23, Postfach 33/10
0-2120 Ueckermunde

Tel.: Ueckermunde 591

Niedersachsen :

Dr. Stefan Jacobs
Institut fur Psychologie, Klinische Psychologie
Universitjt Gattingen
GoslerstraBe 14. 3400 Gottingen
Tel.: dienstl. (05 51) 39 3582
Telefax: (05 51) 39 35 44

Landesgeschaftsstelle
Wilhelm-Weber-StraBe 22,3400 Gattingen
Tel.. (05 51) 4 49 23 (Anrufbeantworter)

Telefax: (05 51) 4 53 09

Service-
leistungen

Empfehlungen

1

- BDP -
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Empfehlungen

Nordrhein-Westfalen:
Dr. Hermann.J Berk

VolksgartenstraBe 14, 5000 Kaln 1
Tel.: (0221) 314540

Landesgeschaftsstelle:
Dipl.-Psych. Anita Putzkuhl-Schaberlein
Schwanenmarkt 11, 4000 Dusseldorf 1
Tel.(0211)13 3767

Rheinland.Pfalz:

Dip!.-Psych Gisela Rohrer
Gbttelmannstraee 42b, 6500 Mainz 1

Tel.: (0 61 31) 823 50 (vorm.)
Telefax: (0 61 31 ) 83 51 56

Saarland:

Dipl.-Psych. Volker Buch

Rotenbuhlemeg 41, 6600 Saarbrucken

Tel.: (0681) 3098-340

landesgeschaftsstelle·
Viktoria-Luisen-Straee 9,6630 Saarlouis
Tel : (068 31) 4 36 66
(Praxis Antes. Anrufbeantwoften

Sachsen:
Dipl.-Psych. Franco Glasner
Reinickstraee 3
0-8019 Dresden
Tel.: 4583696 (d)

4 58 27 97

Sachsen-Anhalt:

Dr. Waltraud Groschek
HarnackstraBe 2
0-3010 Magdeburg

Schleswig-Holstein:
Dipl.-Psych Reinald Ueker-Loh

KaiserstraBe 26,2370 Rendsburg
Tel : dienstl. (04331) 26050

Thuringen
Dipl.-Psych Hellmut Faulwasser

Otto-Nuschke-Straee 46

0-5084 Erfurt
Tel.: (003161) 24858

Kontaktadressen der Sektionen:

Arbeits-, Betriebs-
und Organisationspsychologie:
Dr. Ulrich Winterfeld

HauzenbergerstraBe 30, 8000 Munchen 21
Tel.: (089) 55140122 (d )

Geschaftsstelle:

Camphausenallee 4,5300 Bonn 2
Tel.: (0228} 351923
(montags/freitags 9.00-1100 Uhr,
mittwochs 16 30-18 30 Uhr)

Ausbildung in Psychologie:
Dr. Hermann Zayer
Deutsct·les Institut fur Intemationale

Padagogische Forschung
SchloestraGe 29,6000 Frankfurt 90
Te!.: (0 69) 77 02 45

Geschaftsstelle:

Theodor-Heuss-Allee 10, 5500 Trier

Tel.:(0651)147720
Telefax: (06 51) 147 72 20

Forensische und Kriminalpsychologie:
Prof. Dr Irmgard Rode

MommsenstraBe 75. 5000 Kaln 41

Tel.:(0221)436771

Klinische Psychologie:
Dipl.-Psych. Volker ScI·Imid

ZehnmorgenstraBe 5.6000 Frankfurt 50
Tel.: (069) 534344. Telefax: (069) 522513

Geschaftsstelle:

BahnhofstraBe 2c, 6500 Mainz 1

Tel.: (061311 233002, Telefax: (06131) 236066
(dienstags und donnerstags 10.00-16.00 Uhn

Kommission Klinischer Psychologe BDP
BahnhofstraBe k. 6500 Mainz 1

Tel.: (0 61 31) 2316 66

(dienstags und donnerstags 10 00-16 00 Uhri

Markt- und Kommunikationspsychologie:
Prof Dr Henning Haase
Hedwig-Dransfeld·StraBe 16
6000 Frankfurt 90
Tel.: (069) 776605, Telefax: (069) 77 69 73

Politische Psychologie:
Dr. Helmut Moser, Psychologisches Institut I
Von-Melle-Park 6,2000 Hamburg 13
Tel. (040) 41234732

Schriftpsychologie:
Dr. Maria Paul-Mengetberg
KaiserbergstraGe 6,5460 Linz

Tel: (02644) 2621

Schulpsychologie:
Dipl -Psych Helmut Heyse
Albert-Schweitzer-StraBe 7.5503 Konz
Tel : privat (0 6501) 15154
dienstl. (06 51) 71 08-347

Verkehrspsychologie:
Prof. Dr Gunter Kroj
c/o Bundesanstalt fur StraGenwesen
Bruderstraee 53,5060 Bergisch Gladbach 1

Tel.: (02204) 43456

Freiberufliche Psychologen:
Dipl -Psych Attila Szaba
Postfach 20 34 64.2000 Hamburg 20
Tel.: (0 40) 49 2719

Angeste!!te und beamtete Psychologen:
c/o Bundesgeschjftsstelle des BDP
HeilsbachstraBe 22, 5300 Bonn 1

Tel.: (0228) 641054-55
Telefax: (02 28) 64 3118

- BDP -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BILDUNGSWERK AIDS

UND GESELLSCHAFT e. V.

Freles Tagungshaus WaldschIOBchen
3407 Gleichen-Relnhausen

Herr Wolfgang Vorhagen
Frau Ina langanke

0 55 92/17 38

Ende 1986 wurde das Bildungswerk AIDS und Gesell-
schaft e.v. mit Unterstotzung der niedersachsischen
AIDS-Hilfen von Mitarbeitern des Vereins fur soziale

und pi dagogische Arbeit e.v. gegrundet, der Trager
des Freien Tagungshauses WaldschIOBchen in Rein-

hausen bei Gattingen ist.

Hetvorgegangen ist das Bildungswerk aus dem Enga-
gement von Mitgliedern des Trjgervereins. die sich

1985 an der GrOndung der Deutschen AIDS-Hilfe e.v.

beteiligten und schon 1984/85 Informations- und Ge-
sprjchsabende zum Thema AIDS und spater bundes-
weite Seminare und Fortbildungen veranstalteten.

Die Ziele des Bildungswerkes AIDS und Gesellschaft e.v.
sind It. Satzung die Farderung von 6ffentlichem Ge-
sundheitswesen, Volks- und Berufsbildung zur AIDS-
Thematik. Damit sind alle die gemeint, die sich mit

gesundheitlichen, sozialen. psychologischen. gesund-
heitspolitischen und red· tlichen Aspekten der Krank-
heit AIDS befassen.

Die Arbeit des Bildungswerkes stutzt sich auf die Er
kenntnisse und Erfahrungen, daB AIDS-Pravention Le-
bensbereiche berohrt, die tabuisiert sind und bei der
notwendigen zielgruppenspezifischen Ausrichtung
nicht von den traditionellen Instanzen allein wirksam

geleistet werden kann. Die Kompetenz der Mitarbeiter/
innen und Referenten/innen des Bildungswerks finden
die Akzeptanz durch ihre Nahe oder ZugehOrigkeit zu

den Betroffenengruppen

Die Schwerpunkte zur Umsetzung der Vereinsziele sind

dabei

- die Fortbildung von Mitarbeiter/innen der AIDS-
Hilfen des landes Niedersachsen.

- bundesweite Fortbildungsangebote fur die Berufs

gruppen in den Einrichtungen des Gesundheitswe-

sens und soziater Dienste,
- bundesweite Dsychosoziale Angebote fur HIV-posi

tive, an AIDS erkrankte und ihnen nahestehenden
Menschen.

Die Vereinsorgane des Bildungswerkes sind der Vor-
stand und die Mitgliederversammlung.
Die Mitgliederversammlung wahlt u. a. den Vorstand,
legt die Richtlinien fur die Arbeit des Vorstandes fest
und genehmigt den Haushaltsplan.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Blldungswerk
AIDS und
Gesellschaft e. v

Medlenangebote

Service-

letstungen

Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern, vertritt den
Verein und ist fur seine Angelegenheiten zustandig.
Die Tjtigkeit des Bildungswerkes und die beiden haupt-
amtlichen Mitarbeiter werden finanziert durch institu-
tionelle und Projektfarderung des Landes Niedersach-

Dem Arbeitsschwerpunkt entsprechend hat das Bit-
dungswerk kein Medienangebot. Es gibt lediglich halb-

Jjhrlich das Veranstaltungsprogramm heraus, das Inter-
essierten auf Wunsch regelmjeig zugesandt wird, fur
Betroffene auch in anonymer Form.

Im Mittelpunkt der Serviceleistungen steht das um-

fangreiche Bildungsangebot des Bildungswerkes

Die Ausbildung und Weiterb:Idung zu AIDS nchtet
sich einmal bundesweit an die Mitarbeiter/innen der
AIDS-Hilfen, worin u a Gesprachsfuhrung, Bearbei

tung eigener Beratungsprobleme, Auseinanderset-

zung mit Krankheit, Sterben und Tod sowie Offent-
lichkeitsarbeit enthalten sind. Weitere Teilnehmer-
kreise sind die Mitarbeiter/innen von Beratungsstel-
len im OGD, von Drogenberatungsstellen und aus

der Kinder-. Jugend- und Sozialarbeit Es sind dies

dreitagige Betreuer-, Berater- und Pflegeschulun-
gen, die im Freien Tagungshaus WaldschIOBchen und
an anderen Orten in Niedersachsen durchgefuhrt
werden.

Weiterhin gibt es Fortbildungsangebote fur den glei-
chen Teilnehmerkreis (z. I gegen Teilnehmergebuhren),
Themen sind u a

- AIDS, Drogen und Strafvollzug. dreitagiges Seminar
zu Angeboten in der Betreuung, Beratung und Hilfe
sowie zur Arbeit in den Strafvollzugsanstalten;

- AIDS und Kinder: dreitjgige Fortbildung uber sozial-
und gesundheitspolitische sowie juristische Aspekte,
uber die Arbeit mit HIV-infizierten bzw. an AIDS
erkrankten Kindern und deren psychosoziale
Situation;

- Jugend und AIDS: dreitjgiger sexualpadagogisdier
Workshop zur Reflexion uber die eigene Sexualitat
und zur Auseinandersetzung uber den gesellschaft-
lichen und persdnlichen Umgang mit der Angst vor

AIDS

Die Seminare des Bildungswerkes (z T kostenfrei) rich-
ten sich u a. an Schwule. Bisexuelle und Menschen, die
mit thnen bm mit HIV-infizierten/an AIDS erkrankten
Menschen zu tun haben; z. B.:

- Schwules Coming Out und AIDS: dreitagiges Wochen-
endseminar fur Schwule im Coming Out und solche,
die in Gruppen. AIDS-Hilfen usw. mit jungen Schwu-
len arbeiten;

Empfehlungen  
Fur alle, die sich im Rahmen ihrer hauptberuflichen
oder ehrenamtlichen Tatigkeit mit der Problematik
AIDS befassen, und fur Betroffene mit ihren Angehdri-
gen bietet das Bildungswerk AIDS und Gesellschaft e.v.
wichtige problemnahe veranstaltungen an.

sen. Ober die Deutsche AIDS-Hilfe durch die Bundes-
zentrale fOr gesundheitliche Aufkljrung. durch das

Bundesgesundheitsministerium sowie durch Teilneh

mergebuhren und Mitgliedsbeitrage.

Bisexualitat und AIDS: dreitagiger Workshop fur bi-  
sexuelle Frauen und Manner um deren Interessen
zu knterfragen, zu diskutieren und zu entwlckeln,
Frauen und AIDS: dreitagiges Seminar zur weiblichen

Sexualitat und AIDS, zur Situation HIV-positiver
Frauen und zur Rolle der Frau in der AIDS-Pravention
fur Frauen, die in der AIDS-Sozialarbeit und Offent-

lichkeitsarbeit in AIDS-Hilfen, Gesundheitsjmtem u b

tatig sind

Mit psychosozialen Angeboten (kostenfrei) wendet sich
das Bildungswerk an Menschen mit HIV und AIDS und
ihre Partner/innen bzw ihnen Nahestehende Dazu
geharen u. a

- Bundesweite Positiven-Treffen: Seit 1986 finden
mehrmats im Jahr diese dreitagigen Reffen fur HIV-
Positive und ihre Freundinnen und Freunde statt,
um Schwerpunktthemen zu bearbeiten (medizi-

nische, rechtliche Aspekte, Auseinandersetzung mit
Sterben und Tod) und einander zu begegnen;
Sterbeworkshop fur Menschen mit HIV und AIDS:

dreitjgiger Workshop nur fur Menschen mit Hiv und
AIDS mit der Meglichkeit, Wege zur Bewaltigung
eigener Todesangste und -befurchtungen zu finden;

- Workshop fur Menschen mit AIDS: dreitjgige Veran-

staltung mit offenen Angeboten wie Gesprachskrei-
sen, Spaziergangen, Schwimmen, Sauna. Massagen
und medizinischer Betreuung fur Betroffene und
ihre Betreuer;
Treffen fur Partner/innen und Angehorige von Men-
schen mit HIV und AIDS: dreitagiger Workshop mit
dem Ziel, die spezifische Problematik. die im Zusam
menhang durch die Infektion bzw Erkrankung ent-

steht, zu thematisieren

Weitere Serviceleistungen des Bildungswerkes bestehen
in der Unterstutzung bel der Suche nach geeigneten
Referenten fur die AIDS-Problematik. in der 8eratung
fur die Fortbildung und in der Durchfuhrung von Ver-

anstaltungen fur Dritte. Im regionalen Raum fuhrt das
Bildungswerk aueerdem Veranstaltungen zu gesund-
heitspolitischen. ethisct·len. juristischen und sozialwis
senschaftlichen Aspekten der Krankheit AIDS durch

Daher ist es notwendig. sich in den Verteiler fur das

veranstaltungsprogramm aufnehmen zu lassen.

FOr die Planung und Durchfuhrung eigener Veranstal-

tungen sollte die fachliche Kompetenz des Bildungs-
werkes genutzt werden86



Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BREMER INSTITUT
FOR PRAVENTIONS-
FORSCHUNG UND

SOZIALMEDIZIN

- BIPS -

GrOnenstraBe 120
2800 Bremen 1

Prof. Dr. med. E. Grelser

04 21/59 59 60

Das BIPS besteht seit dem 1 1 1981 als rechtlich unselb-

standiges Forschungsinstitut des Vereins zur Farderung
der wissenschaftlichen Forschung in der Freien Hanse-
stadt Bremen e.v

Es wurde durch einen BeschluB des Senats der Freien
Hansestadt Bremen gegrundet um eine im norddeut-
schen Raum bestehende lOcke institutionell veranker-
ter Gesundheitsforschung zu schlieBen. Dabei sollte
durch die Ansiedlung von Forschungskapazitat in

Bremen die Maglichkeit er6ffnet werden. in Koopera-
tion mit bereits bestehenden Forschungseinrichtun-
gen, Forschungsprojekte aus den Bereichen der primb
ren Pravention chronischer Krankheiten und der Sozial-

medizin durchzufuhren

Das Institut finanziert sich durch Etatmittel des Landes
Bremen und durch Forschungsprojekte bzw. die Uber-
nahme von Forschungsauftragen.

Das Institut verfugt Ober vier Fachabteilungen und eine

eigene, dem Institutsleiter zugeordnete Verwaltung.

1 Abteilung Epidemiologie
2. Abteilung Sozialmedizin

3. Abteilung Biometrie und EDV
4. Abteilung Arzneimittel-Epidemiologie

Dem Institut sind zwei Aufsichtsgremien zugeordnet

Das Kuratorium hat die Aufsichtsfunktion fur admini-
strative Angelegenheiten und Grundsatzfragen. Es
beschlieBt den von der Institutsleitung vorgelegten
Wirtschaftsplan sowie - nach dem Votum des For-
schungsbeirates - den Forschungsplan und den For-

schungsbericht.

Von den Forschungsprojekten seien beispielhaft aufge-
fuhrt

Bewertete Arzneimittel
Zeitraum: 1981- 1983

Bewertung der relevanten, auf dem bundesdeutschen
Pharmamarkt befindlichen Arzneimittel unter Beruck-
sichtigung der therapeutischen Wirksamkeit in den
vom Hersteller in Anspruch genommenen Anwen-
dungsgebieten, der unerwunschten Wirkungen und

sonstiger Eigenschaften der Arzneimittel
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Publikationen:

1981 Arzneimittel-Index Band 1 :

Arzneimittel bei Herzinsuffizienz, Koronarinsuffizienz
und Herzrhythmusstorungen

1983 Arzneimitte!-Index Band 1:
Arzneimittel bei Herzinsuffizienz, Koronarinsuffizienz
und Herzrhythmussterungen
2. Auflage

1983 Bewertender Arzneimittel-Index Band 2:

Hypnotika, Sedativa und Psychopharmaka

1984 Bewertender Arzneimittel-Index Band 3:

Antihypertensiva und Diuretika

Auftraggeber:
Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung

Deutsche Herz-Kreislauf-Praventionsstudie Med
methoden.orientierte Pilotstudie

Zeitraum: 1980 1981
Reliabilitatsstudie, in der medizinische Untersuchungs-
methoden und Fragebagen fu den Einsatz in der
Deutschen Herz-Kreis!auf-Praventionsstudie an 750 Be-
schaftgten eines Hafenumsch'agsbetnebes auf ihre
Zuverlassigkeit untersucht wurden.
Zuwendung durch den Bremischen Senator fur

Gesundheit und Umweltschutz

Deutsche Herz-Kreislauf-Praventionsstudie Betriebs-
vorstudie Bremen
Zeitraum: 1982 1984
Erprobung von Untersuchungsmethoden und Prjven-
tionsmethoden in einem Bremer Versorgungsunter-
nehmen Untersuchung der Maglichkeit, Ober Betriebe
Pravention in die BevOIkerung hineinzutragen. Detail-
lierte Strukturanalyse der Bremer Stadtgebiete und

Auswahl der Interventions-Regionen Bremen-West und
Bremen-Nord

Zuwendung durch den Bundesminister fur Forschung
und Technologie.

Auffalligkeitskriterien fur die kassenjrztliche Versor-

gung
Zeitraum: 1981
Erarbeitung eines Satzes von Kriterien, an denen eine

Auffalligkeit in der Medikation im ambulanten Bereich
der medizinischen Versorgung feststellbar ist Diese Kri-

terien sollten sowoh! der Quatitatskontrolle wie der

Qualitatssicherung kassenarztlicher leistungen dienen.

Auftrag durch die Gesellschaft fur Strahlen- und

Umweltforschung mbH. Bereich Projekttrjgerschaften.

Innovation auf dem Arznelmittelmarkt
Zeitraum: 1980-1981

Analyse der zwischen 1971 und 1979 in der Bundes-

republik neu auf den Markt gebrachten Arzneimittel
auf ihren innovatorischen Charakter anhand objektiver
Kriterien. Auftrag durch den Bundesminister fur Arbeit

und Sozialordnung

Vinytchlorid-Mortalitltsstudie Il
Zeitraum: 1981

,
Fortsetzung einer 1981 publizierten Mortalitatsstudie

an Arbe'itnehmern aus der chemisdten Industrie, die
am Arbeitsplatz gegenuber Viiwlchlorid in der Herstel-

lung bzw. Weiterverarbeitung exponiert waren. Nach
dem sich im ersten Tell der Studie eine erhohte Morta-

litat an Lebertumoren und leukamie fur exponzerte
Arbeitnehmer hemusgestellt hatte, vemeigerten die

beteiligten Firmen der chemischen Industrie nach

anfanglicher Bereitschaft zur Kooperation ihre weitere

Mitarbeit, so daG die Studie abgebrochen werden

muBte
Zuwendung durch den Minist€· for Arbeit, Gesundheit

und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen.

Deutsche Herz-Kreislauf-Praventionsstudie - Gemein-

destudie Bremen
Zeitraum: 1984 1991

Durchfuhrung einer gemeinde-orientierten Praven-

, tionsstudie in den Stadtgebieten Bremen-Nord und

Bremen-West (Bevolkerung ca 200 000) mit dem Ziel

einer Senkung der kardiovaskuljren Mortalitat (Herz
infarkt, Schlaganfall) um 10 % gegenuber der Bundes-

bevalkerung
Methoden der Pravention: Gesundheitserziehung. Ein-

satz von Massenmedien, Modifikation von strukturellen

Bedingungen. die die Entwicklung von kardiovaskuljren

2 Risikofaktoren bedingen oder begunstigen

Bewertung des Praventionserfolges durch ProzeB

evaluation. Messung von Verhaltensparametern und
Risikofaktoren an einer Zufallsstichprobe der Bevel-

kerung (Gesundheitssurvey), Erfassung der kardio-
vaskuljren Mortalitjt und Morbiditit (MONICAJ und der
Gesamtmortalitat.
Zuwendung durch den Bundesminister fur Forschung
und Technologie

Validierung und Reliabilitjt von Mortalitjtsdaten
Zeitraum: 1985-1987
Im Rahmen des Forschungsverbundes der DHP Durch-

  fuhrung einer Pilotstudie zur Validierung und Reliabi-
Q litat der ursachenspezifischen Mortalitatsstatistik, ins-

besondere fur kardiovaskulare Todesursachen.

Finanzierung durch Eigenmittel.

Duogynon und MiBbildungen
Zeitraum: 1980-1982

Auswertung von 300 Erhebungsbagen. auf denen
Eltern fehlgebildeter Kinder, durch die Arbeitsgemein-
scIlaft der Verbraucherverbande angeregt. Schwanger-
schaftsverlauf und Fehlbildungen dokumentiert

hatten

Auftrag durch das Institut fOr Arzneimittel des Bundes-

gesundheitsarntes

Hauterkrankungen und Arbeitsstoffe in der metall-
verarbeitenden Industrie
Zeitraum: 1983-1985
Querschnittsstudie in Mei Betrieben der metal!-

verarbeitenden Industrie, in der ein moglicher Zusam-
menhang zwischen Arbeitsstoffen, der Verwendung
von Hautschutzmitteln und der Haufigkeit von Haut-
erkrankungen untersucht werden sollte

Design. Datenerfassung und Auswertung durch das

BIPS, Durchft)hrung in Kooperation mit dem betriebs-

drztlichen Dienst der Firma Ehrenreich, Dusseldorf.

Auftrag durch A Ehrenreich GmbH & Co KG

Adipositas-Mortalitatsstudie il

Zeitraum: 1983 1988
Analyse des Sterblichkeitsrisikos von 5412 Obergewich-
tigen Patienten, die seit 1960 in der Obergewichtigen-
Ambulanz der 11. Medizinischen Klinik E der Universitht

Dusseldorf behandelt wurden.

Gemeinschaftsprojekt mit Prof. Dr. Berger und PD

Dr Jorgens, ll Medizinische Klinik E der Universitat
Dusseldorf.

Mischfinanzierung aus Eigenmitteln und Beitdigen von

Prof. Dr Berger. DOsseldorf.

Basisdokumentation fur die Lungenfachklinik Holdheim
Zeitraum: 1983 1985
Entwicklung eines Systems zur Basisdokumentation
stationar behandelter Patienten einer Lungenfachklinik.
Mischfinanzierung aus Eigenmitteln und Beitragen von

Prof Dr Hartmann, Bremen

- BIPS -

I
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Bewertende Arzneimittelklassifikation 11
Zeitraum: 1984-1987
Fortfuhrung des Projektes Bewertende Arzneimittel-
klassifikation fur die Indikationsgeblete
- Antiblotika
- Analgetika und Antirheumatika
- Durchblutungs rdemde Mittel

Auftrag der Bundeslander Hamburg, Hessen, Nord-
rhein-Westfalen und 8remen.

Schmerzmittelmiebrauch und terminale Nieren-
insuffizienz

Zeitraum: 1983-1987
Retrospektive Fall-Kontroll-Studie zur Abscittzung des
Risikos einer Nierenschjdigung mit der Folge lang-
jahriger Dialyse bzw. Nierentransplantation durch lang-
jjhrigen Schmerzmittelmiebrauch
Gemeinschaftsprojekt mit Prof. Dr. Molzahn und
Dr Pommer. Abteilung Nephrologie des Humboldt-
Krankenhauses, Berlin, und Prof. Dr Jesdinsky, Institut
fur medizinische Statistik und Biomathematik der
Universitat Dusseldorf.

Finanzierung durch Eigenmittel/Mittel des Bundes-

gesundheitsamtes.

Bronchial-Carcinom und Luftverschmutzung - Pilot-
studie
Zeitraum: 1984-1987
Pilotstudie fOr eine retrospektive Fall-Kontroll-Studie
zur Ermittlung der gemeinsamen Einflusse von Luft-
verschmutzung, Carcinogenen am Arbeitsplatz und
Rauct·len auf das Bronchial-Carcinom-Risiko (Haupt-
studienumfang: ca 4000 Patienten mit Bronchial-
Carcinom und ca. 8000 Kontroll-Patienten).

Gemeinschaftsprojekt mit dem Medizinischen Institut
fur Umwelthygiene an der Universitat Dusseldorf (PD
Dr. Wichmann) sowie mit der Wiss. Einheit Statistik der
Universitat Bremen (Prof. Dr. Timm).

Farderung durch das Umweltbundesamt.

Integration und Regulierung des Arzneimittelmarktes
innerhalb der EG
Zeitraum: 1986-1987
Untersuchung der Regulierung des Arzneimittel-
marktes und der Implementation der Regulierungs-
bedingungen in verschiedenen EG-Staaten.
Gemeinschaftsprojekt mit dem Zentrum fur Europai-
sche Rechtspolitik an der Universitat Bremen
FOrderung durch die Deutsche Forschungsgemein-
schaft

Der Vertrauensjrztliche Dienst als Datenquelle fur die

epidemiologische Forschung
Pilotstudie zur Untersuchung der Maglichkeiten zur

Erfassung arbeitsbedingter Erkrankungen mit Hilfe von

Daten der VAD.
Zeitraum: 1985-1987
Gemeinschaftsprojekt mit Prof. Dr. Gine Elsner, Univer-
sitat Bremen.
Finanzierung durch die Gesellschaft fur Arbeitsschutz
und Humanisierungsforschung, Dortmund/Eigenmittel.

Exposition gegenuber Passivrauchen und Cotinin-

spiegel im Urin bei Nichtrauchern
Zeitraum: 1985-1987

Kostenerstattung der IARC, Lyon/Eigenmittel und Mittel
des Ministeriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Dioxin und angeborene Fehlbildungen - Aufbau einer
Datenbasis zur Schatzung regionaler Fehlbildungs-
Inzidenzen in Hamburg.
Zeitraum: 1984-1988

Erster Teil einer Studie zur Aufklarung des Verdachtes,
eine Dioxin-Exposition der Hamburger Bevolkerung
konnte in einzelnen Hamburger Stadtteilen zur Erha-

hung der MiBbildungshaufigkeit gefuhrt haben.
Aufbau einer Datenbasis aus verschiedenen Datenquel-
len mit dem Ziel der Schatiung regionaler Fehlbil-
dungs-Inzidenzen nach personenbezogenem Linkage
fur einzelne Falle.

Auftrag des Senats der Freien und Hansestadt

Hamburg

Erfassung von Pseudo-Krupp-Fallen im Stadtgebiet von

Bremen
Zeitraum: 1984-1985
In Kooperation mit dem Berufsverband der Kinderarzte
in Bremen und dem Hauptgesundheitsamt. Erfassung
samtlicher Falle von Pseudo-Krupp-Erkrankungen fur

das vierte Quartal 1984 mit dem Ziel einer regionalisier-
ten Inzidenz-ScI,atzung
Finanzierung aus Eigenmitteln.

Kontrollierte Therapiestudie Craniophagngeome -

Design-Entwicklung
Zeitraum: 1985-1986

Gemeinschaftsprojekt mit der HNO-Klinik der Georg-
August-Universitjt Gdttingen und der HNO-Klinik des
Zentralkrankenhauses St -Jurgen-StraBe, Bremen
(Prof Dr Chilla)

Hypothese: Die ktvochirurgische Behandlung plus
Bestrahlung ist einer Bestrahlungstherapie allein
hinsichtlich Uberlebensrate und Rezidivrate Oberlegen.

Humanisierung des Arbeitslebens
Zeitraum: 1987-1990
Mit Hilfe einer epidemiologischen Fall-Kontroll-Studie
wurden Zusammenhiange zwischen beruflichen Bedin-

gungen und dem Erkrankungsrisiko am Bronchial-
Karzinom untersucht werden. Dabei handelte es sich
um eine hypothesengenerierende Studie in dem Sinne,
daB die sich aus dem Forschungsvorhaben ergebenden
Befunde aus wissenschaftlicher Sicht zunachst nur Ver-
dachtsmomente liefern, die gegebenenfalls in weiteren
Studien erhjrtet werden muBten. Primares Anliegen
des Forschungsvorhabens ist eine am Arbeitsprozee
orientierte, in Praventionsstrategien umsetzbare Identi-
fikation von Risikogruppen. Aus der Beschreibung der
Arbeitsprozesse. der Berufs- oder Branchenzugeharig
keit bzw dem Umgang mit spezifischen Stoffen sollten
mogliche Risiken aufgezeigt werden, die dann in einem
zweiten Schritt hinsichtlich ihrer stofflichen Komponen-
ten exakter beschrieben wurden.
Finanzierung aus Mitteln des Programms .Humanisie-

rung des Arbeitslebens", BMFT.

Pilotstudie zu Arbeitsplatzrisiken und Kehlkopfkrebs
Zeitraum: 1987-1989
Gemeinschaftsprojekt im Rahmen einer Dissertations-

betreuung mit Frau Prof. Dr. Gine Elsner, Universitat

Bremen.
Untersuchung zu Noxen am Arbeitsplatz unter Ben:lck-
sichtigung etablierter Risikofaktoren.

Finanzierung: Eigenmittel

Herzinfarktregister Bremen im Rahmen des WHO-
Projektes MONICA

(Monitoring of Trends and Determinants of Catdio-
vascular Diseases)

Zeitraum: 1986-1995
Erfassung samtlicher Fjlle von Myokardinfarkt, die
stationjr behandelt werden bzw. versterben fur Ein-
wohner der Stadt Bremen Durchfuhrung von reprj-
sentativen Stichprobenuntersuchungen auf kardio-
vaskulare Risikofaktoren in den Regionen der Stadt

Bremen, die nicht durch den Gesundheitssurvey der
DHP abgedeckt sind.

Finanzierung: ABM-Mittel und Eigenmittel

- BIPS -
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Kooperationspartner des BIPS

a) Kooperationspartner in der Bundesrepublik
Deutschland

- Wissenschaftliches Institut der Arzte Deutschlands,
Bonn

- Institut fur Sozialmedizin und Epidemiologie des

Bundesgesundheitsamtes, Berlin
- Abteilung Epidemiologie des Deutschen Institutes

zur Bekampfung des Hohen Blutdrucks, Heidelberg
·- Abteilung fur Klinische Sozialmedizin der Universitat

Heidelberg
- Abteilung fOr Medizinsoziologie der Universitat

Freiburg/Brsg.
- Infratest-Gesundheitsforschung mbH, Munchen
- Klinisches Institut fur Physiologie und Sportmedizin.

Prien
- Wissenschaftliches Institut der Ortskrankenkassen,

Bonn
Institut fur Toxikologie der Universitjt. Kiel

Abteilung Nephrologie des Klinikums Steglitz der
Freien Universitat, Berlin

Bundeszentrale fur gesundheit! che Aufklarung, Kcln

Fortb:Idungsinstitut fur Ernjhrungsberatung und
Diatetik der Deutschen Gesellschaft fur Emahrung,  
Dusseldorf

Medizinisches Institut fur Umwelthygiene, Dilsseldorf
Gesellschaft fur Systemforschung und Dienstleistun

gen im Gesundheitswesen mbH, Berlin

Lungenfachklinik Holdheim, Bremen

Hauptgesundheitsamt, Bremen
- Wissenschaftliche Einheit Statistik der Universitat

Bremen
- Zentrum fur Europaische Rechtspolitik an der

Universitat. Bremen
Innere Klinik des Klinikums St-Jurgen-StraGe,
Bremen
Innere Klinik des Klinikums Links der Weser, Bremen
Lungenabteilung und I. Med Abteilung des AK

Hamburg
Medizinische Klinik des Oststadt-Krankenhauses.
Hannover
Institut und Pot*linik fur Arbeits- und Sozialmedizin

der Universitjt Gie8en

HInwels:

Das BIPS gibt eine Reihe von Medien fur Multipli-
katoren und Endadressaten heraus (Schwerpunkt:
Pravention von Herz-Kreislauferkrankungen: meist

, kostenpflichtig),die beachtet werden sollten

- Fachbereich Statistik der Universitat Dortmund
- Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg
- HNO-Klinik des Zentralkrankenhauses St.-Jorgen-

StraBe, Bremen
- 11. Med. Klinik E der Universitat Dusseldorf
-· MONICA-Projekt. Augsburg
- AOK-Mettmann, Velbert
- Referat fur Epidemiologie beim Hessisct·len Sozial-

ministerium, Wiesbaden
- Fachbereich Mathematik der Universitjt Trier

b) Internationale Kooperationspartner

- WHO - Cardiovascular Diseases Unit (im Rahmen des

Projektes MONICA). Genf

WHO Drug Utilization Research Group (Mitgliedschaft
von Prof. Dr. Greiser und Dr Glaeske)

- National Center for Health Statistics, Hyattsville,
Maryland, USA (Dr Feinleib, Dr Madans)

- National Heart Lung and Blood Institute, Bethesda,  

Matyland, USA (Dr G Payne, Dr R Hegyeli, Dr F

Roccella, Dr Furberg)
Pawtucket Heart Health Program. Pawtucket. Rhode

Is!and. USA tprof Car;eton, Dr Lasater, Dr A l Assaf)

Stanford Heart Disease Prevention Program,
Stanford, California. USA (Prof Farquhar,
Prof Maccobyj
Minnesota Heart Health Program, Minneapolis,
Minnesota, USA (Prof Blackburn)

Institut fur Praventiv- und Sozialmedizin der Univer-
sitjt Lausanne, Schweiz (Prof Gutzwiller)

International Agency for Research on Cancer, WHO,
Lyon
Division of Epidemiology & Biostatistics

The Boston Collaborative Drug, Surveillance Program
(Prof Dr. Hershel Jick)

- Depts. of Pharmacology and Clinical Pharmacology,
University of Groningen (Dr F M Haaijer)

- National Cancer Institute. Bethesda, USA (Dr van

Neve!, office of Cancer Communications)
- School of Public Health, Department of Epidemio-

logy, University of North Carolina, Chapel Hill, USA
(Dr. H A Tyroler)

- National laboratoty. Los Alamos, USA (Dr. M

Johnson)

- BIPS -
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Actresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BUND FOR UMWELT

UND NATURSCHUTZ

DEUTSCHLAND e.V.

- BUND -

Im Rheingarten 7
Postfach 3002 20
5300 Bonn 3

Frau Hennig

02 28/40 09 70

0228/4009740

Der .Bund fur Umwelt und Naturscrlutz Deutschland
e.V. (BUND)' wurde 1975 als bundesweite Organisation
von einigen bereits bestehenden Landesverbanden ge-
grundet

Heute ist er flachendeckend mit 16 Landesverbjnden in
allen Bundeslandern vertreten. Die landesverbjnde
wiederum sind in Kreisgruppen gegliedert: in vielen
Kreisgruppen bestehen auch Ortsgruppen.

Seit 1979 ist der BUND (wie auch die meisten seiner
landesverbande) staatlich anerkannte Naturschutzorga
nisation nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz. Das heiet,
daG er bei der Vorbereitung aller umweltrelevanten po-
litischen Entscheidungen, Planungen (auch bei kommu

nalpolitischen Entscheidungen und Planungen wie z. B.
bel Straeenplanungen), Verordnungen und Gesetze an-

gehart wird.

Der Bundesverband hat zwar Richtlinien-Kompetenzen.
die Landesverbande sind jedoch autonom handlungs-
fjhig und kannen jeweils eigene Arbeitsschwerpunkte
setzen. Deshalb sind auch die Adressen der landesver-
bande aufgefuhrt. Dies und die historisch-organisch
gewachsene Struktur der Institution ist auch der Grund
fOr die zahlreichen Arbeitskreise. die sich bundesweit
konstituiert haben. Unter den 19 Arbeitskreisen zu ver-

scI·liedenen Themenbereichen sollen 3 aufgrund ihrer
fur Gesundheitsamter interessanten Arbeit besonders

Efwahnung finden:

- der Arbeitskreis .Umwelterziehung und Medien-,
Sprecher: Erhard Schulz, DunantstraBe 16b, 7800

Freiburg, Tel. 0761/885950. Dieser Arbeitskreis befaet
sich u. a. mit Fragen der sachgerechten Darstellung
von Umweltproblemen und der erzieherischen Wirk-
samkeit von Umweltmedien,

- der Arbeitskreis .Gesundheir, Sprecherin: Annegret
Willig, GermanenstraBe 26,5650 Solingen. Tel. 0212/
57293. Dieser Arbeitskreis befaet sich insbesondere
mit Fragen gesunder Emjhrung im Spektrum der
Umweltgroblematik,

- der Arbeitskreis .Umweltchemikalien/Toxikologie.
Sprecher: Dr. Henning Friege, Rosellener Weg 2,4000
Dusseldorf 11, Tel. 0211/591802 Dieser Arbeiskreis be-
faet sich mit der Bedrohung der Gesundheit des
Menschen durch chemische Einflusse.

Aufgaben
und zlele
der Institution
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-

  lelstungen

Empfehfungen

Der BUND versteht sich ausdrucklich als .Lobby der Na-
tuf. Schwerpunkte der Tatigkeit des Bundesvorstands
sind die Offentlichkeitsarbeit und die Lobbyarbeit in
Bonn.

Die Offentlichkeitsarbeit zielt vor allem auf die Aufkla-

rung der Bevalkerung Ober Umweltprobleme im weite-
sten Sit·Ine. Sie bedient sich vielfaltiger Formen wie z B.

Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Veroffentli-

chungen von Broschuren und Buchem, Abhaltung von

Seminaren und anderen Veranstaltungen etc.

Die vom BUND beziehbaren Publikationen sind im
Katalog .Bucher zum Natur- und Umweltschutr
verzeichnet.

Die der Medienarbeit des BUND zugrundeliegende
Konzeption kann wie folgt erlautert werden:

PERIODIKA fur Laien und Multiplikatoren

Zeitschnft .Natur und Umwent D;e reglonalen Aus-

gaben dieser Mitgliederzeitschrift konnen auch von

Nicht-Mitgliedern gegen Bezugsgebuhr beim jeweili-
gen Landesverband abonniert werden
Globus Begleitmappen zur Fernsehserie der ARD (ko-
stenpflichtig). Zur Zeit versucht der BUND in Koope-
ration mit dem Adolf-Grimme-Institut Video-Mate-
riallen fur nichtkommerzielle Zwecke aus der Globus-
serie herauszu sen, um diese Ober die Kreisbildstel-

len anbieten zu kannen

Lehrer Setvice. Zeitschrift fur Umwelterziehung und

Biologie (kostenpflichtigl.
Diese Zeitschrift richtet sich gegen .6kologischen
Analphabetismus'. sie will Informationen. Anregun-
gen, Hilfen, Ideen und Impulse fur einen flexiblen

Einsatz im Unterricit Ober die engen Grenzen ei-

nes Fachs hinaus - geben.
BUND-Informationen (zu uber 40 Themen) (Publika-

tionen des BUND zu wichtigen Problemen des Na-
turschutzes, zu beziehen beim BUND Baden-wurt-

temberg; kostenpflichtig)

Der BUND veranstaltet Fortbildungsveranstaltungen
fur kommunale Umweltberater und verschiedene

andere Zielgruppen
Es ist It Aussage des Sprechers des Arbeitskreises

.Umwelteniehung und Medien moglich, Seminare
mit speziellem Zuschnitt auf die Zielgruppe anzubie-
ten.

- Referentendienst fur Vortragsveranstaltungen auf
Kreisebene

Fur diesen Referentendienst entstehen Kosten in
Hehe def VHS-Vergutungs- und Spesensjtze

Die Materialien und Aktivitaten des BUND reprasentie-
ren einen wesentlichen Teil des Spektrums der Meinun-

gen im kontrovers diskutierten Problembereich Um-
welt- und Naturschutz.

Auf Bundes- und Underebene kooperiert der BUND
mit verschiedenen staatlichen Institutionen. So Z. B. mit
dem Umweltbundesamt, Berlin. oder dem Ministerium
fur Emjhrung. Landwirtschaft, Umwelt und Forsten,
Baden-Wurttemberg. Regionale Kooperationen mit
Volkshochschulen und Bildungswerken, aber auch Kon-
takte zu ubernationalen Einrichtungen der Europai-
schen Gemeinschaft runden die Vielfalt der umwelt-

schutzbezogenen Aktivitaten des BUND ab.

- BUND-Fakten (Grundaussagen zu aktuellen Themen,
kostenpflichtig)
BUND-Positionen (umfangreiche Grundsatzaussagen,
kostenpflichtig)
BUND-Kampagnen (bestehend aus Buch, Broschuren
und Info-Blattern zu besonderen Themen, z B .Ret-
tet die Frosche', .urlaub und Freizeit mit der Natur') |

INFO-BLATTER

Diese Info-Blatter sind kostenlos gegen Ruckporto be-
ziehbar (bei haheren Stuckzahlen gegen Erstattung des
Selbstkostenpreises) Informationen Ober neue Blatter
und deren Themen sind der Mitgliederzeitschrift .Natur
und Umwelt' zu entnehmen

BUCHPUBLIKATIONEN

Diese erfolgen in Zusammenarbeit mit verschiedenen

Verlagen. Der BUND vertreibt daruber hinaus auch Pu.
blikationen und Materialien anderer Umweltorganisatio-
nen

INFORMATIONSDIENST Chemie und Umwelt

Dieser in Kooperation mit anderen Umweltorganisatio-
nen herausgegebene Informationsdienst hat wissen-
schaftlichen Anspruch und wendet sich an Fact·,leute

(Bezug: Informationsdienst Chemie und Umwelt ilcul,

Hindenburgstr 20,7800 Freiburg. Tel 0761/406867;
kostenpflichtig).

Beide Kooperationsformen, Fortbildungs- und Vor-

tragsveranstaltungen, bedurfen der Absprache zur

Kljrung von Art, Ziel und Umfang der Leistung

So sollen die Fortbildungsveranstaltungen fur Umwelt-
berater in absehbarer Zeit im Rahmen des Programms
der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Wurttemberg
Berucksichtigung finden

In Baden-Wurttemberg werden auch die vom BUND
vermittelten Referenten in Anspruch genommen

Fur Interessierte bieten sie in erster Unie die Moglich-
keiten zur Information uber Sadwerhalte, die in der
Offentlichkeit unterschiedlich und kontrovers betrach-

tet werden

1
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Um die Basis for maglidist kenntnisreiche Stellungnah-
men z B in Beratungssituationen zu schaffen, sollten
bekannt sein:

- der Katalog .Bucher zum Natur- und Umweltschutz'
und das Info-Blatt .Unterrichtshilfen fur Lehrer (Be-

zug: kostenlos auf Anfrage),
- die Zeitschrift .Natur und Umwelr (Bezug: kann bei

jedem Landesverband des BUND gegen Bezugsge
buhr abonniert werden),

- der Lehrer Service, Zeitschrift fur Umwelterziehung
und Okologie (Bezug: kann bei jedem undesver
band des BUND oder bei der Verlagsgesellschaft
B.U N.D. GmbH. Erbprinzenstr 18, 7800 Freiburg, di-
rekt gegen BezugsgebOhr bestellt werden),

- der Referentendienst des BUND vermittelt auf An-

frage beim jeweiligen Landesverband fachlich hoch-

qualifizierte Referenten (in der Regel entstehen da-
bei Kosten in H6he der VHS-Vergutungs- und Spe
sensjtze).

landesgeschaftsstellen/Landesgeschaftsfuhrer
Stand: 12. Juni 1991

Bund fOr Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Baden-WOrttemberg e.V.

DunantstraBe 16 b, 7800 Freiburg
GF: Erhard Schulz
Telefon 07 61/88 59 50

Bund Naturschutz in Bayern e.V.
KirchenstraBe 88/IV. 8000 Munchen 80
GF: Helmut Steininger
Telefon 089/4 59 9180

Bund Naturschutz in Bayern e.V
Geschaftsstelle Nordbayern
BauemfeindstraBe 23,8500 Numberg 50

Beauftragter: Dr. Hubert Weiger
Telefon 0911/86 8011

Bund Naturscrlutz in 8ayern e.V.
Geschiftsstelle Sudbayern
Schenfeldstraae 8.8000 MOnchen 22

Beauftragter: Dieter Popp
Telefon 089/2886 54-56

Bund fOr Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Berlin e.V.
Crellestraee 35,1000 Berlin 62
GF: Annette Bantzer
Telefon 0 30/7 82 5015

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Brandenburg e.V.
DE-Otto-Nuschke-Str. 34

1200 Frankfurt/Oder
GF: Frank Bier
Telefon 0037/30/2 24 46

Bund for umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Bremen e V

Am Dobben 44.2800 Bremen 1

GF: Joachim Seitz

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Hamburg e V.

Lange Reihe 29,2000 Hamburg 1

GF: Wolfgang Neugrewe
Telefon 0 40 /244411

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Hessen e.v.

David.Stempel-StraBe 1. 6000 Frankfurt 70
GF: Michael Rothkegel
Telefon 069/614444

Bund fOr Umwelt und Natursctlutz Deutschland
Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e V

Haus des Kulturbundes, Zimmer 303.
MecklenburgstraBe 2. 2751 Schwerin
GF: Angela Mattejat
Telefon 00 37/84/86 4881

Bund fur Umwelt und Natursct·lutz Deutschland

Landesverband Niedersachsen e.V.
GoebenstraBe 3 a. 3000 Hannover 1

GF: Cart-Wilhelm Bodenstein-Dresler

Telefon 05·11/663095

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

Graf-Adolf-StraBe 7-9,4030 Ratingen 1

GF: Paul Ahrens
Telefon 0 21 02/22081

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Rheinland-Pfalz e.V.

Friedrich-Ebert-StraBe 3,6522 Osthofen

GF: Heide Zimmer
Telefon 062 42/4646

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Saarland e.V.
BeethovenstraBe 28,6600 Saarbrucken 3
GF: Ute Drieseberg
Telefon 0681/3 39 57

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland

Landesverband Sachsen e.v.
Umweltzentrum Chemnitz
HenriettenstraBe 5,9006 Chemnitz

GF: Ulrich KrOBin

Telefon 00 37/71/314 77

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Sachsen-Anhalt

Steubenallee 2, 3010 Magdeburg
OF: Ingrun Lippold
Telefon 00 37/91/31195

Bund for umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

LerchenstraBe 22,2300 Kiel

GF: Hans-Jarg Luth
Telefon 0431/673031

Bund fur Umwelt und Naturschutz Deutschland
Landesverband ThOringen
Wartburgallee 16, 5900 Eisenach

GF: Claudia Muller
Telefon 00 37/6 23/38 53

Naturschutzzentrum Radolfzell-MOggingen
MuhlbachstraBe 2,7760 Radolfzell 16
Geschaftsstellenleiter: Wolfgang Friedrich

Telefon 07732/10522

Umweltzentrum Stuttgart (GLOBUS)
RotebuhlstraBe 86/1, 7000 Stuttgart 1

Geschaftsstellenleiter: Thomas Hitschler

Telefon 0711/6197 00

BUND-Bum Berlin

CrellestraGe 35.1000 Berlin 62
Stefan Bundscherer, Nicola liebert

Telefon 0 30/7 82 5017

- BUND -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telex

BUNDESANSTALT

FOR ARBEITSSCHUTZ

Vogetpothsweg 50-52
4600 Dortmund

Frau Dr. Kisau
(Direktorin)

0231/1763-1

822153

Die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz mit Sitz in Dort-
mund ist mit ErrichtungserlaB vom 15 9.1983 eine

nichtrechtsfahige Anstalt des affentlichen Rechts. Sie

untersteht unmittelbar dem Bundesminister fur Arbeit
und Sozialordnung.

Aufgaben der Bundesanstalt sind:

1.

Die Bundesanstalt unterstutzt den Bundesminister fur

Arbeit und Sozialordnung im Bereich des Arbeitsschut

zes Dabei arbeitet sie auch zusammen

- mit den fur den Arbeitssct·lutz zustandigen Landes-
beh6rden und den Tragern der gesetzlichen Unfall-
versicherung sowie

- mit allen Institutionen und Personen, die mit Aufga-
ben der Arbeitssicherheit. des Gesundheitsschutzes
und der menschengerechten Gestaltung der Arbeits-

bedingungen befaet sind (insbesondere Betrieben
mit ihren betrieblichen Fuhrungskraften. Betriebsrj-
ten. Sicherheitsfachkraften und Betriebsarzten: Ge-
werkschaften; Unternehmens- und Industrieverban

den; technisch-wissenschaftlichen Vereinigungen).

2.
Die Bundesanstalt beobachtet und analysiert die Ar-

beitssicherheit, die Gesundheitssituation und die Ar-

beitsbedingungen in Betrieben und Verwaltungen.

3.
Die Bundesanstalt entwickelt Problemlasungen unter

Anwendung sicherheitstechnischer, arbeitsmedizini-

scI· er, ergonomischer und sonstiger arbeitswissen-

schaftlicher Erkenntnisse: hierzu forscht sie im notwen-

digen Umfang selbst oder vergibt Forschungsauftrjge
an Dritte.

4.
Die Bundesanstalt fardert die Anwendung der gewon-
nenen Erkenntnisse und Lasungsvorsch ge in der Pra-
xis durch:
- VerOffentlichung von Informationsmaterialien und

Berichten
- Mitarbeit bei der Regelsetzung
- Entwicklung von Aus- und Fortbildungsmaterialien

sowie modellhafte Durchfuhrung von Aus- und Fort-

bildungsveranstaltungen

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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- modellhafte Beratung
- Ausstellungen
- Fachveranstaltungen.

5.
Die Bundesanstalt ist Anmeldestelle nach dem Chemi-

kaliengesetz (Verordnung zur Bestimmung der Anmel-
destelle nach dem Chemikaliengesetz vom 2. Dezem-
ber 1981, BGBI. IS. 1238)

Die Bundesanstalt geht bei ihrer Informationsvermitt-

lung von folgenden Grundsatzen aus:

- Beschrjnkung auf Schwerpunktthemen
- BOndelung von Maenahmen

Abstimmung mit gleichgerichteten MaBnahmen an-

derer Institutionen.

Da die Informationen an sehr unterschiedlich vorgebil-
dete und interessierte Personengruppen vermittelt

werden. sind Aussageinhagte und Gestaltung dem Ver-

standnisgrad bzw dem rnformationsbedurfnis derje-
weils angesprochenen Zielrgruppe angepaet

Gegenstand der Informationsvermittlung sind nicht nur

die Ergebnisse der Tatigkeit der Bundesanstalt, son-

,
dem auch Arbeitsergebnisse und Erfahrungen anderer
Institutionen und Personen auf dem Sektor der Ar-
beitssicherheit bzw. des betrieblichen Gesundheits-
schutzes

Die Bundesanstalt will zum einen durch die Vermittlung
neuer Ergebnisse die Verantwortlichen befahigen und

veranlassen. in den Betrieben sicherheits- und gesund-
heitsgerechte Arbeitsbedingungen zu schaffen: zum

anderen will sie die Beschaftigten zur Einhaltung von

Sicherheitsvorschriften anhalten und zu gesundheits-
ferderlichem Verhalten befahigen.

AuBer der Vermittlung ihres in der praktischen Arbeit
gesammelten und vorgehaltenen Wissens ist es eine

vorrangige Aufgabe der Bundesanstalt, Forschungser-
gebnisse fur die Anwendung in der betrieblichen Praxis
nutzbar zu machen. Die Bundesanstalt wendet sich da-
bei an unterschiedliche Adressaten und past diesen
verschiedenen Zielgruppen die MaBnahmen der Infor

mationsvermittlung an

Die breite Offentlichkeit wird uber Fernsehen, Harfunk
und Tagespresse bei konkreten Themen informiert.

Als spezie le Zietgruppen werden insbesondere betreut:

Betriebs- und Personalrate, Vertrauensmanner der
Schwerbehinderten. Sicherheitsbeauftragte, Fachkrafte
fur Arbeitssicherheit und Betriebsarzte, betriebliches

Fuhrungspersonal, betriebliches Fachpersonal, Kon-

strukteure, Anlagenplaner, Einkjufer, Mitarbeiter der
staatlichen Gewerbeaufsicht. der Berufsgenossenschaf-
ten, Angeharige von Gewerkschaften, Arbeitgebelver-
bande. Fadiverbande, lehr-und Ausbildungskrafte.

Die Bundesanstalt fur Arbeitssctlutz hat ebenfalls die
Absicht, uber Institutionen wie z. B. Gesundheitsjmter,
andere Zielgruppen anzusprechen.

RegelmaBig erscheinende Informationen:

- .Amtliche Mitteilungen der Bundesanstalt fur Ar-

beitsschutz

(Auflage ca. 90000 Exemplate)

6.
Die Bundesanstalt ist deutsches Zentrum der Intema-
tionalen Dokumentationszentrale fur Arbeitsschutz

ICS) beirn Internationalen Arbeitsamt in Genf.

Die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz hat ein hohes In-
teresse an Kooperation mit einschlagigen Institutionen,
Fachverbanden sowie auch einer allgemeinen Offent-
lichkeit.

Die amtlichen Mitteilungen werden im Einzelversand
und als Beilage in folgenden Zeitschriften vertrieben:

.Bundesarbeitsblatr, .Sicherheitsingenieur, .Sicher ist

sicher, .Zentralblatt fur Arbeitsmedizin', .Arbeitsschutz,
Proyhylaxe und Ergonomie, .Ergomed, .Humane Pro-
duktion - humane Arbeksplatze, Arbeitsmedizin. So-
zialmedizin, Praventivmedizini .Sicherheitsbeauf
tragte'. .Technische Oberwachung

.!nformationsdiensr
D,eser Informationsd:enst :;rd fur den Dienstgebrauch
der Gewerbeaufsgcht publiziert.

.Mittellungen der Bundesanstalt fOr Arbeitsschutz'

(Doppelseite)
Diese Information wird in jedem Heft der Zeitschrift

.Sicher ist sicher veroffentlicht.

.Ergonomie beispielhaft praktiziert' (eine Seite)
Diese Seite ist Teil der Zeitschrift .Sicherheitsingenieur

- .Aus der Forschung fur die Praxis' (Doppelseite)
Diese Doppelseite erscheint einmal im VierteUahr in der
Zeitschrift .Sicherheitsingenieur.

Die genannten regelmjeig erscheinenden Print-Me-
dien k6nnen derzeit kostenlos von der Bundesanstalt

bezogen werden.

Unregelmjeig erscheinende Informationen:

.Schriftenreihe der Bundesanstalt fur Arbeitsschutz'

gegliedert in: Forschungsberichte/Sonderschriften/For-
schungsanwendung/Gefahrliche Arbeitsstoffe/Regel-
werke/ragungsberichte

Diese Publikationen werden uber den Buchhandel bzw
uber den Wirtschaftsverlag, Postfach 10 11 10. 2850 Bre-
merhaven, vertrieben

.Schriftenreihe Arbeitsschutz in der beruflichen Aus-

bildung'
In dieser Informationsreihe wendet sich eine Publika-
tion zum Thema .Gefahren erkennen -- sicher arbeiten'

an alle Ausbildungsberufe In ihr werden Angaben Ober
Lehrbucher. Fragebijgen und Begleithefte fOr lehrer
und Ausbilder zur Verfugung gestellt Daneben gibt es

Informationsbroschuren fur spezielle Unfall- und

Gesundheitsgefahren, in denen jeweils Verbesserungs-
vorschlage fur die berufliche Ausbildung zu finden

sind; so fur: Betriebsschlosser/in, Elektroanlagen-Instal-
lateur/in. Elektroinstallateur/in, Hauswirtschafter/in,
Bekleidungsindustrie, Tischler/in. Modelltischler/in,
Holzmechaniker/in.

Andere Broschuren, in denen kurz und leicht verstand-
lich einzelne Themen aufbereitet sind, kdnnen

bezogen werden z. B zu Gefahrstoffe, Schutz vor

Laserstrahlen. Einzelarbeitsplatze, Gabelstapler,
Behindertenarbeitsplatze.

1

1
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  Diese BroscrlOren werden auch in grOBerer Stuckzahl
derzeit kostenlos zur Verfugung gestellt

.Statistische Mittellungen
1 Die.Statistischen Mittellungen' informieren z. B Ober:

Epidemiologisdie Ansatze im Arbeitssdiutz - Kranken-

kassendaten, Rentendaten, betriebsarztliche Studien.- Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse - For-

schungsergebnisse fOr die Praxis .
In dieser Reihe sind for die Betriebspraxis Ergebnisse
der Forschungen zur Humanisier·ling des Arbeitslebens
aufbereitet und kurzgefaet dargestellt worden Sie lie-

gen z. B. fOr folgende Themen vor: Larmminderung,
Bildschirmarbeitsplatze, innerbetrieblicher Verkehr.

Die Bundesanstalt fOhrt Pressekonferenzen durch und
organisiert entsprechende Interviews, die fur den The-
menbereich von Interessierten zur Verbreitung und

Verdeutlict·lung genutzt werden konnen.

Die Bundesanstalt gibt fur die freie Auswertung durch
Redaktionen von Presse, Rundfunk und Femsehen ei-
nen .Pressediensr heraus.

Die Bundesanstalt fur Arbeitssct·lutz unterhalt eine

- 6ffentliche Fachbibliothek Ober Arbeitswissenschaft,
Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin

- Literaturdatenbank
- Forschungsprojektdatenbank
- (Sie leistet Zuarbeit fur eine Datenbank uber sicher-

heitstechnische Normen und Regeln des DIN).

In Abstanden von zwei bis vier Monaten wird die in der
Literaturdatenbank Arbeitsschutz (UTDOK) neugespei-
cherte Literatur (nahezu ausschlieBlich Periodika) mit bi-

bliographischen Angaben und Kurzreferaten zu ausge-
wahlten Themen zusammengestellt und als Profildienst

an Abonnenten verschickt.

Der .Profildienst enthalt eine Zusammenstellung von

scI·Iriftlichen Kurzbeschreibungen verschiedener Fach-
artikel, z. B. zu den Themen Sicherheitstechnik, neue

Technologien. larm/Schwingungen, Instandhaltung, er-

gonomische Gestaltung und zehn weiteren Themen.

Zur Aktualisierung der Uteraturdatenbank Arbeitsschutz

(LITDOK) werden laufend vorrangig deutschsprachige
Zeitschriften ausgewertet.

Eine Online-Nutzung der vollstandigen LITDOK ist uber
den Rechner des .Fachinformationszentrums Technik/
Frankfurt am Main durch jeden Interessenten fur

DATE>(-P-fjhige Datensichtgerate mOglich.

Die Bundesanstalt beantwortet aueerdem Einzel-Anfra-

gen zu spezifischer Uteratur.

Jede nachgewiesene Publikation it in der Bibliothek
der Bundesanstalt vorhanden. Forschungs- und Ta-

gungsberichte werden in der Regel fOr vier Wochen

ausgeliehen. Zeitschriften, Aufsjtze kdinen im Rah
men der urheberrechtlichen Bestimmungen als Papier-
kopien bestellt werden. aus Personal- und Kostengrun
den sind je Besteller nur maximal zehn Aufsatzkopien
monatlich maglich.

Die Bundesanstalt ist deutsct·les Zentrum des Interna-
tionalen Dokumentationszentrums fur Arbeitsschutz
(CIS) del Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) in
Genf. Die CIS-Literaturdokumentation kann daher auch
Ober die Bundesanstalt zu Literaturauskunften benutzt
werden; die Originalliteratur ist auf Mikrofiches vorhan-
den.

Diese Informationen kannen ebenfalls kostenlos bezo-

genwerden

Die Bundesanstalt stellt kostenlos eine Obersicht der
lieferbaren ScI·Iriften mit kurzer Inhaltsangabe zur Ver-

fugung.

Telefon: 02 31/1 76 33 41 (Anfragen}
17 63 31 (Ausleihe)

176 3305 (literaturzusammenstellungen)
Telex: 822153
Telefax: 02 31/1 76 34 54
Offnungszeiten der Bibliothek: Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 16.00 Uhr, Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr

Die Literaturdienste sind vorerst kostenlos.

Modellhafte Veranstaltungen
Die Bundesanstalt fuhrt modellhafte Veranstaltungen
durch:
* Lehrgange fur Fachkrafte fur Arbeitssicherheit

* Fortbildungsseminare fur bestimmte Zielgruppen
(z.B. Fachkrafte fur Arbeitssicherheit, betriebliche

Fuhrungskrafte, Betriebsrjte, Konstrukteure)

zu Themen wie u.a.

- Rechtsfragen des Arbeitsschutzes
-- Arbeitsschutz beim Einsatz von Industrierobotern
- Arbeitssctlutz beim innerbetrieblichen Transport und
Verkehr

- Systematische Einzelunfalluntersuchung
- Betriebliche Unfallstatistik

* Seminare zur Anwendung und Umsetzung von Er-

gebnissen der Forschung zur Humanisierung des Ar

beitslebens, zum Tell in Zusammenarbeit mit einem

Partner vor Ort
- .Kooperationsseminar, wie bisher z.B. zu den
Themen
- Gestaltung von Arbeitsplatzen fur Behinderte.
- Menschengerechte Arbeitsgestaltung in

Schreibburos

* Zum Teil zur Erprobung von Seminarunterlagen in

.Pilotseminaren' wie z. B sicher rangieren, ljrmminde-

rung an Getrankeabfullanlagen, oder zur Weiterent-

wicklung von Seminarinhalten in .Erprobungssemina-
ren' wie z. B. chemische Belastung am Arbeitsplatz,
Urmminderung.

FOr Lehrgjnge und Seminare werden GebOhren
erhoben.

Die Bundesanstalt scI,ickt gern auf Anfrage das Jahres-

programm Ober lehrgjnge und Seminare.

Die Bundesanstalt steht fur modellhafte Beratungen
von Betrieben und Institutionen zur Anwendung von

Forschungsergebnissen in der Praxis zur Verfugung.

Das Verfahren sieht folgendermaeen aus: Ein Betrieb
bittet die Bundesanstalt um Unterstutzung bel der La-

sung eines definierten Arbeitsschutzproblems. Einem
solchen Wunsch kann die Bundesanstalt nachkommen.
sofem hierzu bereits Forschungserkenntnisse vorliegen
und die angestrebte ProblemIOsung modellhaft auch
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fur andere Betriebe ist sowie das Beratungsergebnis
veraffentlicht werden kann. Die Bundesanstalt leistet
diese Unterstutzung durch eigene Mitarbeiter oder
beauftragt externe Fachleute.

Die Bundesanstalt beteiligt sich zu einem gewissen
Prozentsatz an der finanziellen  rderung der modell-
haften Beratung durch externe Experten. Die sich aus

solchen Beratungen ergebenden betrieblichen Mae-
nahmen wie z. 8 Investitionen sind allein Sache des
Unternehmens.

Deutsche Arbeitsschutzausstellung
In der Deutsctten Arbeitsschutzausstellung sollen Pro-
bleme des Arbeitsschutzes in ihrer Entwicklung und

heutigen Bedeutung anschaulich gemacht werden. Es
sollen Maglichkeiten der L6sung konkreter Probleme
demonstriert werden. Die Deutsche Arbeitsschutzaus-

stellung soil ein bildungsaktiver Lernort sein und durch
moderne didaktische Mittel ein Fach- und Laienpub-
likum ansprechen. Die technischen. organisatorischen
und verhaltensbezogenen Maenahmen zur Erhaltung
der Gesundheit am Arbeitsplatz stehen im Vorder-

1grund Gesundheitsgefahren und SchutzmaGnahmen
werden beispielhaft an Arbeitsplatzen aus unterschied-
lichen Tatigkeitsfeldem dargestellt. So wird ein Bogen
geschlagen von der geschichtlichen Entwicklung des
Arbeitsschutzes uber die Umsetzung neuester For-

schungserkenntnisse bis zur Einbeziehung zukunfts-
orientierter neuer Techniken

Bereits in der Planungsphase wurden einzelne Austel-
lungsteile fertiggestellt und in der frQheren Zeche Ger·
mania in Dortmund-Marten gezeigt (so zu labor- und

Bildschirmarbeitspljtzen, zur Entwicklung .Vom Steh-
pult zum Computer'. zum larmarmen Konstruieren
oder zu Beispielen betrieblicher Sicherheitsarbeit). Auf
diese Teile kannen auch Institutionen der Gesundheits-
erziehung und der Gesundheitsfarderung bei entspre-
chenden Aktivitaten zuruckgreifen

Rjr alle Fragen des produktionsbezogenen Gesund-
heitsschutzes ist die Bundesanstalt fur Arbeitsschutz

erster Ansprechpartner, der uber regelmaBig publi-
zierte Informationen. eine Literaturdatenbank, eine gut
ausgestattete Bibliothek und vielfaltige Anschauungs-
materialien verfugt

Besonders hervorzuheben sind die Literaturdatenbank
Arbeitsschutz (mit Online-Nutzung Ober Datex-P), die
Deutsche Arbeltsschutzausstellung und die Schriften-
reihen der Bundesanstalt fur Arbeitsschutz Auch die
Bereitstellung und Vermittlung von Experten fur Infor.
mationen oder Veranstaltungen bietet die Bundesan-
stalt fur Arbeitsscrlutz ebenso an wie Dias, Videos oder
Filme zum Thema Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit.

Zur Verfugung stehen auch Informationsstande auf

Aufstellungen, die in Verbindung mit Fachtagungen
und Kongressen sowie auf der Hannover-Messe durch-

gefuhrt werden. Sie dienen der Darstellung einzelner

Arbeitsschutzprobleme. In Kombination mit solchen

Kongressen werden Instrumente wie z. B. Ausstellun-

gen und BroscIlOren zum Einsatz gebracht.

Die hierfur entwickelten Instrumente. insbesondere

Faltdisplays, werden von der Bundesanstalt vorerst
kostenlos (Kosten fur Versicherung fallen jedoch an)
verliehen. Als Themen stehen zur Zeit z. B. zur

Verfugung

- Vom Stehpult zum Computer
Larm am Arbeitsplatz

- Gefahrstoffe am Arbeitsplatz
- Nacht- und Schichtarbeit

Die Bundesanstalt fuhrt eigene Veranstaltungen durch:

Informationsveranstaltungen zu jeweils einem

Themenkomplex fur die Fachoffentlichkeit Fach-
konferenzen zu spezie!!en Themen
fur eine begrenzte Fachoffentlichkeit, wie z B

.Diskothekenlarm', fur Betreiber von Diskotheken,
Hersteller von akustischen Anlagen und Aufsichts

beamte, Allergien am Arbeitsplatz' for Arbeitsmedi-
ziner. Betriebsarzte. Chemiker und Toxikologen
fur eine bestimmte Zielgruppe, z B Erfahrungs-
austausch mit der Gewerbeaufsicht

Die Bundesanstalt beteiligt sich durch Mitarbeiter auch
an Veranstaltungen anderer Institutionen Sie vermittelt

unter anderem hierfur auch geeignete Referenten

Die Bundesanstalt verleiht Dia-Serien, Videos, Tonbild-
scI·lauen und Tonfilme zu verschiedenen Themen des
Arbeitsschutzes Eine besondere Obersicht kann

angefordert werden Der Verleih erfolgt derzeit noch
kostenlos.

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BUNDESARBEITS-

GEMEINSCHAFT

AKTION JUGENDSCHUTZ

- BAJ-

EmmeranstraBe 32
6500 MainZ

Dr. Detlef Baum
(Geschaftsfuhrer)

06131/22 33 60

0 6131/2368 49

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Aktion Jugendschutz
(BAJ) ist ein Zusammenschlue von Ober 80 Organisatio-
nen. die auf Bundesebene tjtig sind (Spitzenverbande
der freien Wohlfahrtspflege), der Landesarbeitsgemein
schaften/Landesarbeitsstellen der Aktion Jugendschutz
und von Einzelpersonen, die eine Mitarbeit im Jugend-
scIlutz fOr notwendig und verpflichtend anerkennen.
Die B/U wurde 1951 gegrundet, um sich Oberparteitich
und uberconfessionell fur die Rechte der Jugendlichen
einzusetzen und ihre Interessen in der Offentlichkeit zu

vertreten, die Aufgaben des erzieherischen und ge-
setzlichen Jugendschutzes zu fOrdem sowie die Zu-
sammenarbeit zwischen den Mitgliedsverbjnden zu

unterstutzen.

Diese Zielsetzung soil erreicht werden:

- durch Fachgesprjche, die Kooperation der Mitglie-
der und die Vertretung gemeinsamer Interessen des
Jugendschutzes in der Offentlichkeit und bei den
gesetzgebenden Korperschaften,

- durch standige enge Zusammenarbeit mit den Lan-

desarbeitsgemeinschaften und Landesarbeitsstellen
Aktion Jugendschutz,

- durch Veranstaltung von Fachtagungen, lehrgangen
und Modellseminaren,

- durch Erarbeiten von Stellungnahmen und Gutach-

ten. Herausgabe von Schriften und Merkblattern,
- durch Offentlichkeitsarbeit (z. B. Pressekonferenzen,

Pressemitteilungen, Zusammenarbeit mit Rundfunk
und Fernsehen sowie weiteren Medienl.

Die Schwerpunkte der Arbeit liegen z.Z. in folgenden
Bereichen:

- Mitarbeit bei der Reform der Jugendschutzgesetze
im Rahmen von AnhOrungsverfahren. Expertenge-
sprachen und Stellungnahmen. (Bereits im Jahr der

Grundung der BAJ trat auch das Gesetz zum Schutze
der Jugend in Kraft. Es war eine der ersten zentralen
Aufgaben der BAJ, den in diesem Gesetz veranker
ten Erziehungsgedanken als .sozialpadagogische
Selbstkontrolle der Gesellschaff fOr eine breite Of-
fentlichkeit verstandlich zu machen.)

- Auf Fachtagungen, bel Expertengesprachen und in
Seminaren diskutiert die BAJ sowohl grundsatzliche
konzeptionelle Aspekte der Jugendschutzarbeit als
auch Einzelprobleme und aktuelle Gefahrdungen.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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- Im Rahmen der Weiterbildung werden Tagungen
durchgefuhrt, in denen Lehrer, Eltern, Erzieher und
Vertreter der Jugendhilfe zusammenkommen und
ihre gemeinsamen Probleme diskutieren.

- Medienerziehung: In besonderem Ma Be rdert die

BAJ die Medienkunde und Medienpadagogik und

versucht, den Jugendschutz in Film, Presse, Fernse-
hen und Werbung der veranderten gesellschaftli-
chen Situation anzupassen.

- Suchtprobleme: Von Anfang an hat die BAJ ver-

sucht, die Rauschmittelsucht Jugendlicher als gesell-
schaftliches Problem bewuatzumachen und Ober die
Gefahren des Drogenmiebrauchs und seiner

psychosozialen Ursachen und Folgen systematisch
zu diskutieren.

AuBerdem werden in Seminaren und Fachtagungen
Probleme der Jugendkriminalitat. allgemeine Probleme
des Generationenkonflikts, Aspekte der Wertorientie-

rung und der Wertkrise im Jugendalter, Probleme der
Religiosimt Jugendlicher und Probleme der Sexual-

erziehung in Schule und Elternhaus behandelt

Der BAI geht es dabei nicht nur darum. dae jugendge-
fjhrdende Tatbestande mit gesetzlichen Maenahmen

Die Publikationen der BAJ sollen Ober Fragen des ge-
setzlichen und erzieherischen Jugendschutzes aufkla-
ren und auf Probleme, Initiativen und Aktivitaten im

Bereich des Jugendschutzes aufmerksam machen. Sie
richten sich sowohl an die Fachleute der Jugendarbeit
in den Planungs-, Entscheidungs- und Durchfuhrungs
ebenen als auch an die breite Offentlichkeit.

- Als Periodikum erscheint vierteUahrlich die Zeitschrift

.Kind Jugend Gesellschaft, die mit grundsatzli-
chen und aktuellen Beitragen Schwerpunktthemen
behandelt, so z. B. neue Technologien und Medien,
Pravention und kommunaler Jugendschutz. Gesund-

heitserziehung. Die Zeitschrift kann im Abonnement

bezogen werden, Einzelexemplare werden kostenlos

abgegeben.

Weitere Publikationen sind z. B.:

- ein mehrsprachiges Faltbiatt (Spanisch, Turkisch,
Englisch, Italienisch) zum gesetzlichen Jugendschutz,
das ausljndische Mitburger Ober die deutschen Re-

gelungen zum Jugendschutz informieren soil
eine kleine Broschure .Jugendschutz - die Bundes-

arbeitsgemeinschaft Aktion Jugendschutz ste:It sich
vor zur Selbstdarstellung der BAJ und ihrer Arbeit.
Broschuren zu aktuellen Themen, wie Schlue -

Selbstmord und .Aussteigen - wohin,
- der jahrliche Jahresbericht mit grundsatzlichen Aus-

sagen zur Situation des Jugendschutzes, Berichten

Mit verschiedenen Aktivitjten und Serviceleistungen
will die BAl ihre Ziele vorstellen und den Gedanken des

gesetzlichen und erzieherischen Jugendschutzes einer
breiten Fachaffentlichkeit njherbringen. Gleichzeitig
sollen Eltern und in der Erziehung Verantwortliche mit
dem Gedanken eines gesetzlichen Jugendschutzes ver-

traut gemacht werden.

angegangen werden, sondern daB diese auch mit so-

zialwissenschaftlichen und psychologischen Fragen und
Begnlndungen problematisiert und in den verschiede-

nen sozialpjdagogischen Handlungsfeldern praventiv
umgesetzt werden. Jugendschutz wird besonders dort
als wichtig angesehen, wo Gefjhrdungen durch gesell-
schaftliche Prozesse erzeugt werden. die der Jugendli-
che nicht zu beeinflussen vermag, deren Betroffener

er aber sein kann (z. B. Jugendarbeitslosigkeit, Schul
und Ausbildungsprobleme).

Die BAl hat einen Vorstand aus 13 Mitgliedern, deren
Zusammensetzung in der Satzung festgelegt ist. Dieser
Vorstand bildet den eingetragenen Verein .Vorstand
der Bundesarbeitsgemeinschaft Aktion Jugendschutz
e.V.' mit Sitz in Mainz: er St Rechts- und Vermagens-
trager der BAI und wird institutionell gefardert vom

Bundesministerium fur Jugend. Familie, Frauen und
Gesundheit

Der Vorstand unterhalt zur Erfullung der Aufgaben der
BAJ eine Geschaftsstelle mit hauptamtlichen Mitarbei
tem in Mainz Dem gesdiaftsfuhrenden Vorstand ge-
horen der Vorsitzende und die stellvertretenden Vol·sit-
zenden an

uber Fachtagungen und dem Oberblick uber die Ta

tigkeit der BAJ,
- Pressemitteilungen zu verschiedenen Problemen

des Jugendschutzes und zu Veranstaltungen der

BAJ.

Einzelexemplare kannen kostenlos angefordert werden,
Mehrexemplare gegen Kostenbeteiligung.

Neben den Publikationen der BAJ bringen die einzel-

nen Landesarbeitsgemeinschaften/Landesarbeitsstellen
Aktion Jugendschutz Fachzeitschriften, Infodienste und
Broschuren heraus. Bei einzelnen Landesarbeitsstellen

haben sich in ihrer Arbeit und damit auch bei den Pu-
blikationen Themenschwerpunkte entwickelt So wid-

men sich:

- die Landesarbeitsstelle Aktion Jugendschutz Bayern
e V.: dem Jugendarbeitsschutz und der Gesundheit

am Arbeitsplatz bei Jugendlichen;
- Baden-Wurttemberg: der Medien- und Sexual-

padagogik,
Schleswig-Holstein: Drogen und verschiedenen

Suchtgefahren:
Nordrhein-Westfalen: dem gesetzlichen Jugend-
scIlutz, Medienschutz;
landesstelle Niedersachen: Madchenproblemen,
Frauenarbeit und Suchtprjvention;

- Kath. landesarbeitsstelle Aktion Jugendschutz
Rheinland-Pfalz: Jugendreligionen, Drogenpraven
tion.

Zu den Aktivitaten und Serviceleistungen geharen:

Fachtagungen fur Verantwortliche im Jugendschutz
- Fortbildungsveranstaltungen fur Lehrer, Leiter von

Jugendverbjnden und Eltern
- Gemeinsame Fachtagung mit Jugendschutzfachkraf-

ten aus Osterreich (alle 2 Jahre)

- BAJ -
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- Expertengesprache mit Wissenschaftlern aus ver

schiedenen Fachdisziplinen zu aktuellen Themen des
Jugendschutzes

- Fachtagung der BAI z B zu kcnzeptionellen und

praktischen Fragen eines praventiven Jugendschut-
zes

- Beantwortung von Anfragen zu Themen des Ju-

gendschutzes mit Materialversand

Innerhalb der Gesundheitsforderung spielen Fragen
und Aufgaben des Jugendschutzes eine besondere
Rolle. Daher ist zu empfehlen:

- die Beratung in Fragen des paventiven Jugend-
schutzes in Anspruch zu nehmen,

- die Aufnahme in den Verteiler fur die Veranstaltun-

gen der BAJ und der Pressemittellungen zu bean-

tragen,
- bei der Planung und Durchfuhrung von Fortbil-

dungsveranstaltungen mit Themen des Jugend-
schutzes die Moglichkeiten der BAJ (Themenauswahl,
Referenten) zu nutzen,

- Kontakt mit den regionalen Arbeitsstellen aufzuneh-

men und mit ihnen zu kooperieren:

Landesarbeltsstelle Aktion Jugendschutz
Baden-Wurttemberg
StafflenbergstraBe 44
7000 Stuttgart 1

Tel.: 0711/2415 91/2

Landesarbeltsstelle Aktion Jugendschutz
Bayern e.v.
FasaneriestraBe 17

8000 Munchen 90
Tel.: 0 89/1 29 90 52/3

Landesarbeltsstelle Aktlon Jugendschutz
Hamburg e.v.

MargaretenstraBe 41
2000 Hamburg 6
Tel.: 040/43 73 73

Landesstelle Jugendschutz
Nledersachsen
LeisewitzstraBe 26
3000 Hannoverl
Tel.: 0511/85 87 88

- Mitarbeit an Fachveranstaltungen durch fachliche

Beratung und Referentenvermittlung/-gestellung.

Anfragen zu den Aktivitaten und Ser celeistungen
kennen telefonisch oder schriftlich an die Bundesar-

beitsgemeinschaft Aktion Jugendschutz gerichtet wer

den. Ober den Verteiler der BAJ wird Ober die Veran-

staltungen informiert.

Landesarbeltsstelle Aktion Jugendschutz
Nordrheln-Westfalen e.v.

Hohenzollernring 85-87
5000 Kan 1
Tel.: 0221/511075

Landesarbeltistelle Aktion Jugendschutz
Schleswlg-Holsteln
Prinz-Heinrich-StraBe 1
2300 Kiel 1
Tel.:0431/336086

Ev. Arbeltskrels fur Jugendschutz
Nordrheln-Westfalen

Friesenring 34
4400 Munster
Tel.: 02 51/27 02 90

Ev. Arbeltskrels fur Jugendschutz
Schleswig-Hoisteln
Kanalufer 48
2370 Rendsburg
Tel.:04331/5930

Kath. Landesarbeltsgemelnschaft
Jugendschutz NW

SalzstraBe 8

4400 Munster

Tel.: 0251/54027

Kath. Landesarbeltsgemelnschaft
Aktlon Jugendschutz
Rheinland-Pfalz

KlosterstraGe 9 a

6780 Pirmasens

Tel.: 0 63 31/7 00 18

Service-
teistungen

Empfehlungen

- BAJ -
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Adresse

Telefon

BUNDESARBEITS-

GEMEINSCHAFT DER

CLUBS BEHINDERTER

UND IHRER FREUNDE
I e.v.

- BAG Cbf -

Eupener Str. 5

6500 Mainz 1

06131/22 5514 und 22 57 78

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Clubs Behinderter
und ihrer Freunde e V (BAG cbf) ist ein Zusammen-
schlue von etwa 60 Selbsthilfegruppen und wurde 1971
gegrOndet ge ist ein eingetragener und gemeinnutzi
ger Verein, dem rd. 100 Mitgliedervereine, kooperie-
rende Gruppen und Einzelmitglieder angeharen, in de-
nen behinderte und nichtbehinderte Menschen zusam-

menarbeiten

In ihren regionalen Clubs, Interessengemeinschaften, in
den Landesarbeitsgemeinschaften und in der Bundes-

arbeitsgemeinschaft engagieren sie sich fur die unein-

geschrjnkte Teilhabe behinderter BOrger an allen Le-
bensbereichen.

Diese Zielsetzung soil u. a erreicht werden:

- durch die Beratung von bestehenden und entste-
henden Gruppen zu inhaltlichen. finanziellen und or-

ganisatorischen Problemen sowie die Beratung von

Einzelpersonen in allen behindertenspezifischen Fra-

gen,
- durch Mitarbeit in allen wichtigen Gremien der Reha-

bilitation fur eine permanente Verbesserung der Le-
benssituation behinderter Mitburger

- durch detaillierte Vorschldge zur Entwicklung
behindertengerechter Eisenbahnwagen.
durch Vorscilage fur behindertengerechte Perso-

nenwagen,
- durch die Reiseauskunft fur behinderte Reisewillige,

durch Anregungen fur die Ausgestaltung von Wohn

wagen und Wohnmobilen auf der Grundlage der Be-
durfnisse schwerstbehinderter Reisewilliger,

- durch Verbesserung der ungenugenden Situation im
affentlichen Personennahverkehr,

- durch Anregungen zur Verbesserung der wohnbe-
dingungen fur behinderte und nichtbehinderte

Menschen,
·- durch Anregungen zur Verbesserung fur die Zu

ganglichkeit von Offentlichen Gebjuden, Schulen,
Hochschulen, Kulturanbietern. Arztpraxen etc. unter
der Berucksichtigung der Bedurfnisse Behinderter.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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- BAG Cbf -

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen

Zur Finanzierung ihrer Arbeit ist die BAG cbf auf Mit-

gliedsbeitrage der einzelnen ortsverbjnde, Spenden
und Zuwendungen des Bundesministeriums fur Ge-
sundheit angewiesen

Ein weiterer Schwerpunkt ist das Bemohen, sowohl
architektonische Barrieren im Wohnbereich als auch
gesellschaftliche Barrieren abzubauen Beispielhaft sei
hierfur die Wohnanlage im Langenmarckweg in Ber-

gisch Gladbach envatint

Das Medienangebot der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Clubs Behinderter und ihrer Freunde e V richtet
sich an Betroffene und Angeharige behinderter Men-
schen sowie an ale Interessierten aus dem privaten
und Offentlichen Bereich, um zu informieren und Be-
wuatseinsprozesse in Gang zu setzen

Die in der Regel kostenlosen Faltbljtter und Broschu-

ren sollen daruber informieren, wie die Lebensqualitat
behinderter Mensct·ten verbessert und ihr Handlungs-
spielraum vergraeert werden kann

um dese ziele m erre:chen, steht elne Relhe von In-

formationsmatenalien zur Verfugung Beispielhaft
seien aufgefuhrt:

- Kritisch, konstruktiv, kreativ
.
die BAG cbf

- Beispiele aus unserer Arbeit

Humaner Planen und Baum fer alle
- Papier ist geduldig, wir sind es nicht!
- Im Tourismus behindert? Kurz-Info fur alle aufge-

schlossenen Anbieter
- Urlaubs-Dialyse

Mit ihren Tagungen will die BAG cbf die Offentlichkeit
und spezielle Zielgruppen auf die Probleme behinder-

ter Menschen aufmerksam machen.
Beispielhaft seien hierfur erwahnt:

ECHTE HILFE ODER NOTBEHELFE?
Die Praxis ambulanter Hilfen

In diesem Seminar ging man der Frage nach, ob sich
der gesetzlich festgelegte Vorrang ambulanter Hilfen
gegenuber stationdren auswirkt. Angesprochen waren

behinderte Burger, Helfer und Hilfscrganisationen

JOURNAUSTEN-TREFF IM CBF
Behinderte Menschen: unbekannte Wesen?

Hier handelte es sich um ein Orientierungsseminar fur
Junioren unter den Journalisten, fur angehende wie
junge Berichterstatter und Meinungsbildner.

- TOURISMUS-TREFF IM CBF

Behinderte Menschen fur Urlaub ohne Behinderungen

Die Interessierten sollten sich in den Postverteiler der

Bundesarbeitsgemeinschaft aufnehmen lassen.

Ober diesen Verteiler erhalten sie u a die Faltbljtter

und Broschuren der BAG cbf

Empfehlung verdient auch das sonstige Medienan-

gebot und insbesondere die Wanderausstellung .Be-
hinderte Menschen in unserer Gesellschaft.

Das Projekt gilt z. Zt. als einmalig und wegweisend in
der Bundesrepublik. Die Wohnanlage, in der das ge-
meinsame Wohnen von behinderten und nichtbehin-
derten Menschen verschiedenen Alters in unterschiedli-
chen WohngrOBen verwirklicht wurde, wurde von der

Europaischen Gemeinschaft Cim Rahmen des Helios-

Programinsi besonders ausgezeichnet.

- Reisefuhrerfur Behinderte ausverschiedenen Landem
- Stadtfuhrer fur Behinderte (Adressensammlung}
- Parameter fur Neu- und Umbau von Hochschulan-

  lagen unter der Berucksicitigung der Bedurfnisse
Behinderter

u.v.a.m.

Ein Rundbriefdienst der BAG cbf informiert Ober die
Themen der Fortbildungsarbeit im In- und Ausland,
uber aktuelle Neuentwicklungen technischer Hilfsmit-

tel, Veranstaltungen anderer Trager. Fachmessen, hilf-
reiche literatur etc

AuBerdem hat die BAG cbf eine Wanderausstellung
entwickelt Sie besteht aus mehreren Stellwanden und
kann z B. auf Ausstellungen, Messen, in Schulen, in Of-
fentlichen Gebauden usw eingesetzt werden. Sie soil
vor allem nichtbehinderte Burger ansprechen und auf
die Belange von Behinderten hinweisen Die BAG cbf
stellt dieses Medium kostenlos zur Verfugung Auf die-
sen Stellwanden ist in lockerer Comicform dargestellt,
wie Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen
durchaus ihr Leben meistern 1 nnen.

Orientierungsseminar fur Junioren unter den Touristi-

kern, angehende und junge Mitarbeiter aus Reiseburos,
Hotels und Gaststatten, von Veranstaltern und verban-
den

Seit 1971 fuhrte die BAG cbf jjhrlich ca. 10 - 15 integra
tive Fortbildungsveranstaltungen im In- und Ausland
durch. Auf nationalen Tagungen und Seminaren sowie
auf internationalen Begegnungen arbeiteten behin-
derte und nichtbehinderte Mitglieder, Laien und Exper-
ten gleichberechtigt nebeneinander. Alle Veranstaltun-

gen griffen aktuelle Probleme behinderter Menschen
auf.

Da sich die Themen Jjhrlich andern, ist es notwendig,
die Ankundigungen der Veranstaltungen aus dem
Rundbriefdienst zu beachten

Anfragen zu den Angeboten konnen telefonisch oder
schriftlich an die BAG cbf gerichtet werden.

Vor allem sollte der Rundbriefdienst der BAG cbf be-
achtet werden, um Ober aktuelle Entwicklungen infor-
miert zu sein AuBerdem ist hier das Fortbildungsange-
bot enthalten

Die BAG cbf ist naturlich auch bereit, Gruppen und Ein

zelpersonen in einer Vielzahl von spezifischen Fragen.
die Probleme und lasungsm6glichkeiten in der Le-
bensbewaltigung behinderter Menschen betreffen, zu

beraten

1 1

1 1

104



Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BUNDESARBEITS-
GEMEINSCHAFT FOR
ARBEITSSICHERHEIT

KreuzstraBe 45
4000 Dusseldorf 1

Helmut Schusseler

(Geschjftsfuhrer)

0211/32 90 77

Die 1961 gegrundete BASI stellt einen freiwilligen Zu-
sammenschluB der in der Bundesrepublik auf dem Ge-
biet des Arbeitsschutzes (einschlieelich Arbeitsmedizin)

tatigen Organisationen. Verbande und Bet·,Orden dar.

Mitglieder sind Arbeitgeberverbande, Gewerkschaften,
Trjger der gesetzlichen Unfallversicherung (Berufsge-
nossenschaften), staatliche Arbeitsschutzbeharden
(Bundesarbeitsministerium, Arbeitsministerien der Lan

den sowie alle wichtigen Fachverbande des Arbeits-
schutzes.

Die Arbeit der BASI zielt darauf, den Stand der Arbeits
sicherheit zu verbessern. In einer sachlichen Informa-
tion und Offentlichen Diskussion soll insbesondere

- die Zusammenarbeit der Mitglieder unterstotzt
- das Offentliche Interesse fur die Arbeitssicherheit

gefardert.
- Unfallverhutungsma Bnahmen fur Neulinge im Be-

trieb angeregt.
- MaBnahmen zur Erhohung der Sicherheit auf dem

Arbeitsweg intensiviert,
- regionale Arbeitsschutz-Gemeinschaftsgremien ge-

fordert,
- Sicherheitserziehung im Kindesatter garantiert,
- die Einbeziehung der Arbeitssicherheit in lehre und

Forschung gefardert,
- Unfallverhutungsma Bnahmen in ScI,ule, Heim und

Freizeit durchgefuhrt,
- Erfahrungsaustausch gefardert, z. B. durch die regel-

mjeige Veranstaltung des Deutschen Kongresses fur
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin,

werden. Die BASI sieht Ihre Aufgabe hierbei wesentlich
in der Vermittlung und Bereitstellung von Informatio-

nen und Materialien.

Die finanziellen Mittel fur Einrichtung und Unterhal-
tung der BASI werden im wesentlichen von den Spit-
zenverbanden der gesetzlichen Unfallversicherungstra-
ger (HaupNerband der gewerblichen Berufsgenossen
schaften) aufgebracht.

Die BAS) ist organisiert in der Mitgliederversammlung
und dem zehnkapfigen Vorstand, dem Vertreter der
Sozialpartner, Fachverbande und staatlicher Stellen an-

geharen. Zur Unterstutzung des Vorstandes sind Ar-

beitsgruppen gebildet worden zur

Aufgaben
und Ziele

der Institution
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BUNDESARBEITS·

GEMEINSCHAFT
FOR
ARBEITS-
SICHERHEIT

Medlenangebote

', Service-

lelstungen

Empfehlungen

betrieblichen Sicherheitsorganisation,
- Sicherheit des Arbeksweges,
- Arbeitsmedizin,

Sicherheit in Schule und hauslichem Bereich,
- A+A-KongreeausschuB,
- Treffpunkt Sicherheit.

Die praxisbezogene FOrderung von Arbeitsschutzauf-

gaben geschieht hauptsichlich durch die Veranstaltung

Die BASI informiert zum einen Entscheidungstrjger
und Akteure uber den neuesten Stand der Arbeitssi-
cherheit und des Gesundheitsschutzes. zum anderen
stellt sie massenwirksame Materialien zur verfugung

Zielgruppe der BASI sind in erster Linie die Mitglieder
daruber hinaus die Sicherheitsbeauftragten, Betriebs-

rate usw. mit denen die betriebliche Praxis erreicht
werden kann Angesprochen werden aber auch Lehrer

u a Verm ttler e:ner gcherheitserziehung

Die Themen der Matenalien und Publikaticnen erstrek.

ken stch auf die klassischen Bereiche des Arbeitsschut-

zes und der Arbeitsmedizin, aber auch auf Drogenpro-
bleme (vor allem Alkohol), Autoverkehr (Wegunfalle), Er-

ste Hilfe. Familie

Die BASB konzentriert ihre Tatigkeit auf Print-Medien
Sie setzt diese gerne projektartig, d. h im Rahmen ei-
nes gezielten und gut vorbereiteten Vorhabens. ein

In der Fachzeitschrift .sicher ist sicher steht monatlich

eine Seite fur .BASI-Nachrichten zur Verfugung. Weiter

vermittelt die BASI Beitrage des A+A-Kongresses an

Fachzeitschriften und publiziert eigene Beitrjge.

Die BASI gibt unregelmaBig, ca zweimal jjhrlich, eine

.Presse-Information' (kostenfrei) heraus, in der die In-

formationsmaterialien sowie Verlagsobjekte aufgelistet

  Eigentliche Serviceleistungen bietet die BASI nicht an,
' dafur reicht die finanzielle und personelle Ausstattung

nicht aus. Bne wichtige Leistung erbringt sle in der

Vermittlung der Informationen, vor allem auch uber

Landesgrenzen hinweg Es findet keine direkte Bera-

tung statt, vielmehr werden im Einzelfall Fachleute und
Institutionen angegeben, wenn der Verweis auf vor-

handene Literatur (etwa die Forschungsberichte der
Bundesanstalt fur Arbeitsschutz, Dortmund) nicht aus-

reicht

des alle zwei Jahre in Dusseldorf stattfindenden Deut.

schen Kongresses fur Arbeltsschutz und Arbeltsmedizin

mit internationaler Fachmesse.

Die BASI verbindet in ihrer Organisation wichtige Ein

richtungen im Bereich .Arbeir; sie ist also eine Einrich-

tung, die in der eigenen Organisationsstruktur jene Ko-

operation vorsieht. die im gesamten Bereich anzustre.
ben ist. Kooperation ist eigentlicher Zweck der BASI

werden Die Materialien werden in begrenzter Stud(zahl

kostenfrei (bei Obernahme der Portogebuhren) abge-
geben

Materialien und Publikationen werden auch in Fachzeit-

schriften und Zeitungen angekundigt. Eine wichtige
Verbreitung erfolgt durch Einze!gewerkschaften und

2 Berufsgenossenschaften. die entsprechende Broschu-

ren etc mit entsprechenden Vermerken I.uberreicht
durch l z T in grcuer Stuckzahr ubernehmen

Von den zah!,exchen Matenal,en sei exemp ansch dar-

gestellt
Der Kalender zur Sicherheitserziehung, der vor allem
fOr den Schulbereich konzipiert und von vielen Lehrern

benutzt wird, ist ein erfolgreiches Beispiel fur die Si-

cherheitserziehung Der Kalender der neben den an-

schaulichen Bildem auf der Ruckseite reproduzierbare
Unterrichtsvorlagen enthalt, ist in einer Auflage von

60 000 Exemplaren in Schwerpunktaktionen zusammen

mit den gesetzlichen Tragern der unfallversicherung in
Schulen verteilt worden.

Solche Aktionen setzen im Schulbereich an, weil ge
stjrkt durch Erfahrungen in skandinavischen Landem

die Erziehung fur Arbeitssicherheit und Gesundheits-
farderung maglidist fruh ansetzen soil

  Die BASI bemuht sich, Vorlagen fur betriebliche Aktivi-
taten (Betnebszeitungen, Kampagnen) und auch zur

Forderung der Sicherheit auf dem Arbeitsweg herzu-

stellen

Zu empfehlen sind neben der Fachzeitschrift .sicher ist

sicher die vielen Materialien zur Sicherheitserziehung,
insbesondere der Kalender zur Sicherheitserziehung.
Bei Aktivitaten im Bereich Arbeitssicherheit und Arbeits-

schutz ist eine Kontaktaufnahme mit der BASI wegen
der vermittlung von Materialien und den Hinweisen auf

Kompetenzen zu empfehlen.

Anforderungen und Ansprechpartner liegen zumeist im
Bereich der Mitglieder.

!

I
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BUNDESARBEITS-

GEMEINSCHAFT
FOR REHABILITATION

Walter-Kolb-StraBe 9-11
6000 Frankfurt am Main 1

Herr Herbert/Herr Kirsten

069/60 5018-0

069/605018-29

Die Bundesarbeitsgemeinschaft fur Rehabilitation ist
ein freiwilliger ZusammenschluB der Spitzenverbjnde
der gesetzlichen Krankenversicherung, Unfallversiche-

rung, Rentenversicherung. Kriegsopferfursorge und

Sozialhilfe. der Bundesanstalt fur Arbeit. der Bundes-

lander, der Spitzenverbande der Soziatpartner sowie
der Kassenarztlichen Bundesvereinigung auf dem Ge-
biet der Rehabilitation. Sie wurde 1969 auf Initiative der

Sozialpartner gegrundet. Ihr Sitz ist Frankfurt am Main.

Die BAR ist zum einen als Ebene des Erfahrungsaustau
sches der Trjger der Rehabilitation anzusehen. Zum
anderen dient sie der Kooperation zwischen Rehabilita-

tionstrjgern. Fachverbjnden der freien Wohlfahrts-

pflege und Organisationen der Behinderten.

Der standige Kontakt mit den gesetzgebenden KOmer-
scI,aften der Bundesrepublik und insbesondere dem
Bundesministerium fur Arbeit und Sozialordnung, dem
Bundesministerium fur Gesundheit, dem Bundesmini-
sterium fur Forschung und Technologie mit dem Ziel,
die Rehabilitation weiter zu verbessern. ist fur die BAR
ein wichtiges Anliegen.

Die BAR hat die Aufgabe, die RehabilitationsmaGnah-

men entsprechend den Beschlussen ihrer Organe zu

koordinieren und zu fdrdem. Sie wirkt hierbei insbe-

sondere darauf hin, daB die MaBnahmen der Rehabili-

tationstrager nach gleict·ten Grundsatzen zum wohle
der Behinderten durchgefuhrt werden und die Rehabi

litanden Ober die Maglichkeiten der Rehabilitation
sachgemaB unterrichtet werden. Femer hat die BAR
ihre Mitglieder in allen Fragen der Rehabilitation zu be-
raten sowie den Abschlue von Velwaltungsvereinbarun-
gen. -absprachen oder -richtlinien anzuregen, zu  r-
dem oder zu empfehlen, damit die Maenahmen der

Rehabilitationstrager rechtzeitig eingeleitet und nahtlos

durchgefuhrt werden. Bei der Errichtung und beim

Ausbau von Rehabilitationseinrichtungen wirkt sie bera-
tend mit. Sie hat aueerdem dazu beizutragen, da B die
Beratungsfachkdfte der Rehabilitationstrager bei der
Betreuung Behinderter zusammenarbeiten und - um

dies besonders zu fordern - auf eine tragerubergrei-
fende Fortbildung hinzuwirken. SchlieBlich sollen

Interesse und Versundnis fur die Probleme der Behin-
derten und die Rehabilitation in der Offentlichkeit
durch sie gefardert werden.

Aufgaben
und Ziele

der Institution
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BUNDESARBEITS-
GEMEINSCHAFT
FOR
REHASILITATION

Medlenangebote

service-

letstungen

Empfehlungen

Die Veraffentlichungen der BAR sollen Ober die gesetz-
lichen Moglichkeiten im Zusammenhang mit Rehabilita
tion aufklaren und behinderten Menschen helfen, ihre
Rechte wahrzunehmen. Sie spricht mit ihren Medien
Mitarbeiter von Rehabilitationstragern, Arzte, Behin-
derte und deren Angeh6rige an. Die Medien sind in
der Regel kostenlos erhaltlich, mussen jedoch bei gra
Berer Stuckzah! zum Selbstkostenpreis abgegeben
werden.

Beispielhaft seien folgende Medien dargestellt:

Die BAR gibt den .Wegweiser zur Eingliederung von Be-
hinderten in Arbeit. Beruf und Gesellschaft' heraus. In
dem .Wegweiser werden die wesentlichen gesetzlichen
Grundlagen, die Wege. Leistungen und Gesamtverein-

barungen zur Rehabilitation u bersichtlich dargestellt Er
enthjlt ein umfangreiches AdreBverzeichnis sowie ein

.Kleines lexikon zur Rehabilitation. Der Wegweiser
dient als Orientierung fur Behinderte und Angeharige
sowie fur die Fachkrjfte der Sozialversicherungstrager

Des weiteren wurden auf der Ebene der BAR Gesamt-

vereinbarungen erarbeitet Ziel dieser Gesamtvereinba-

rungen ist es, die medizinische, schulische, berufliche
I und soziale Rehabilitation zu koordinieren und zu ver.

bessern

Die Gesamtvereinbarungen wurden fur folgende Be-
reiche abgeschlossen:

- die Beteiligung der Bundesanstalt fur Arbeit bei am-

bulanter beruflicher Rehabilitation

Behindertensport
- Auskunft und Beratung nach dem Gesetz Ober die

Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation
- die Berocksiditigung der Grundsatze der Wittschaft

lichkeit und Sparsamkeit bei der Durchfuhrung der
MaBnahmen zur medizinischen beruflichen Rehabili-
tation
uber den Gesamtplan
die Gewjhrleistung vorlaufiger Leistungen

Sie wurden als gesonderte Broschuren oder auch im

.Wegweiser Eingliederung von Behinderten in Arbeit,
Beruf und Gesellschaft veraffentlicht.

Besonders fur Arzte ist das Buch Die Rehab#Hatton
Behinderter Wegweiser fur Arzte - gedacht

Beschrieben werden, welche medizinischen, beruflict·ten
und sozialen RehabilitationsmaBnahmen bel welchen
Indikationen in Frage kommen

Die Bundesarbeitsgemeinschaft fur Rehabilitation steht
im Einzelfall fur fachliche Fragen gem zur Verfugung

Die Mitarbeiter der BAR sind gerI·1 bereit. als Referenten
bundesweit aufzutreten Anfragen zu einer Referen-

tentatigkeit sollten an die BAR gerichtet werden.

Bei den umfangreichen Ver ffentlichungen sind be-
sonders empfehlenswert:
- Wegweiser zur Eingliederung von Behinderten in

Arbeit. Beruf und Gesellschaft
- Wegweiser fur Arzte

Daneben enthalt das Buch grundsatzliche Aussagen
Ober Rehabilitation. gibt einen Oberblick Ober Leistun-
gen, Rehabilitationstrager und entsprechende Einrich

tungen.

Ceschaftsber/chte

Jahresruckblick uber die Arbeit der BAR
Der Geschaftsbericht erscheint jahrlich

Arbeltshilfen

Es werden kontinuierlich Arbeitshilfen erstellt, in denen
alle RehabilitationsmaBnahmen bei elner bestimmten

Krankheit/Behinderung dargestellt werden.
Sie sind in einen medizinischen, sozialen und beruf-
lichen Teil untergliedert.

Beispielhaft seien genannt:
- Arbeitshilfen fur die Rehabilitation schadel-himver

letzter Kinder und Jugendlicher
Arbeitshilfen fur die Rehabilitation Koronarkranker
Arbeitshilfen fur die Rehabilitation von an Asthma
Bronchiale erkrankten Kindern und Jugendlichen
Arbeitshilfe flir die Rehabilitation von Schraganfa!!-
patienten
Arbeitshilfe fur die Rehabilitation von Rheuma-
kranken
Arbeltshilfe fur die Rehabilitation bei alteren
Menschen
Arbeitshilfe fur die Rehabilitation Krebskranker
(erscheint 2/91)

Die Bundesarbeitsgemeinschaft fur Rehabilitation hat
ausgehend von den Empfehlungen der nationalen
Kommission fur das Internationale Jahr der Behinder-
ten 1983 im Sommer 1982 eine Arbeitsgruppe gebildet,
die sich mit der scI·Irittweisen Entwicklung behinderten

gerechter Offentlicher Verkehrssysteme befaBte.

Forschungsvorhaben

Der Zusammenstellung von Forschungsvorhaben auf
dem Gebiet der Rehabilitation der Jahre 1987-1989
liegt der Gedanke zugrunde, mit dieser Spezialdoku-
mentation den Uberblick zu erleichtem, was auf die-
sem Gebiet an Fomchungsaktivitaten vorliegt

Fllmverzelchnis

Das Filmverzeichnis enthalt Filme zum Gesamtthema
Prjvention, Rehabilitation und Integration Es soil den
Uberblick Ober die auf diesem Gebiet verfugbaren
Filme erteichtern.

Filmverzeichnis

Forschungsverzeichnis
- At·beitshilfen

Beachtet werden sollte ferner das Referentenangebot
der BAR
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Adresse

Telefon

Telefax

BUNDESARBEITS-

GEMEINSCHAFT

HILFE FUR BEHINDERTE

e.v.
(BAG HILFE FOR

BEHINDERTE; BAGH)

Kirchfeldstr. 149
4000 DOSsetdorf 1

Vorsitzender Dr. Diether Bischoff

GeschaftsfOhrer Christoph Nachtlgaller

Referat Presse/Offentllchkeltsarbelt
Leonie v. Manteuffet

Ursula Maller

0211/31006-0

0211/3100648

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behinderte ist
die Dachorganisation von 53 Behinderten-Selbsthilfe-
verbanden und 10 Landesarbeitsgemeinschaften Hilfe
fur Behinderte.

Ihre Anfange reichen zuruck ins Jahr 1965, als eine Ar-

beitsgemeinschaft .Das behinderte Kind gegrundet
wurde mit dem Ziel, durch gemeinsame Aktivitjten
den Bedurfnissen und Rechten der Kinder und ihrer
Angeh6rigen starkere Geltung zu verschaffen.

Die Arbeitsgemeinschaft war offen fur andere Behin-

derten-Selbsthilfeverbande, und so schlossen sich wei-

tere Vereinigungen an. 1967 beschlossen die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft .Das behinderte Kind', dieser
die Rechtsform eines eingetragenen Vereins zu geben
mit der Bezeichnung .Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe
fur Behinderte e.V.:
Sehr bald ervuchsen der BAGH vielfjltige weiterrei-

chende Aufgaben, weshalb 1968 eine Geschaftsstelle in
Dusseldorf eingerichtet wurde.

Die BAGH vertritt heute Ober ihre Mitgliedsorganisatio
nen rund 500.000 105rperlich, geistig, psychisch. sinnes-
und stoffwechselbehinderte Menschen, die auf 6rt
licher Ebene in Selbsthilfegruppen und Vereinen arbei-

ten

Sie finanziert sich Oberwiegend aus Mitgliedsbeitragen,
Spenden und BuGgeldern sowie aus Mitteln des eun-
desministeriums fur Familie. Frauen und Gesundheit
Ihre Aktivitaten reichen von der individuellen Beratung
Betroffener bis hin zur sozialpolitischen Interessenver-

tretung in Politik und Verwaltung.

Die BAGH ist auf Bundesebene in allen Spitzengremien
vertreten, die die Rehabilitation und gesellschaftliche
Eingliederung Behinderter und chronisch Kranker fer-
dem sollen. Sie berat als Sachversdndige u a. die Ent-
scheldungsgremien der zustjndigen Bundesministe-

rien, der Bundesarbeitsgemeinschaft fur Rehabilitation
und der Bundesanstalt fur Arbeit.

Alle Aktivitaten der BAGH haben das Ziel, behinderten
Menschen ein gleichberechtigtes Leben in unserer Ge-
sellschaft zu ermaglichen. Insbesondere setzt sich die

BAGH fur folgende Aufgaben und Ziete ein:

Aufgaben
und Ziele

der Institution
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Solidaritat:
Eine humane Gesensdiaft braucht das gegenseitige
Verstjndnis und Eintreten nichtbehinderter und be-
hinderter Menschen fOreinander

- Selbsthilfe:

Nur aus der eigenen Betroffenheit heraus lassen
sich bestimmte Hilfen auch anderen vermitteln. Be-
troffene unterstutzen sich gegenseitig und engagie-
ren skI, for gemeinsame Anliegen. Staat und Oesell-
schaft mussen die notwendigen Bedingungen
schaffen und absichern, unter denen diese Selbst-

hilfe geleistet werden kann.
- Integration:

In allen lebensbereichen sind gezielte Anstrengun-
gen und pers,5nliche Hilfen notwendig, um die
Chancen fur ein gleichberechtigtes Leben zu er6ff-
nen.

Soziale Hilfe:
Die sozialen Leistungen mussen burgernah gestaltet
werden. Umfassende Information und Beratung
Ober Art und Trjger der Leistung sowie ortsnahe An·

gebote sind dazu notwendig.
Mitwirkung:
Zur Durchsetzung und Sicherung der berechtigten
Interessen behinderter Mensct·ten ist ihre Miavirkung
in Entscheidungsgrozessen erforderlich D,es gilt fur
die Bereiche Schule und Beruf und fur enricitungen
der Rehabititation ebenso wle fur die Planung und

Gestaltung der Umwelt, der sozialen Sicherung usw i

Ihren Zielen entsprechend konzentrieren sich die Aktivi-
taten def BAGH auf folgende Bereiche:

Sozialpolitik:
Die BAG+ erarbeitet Stellungnahmen zu aktuellen
sozialpolitischen Problemen behinderter Menschen.

Wichtige Themen waren in den letzten Jahren: Die
.Gesundheitsreform, das Betreuungsgesetz. MaB.
nahmen zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit Be-
hinderter sowie - seit 1990 die Ausgestaltung der

Sozialunion im vereinigten Deutschland.

  Das umfangreiche Publikationsprogramm der BAGH
umfaet mehr als 60 Informationsschriften.
Standen am Anfang Themen der medizinischen Reha-

bilitation im Vordergrund. so gilt die Aufmerksamkeit
heute gleichermaBen sozial- und gesundheitspollti-
schen Gesichtspunkten.

Anhand eines Literaturdienstes konnen die Schriften
teitweise kostentos, Oberwlegend zu Stackpreisen zwi-

schen DM 2,20 und DM 4,00 (reduzierte Staffelpreise
auf Anfrage) bel der BAGH-Geschaftsstelle in Dusseldorf

angefordert werden.

r Periodisch erscheinende Medien:
.Selbsth#fe' (kostenpflichtig)
Diese Zeitschrift der BAGH berichtet Ober aktuelle Ent·

wicklungen in der Rehabilitation und Sozialpolitik sowie

uber Tagungen, Messen und Fortbildungsveranstaltun-
gen Ein ausfuhrlicher Rechtsteil erlautert bedeutsame

Gesetzesanderungen und einsdilagige Gerichtsurteile.

In Sonderheften werden daruber hinaus wichtige The-

men der Behindertenarbeit mit fundierter Hinter-

grundinformation behandelt (z. B. ,Technische Hilfen'.
.Medizinische Versorgung u.a)

Jahresspiege/' (kostenlos)

Der jahrlich erscheinende umfassende Bericht be-
schreibt anschaulich die Arbelt der BAGH, der Landes

arbeitsgemeinschaften und a!!er Bundesverbande im

jeweils vorausgegangenen Kalendeoahr

Rehabilitation:
Die BAGH unterstutzt ihre Mitgliedsverbande fachlich

bei der Erarbeitung von LOsungsvorschlagen fur die

praktische Behindertenarbeit. Sie veranstaltet Ar-

beitstagungen und Seminare zu aktuellen Fragen
der Rehabilitation.

- Beratung:
Die BAGH bietet Betroffenen in Zusammenarbeit mit

ihren Mitgliedsverbanden Beratung in rechtlichen
und sozialen Fragen an.

- Offentlichkeitsarbeit:
Die BAGH informiert Ober wichtige Vorgange in den
Bereichen Recht, Rehabilitation, Gesundheits: Sozial-

und Arbeitsmarktpolitik durch ihr vielfaltiges Infor-

mationsmaterial, durch Beteiligung an Fachmessen
und Ausstellungen sowie durch ihre Pressearbeit.

Landesarbeltsgemeinschaften
Hlife fur Behinderte

Die BAG Hilfe fur Behinderte fordert Zusammen
schlusse auf Landesebene, die slch in den einzelnen

Bundeslindern fur die Interessen behinderter Men-

schen in der Gesellschaft einsetzen

Sie vertreten die Belange der BehInderten gegenuber
dem Gesetzgeber sowle Behorden und Landesinstitu-
tionen, betedigen sich an Projekten vcr Ort (z B. am

Aufbau von Hilfsmittel-Beratungszentren) und fardem

Initiativen zur Verbesserung der Lebenssituation, z. B

der Mobilitat oder der beruflichen Integration Behin-

derten

Sie beraten und informieren ihre Mitglieder in organi-
satorischen, rechtlichen. medizinischen und sozialen

Fragen, organisieren den Erfahrungsaustausch zwi-

schen den Mitgliedsverbanden und arbeiten mit Orga-
nisationen jhnlicher Zielsetzung zusammen Den jewei-
ligen rechtlichen und politischen Gegebenheiten ent-

sprechend setzen die Landesarbeitsgemeinschaften
w unterschiedliche Schwerpunkte.

.Reha-Helfer'
Dieses alle zwei Jahre aktualisierte Verzeichnis enthalt

auf Ober 500 Seiten die Kontaktadressen der bundes-

deutschen Selbsthilfegruppen chronisch kranker und

behinderter Menschen sowle ihrer Regional- und Bun-

desverbande Mitherausgeber sind der Bundesverband

der Betriebskrankenkassen und der Verband der nie

dergelassenen Arzte Deutschlands (NAV) Bestellung
beirn Verlag for moderne Kommunikation H -peter

Meyer. Essen

Nicht periodisch erscheinende Medien:

Schriftenreihe .Kommunikation zw/sc/len
Partnern

Diese Schriftenreihe wird in Zusammenarbeit mit der
Bundeszentrale fOr gesundheitliche Aufklarung (BZgA)
von der Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behin-
derte erstellt
In 44 Heften werden Informationen Ober einzelne Be-

hinderungsarten unter medizinischen. padagogischen,
beruflichen und sozialen Aspekten der Rehabilitation

vermittelt.
In verstandlicher Sprache geschrieben, wenden sich die
Broschuren an behinderte Menschen und ihre Angeha-
rigen. an Mitarbeiter in Selbsthilfegruppen und 8ehin-

dertenverbinden sowie an alle interessierten Burger.
Fur Fachkrafte in der Rehabilitation kennen sie eine
wertvolle Hilfe zur Beratung Betroffener sein.
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Die Reihe .Kommunikation zwischen Partnem umfa Bt
bisher folgende Themen (Stand September 1990):
Asthmatiker und Allergiker, Aphasie, B!inde - Sehbehin-

derte - Taubblinde, Chronisch Hautkranke, Chronisches
Nierenversagen. Diabetiker. Epilepsie. Fruhkindliche Psy-

chosen, Fruhkindlicher Autismus. Galaktosamie. Geistig
Behinderte, Gesichtsversehrte Menschen, GliedmaBen-

fehlbildungen und Gliedmaeenverlust, Geharlose -

Schwerh,5rige - Sprechbehinderte, Hamophilie, Ileosto-

mie - Colostomie - Urostomie, Kehlkopflose, Klein-

wuchs, Legasthenie und Dyskalkulie, Lembehinderte.
Mehrfachbehinderte Kinder. Mucoviscidose, Multiple
Sklerose, Muskelkrankheiten. Neurosen, Osteogenesis
imperfecta (Glasknochenerkrankung). Querschnittsge-
lahmte, Phenylketonurie, Poliogeschadigte, Periodische

Depressionen, Periodische Manien, Psychisch beein-

trachtigte Kinder und Jugendliche. Psychische Gefahr-

dung in Lebenskrisen, Psychische Krankheiten im Alter.
Psychosomatische Krankheiten, Rheumakranke, Schi-

zophrenie, Skoliose. Spina bifida - Hydrocephalus, Stot-
tem. Verhaltensauffjllige, Zerebrale Bewegungsstarun-
gen. Obergreifende Aspekte enthalt der Band .Wissen
schaftliche Aspekte der Behindertenarbeir.

Neben der Herausgabe von Informationsmaterial (siehe

.Medienangebote') nimmt die Beratung einen groBen
Bereich der Setviceleistungen ein:

Die BAGH bietet Betroffenen in Zusammenarbeit mit

ihren Mitgliedsverbjnden kostenlos Beratung in rechtli-
chen und sozialen Fragen an.

DarOber hinaus verbessert sie die praktische Behinder-
tenarbeit vor Ort. indem sie Schulungen von Betroffe-

Zu empfehlen ist der Bezug

- der Zeitschrift .Selbsthilfe. Sie erscheint jjhrlich mit
sect Is Heften, inklusive Sonderheften, z. B. .Techni-

sche Hilfeni,Medizinische Versorgung:
- des Jahresspiegels'. der auf Anforderung kostenlos

zugesandt wird;
sowie die Beachtung des sonstigen Medienangebotes,
z. B.
- Schriftenreihe .Kommunikation zwischen Partnem,

Reihe .Reha-Forum, Ratgeber Recht, .Reha-Helfer.

An weiteren Schriftenreihen und Einzelpublikationen
der BAGH seien beispielhaft genannt:

- .Perspektiven einer Neuorientierung im Gesund

heitswesen aus der Reihe .Reha-F*rum'
 
- .Die Rechte der Behinderten und ihrer Angehari-

gen-, ein Ratgeber zum Behindertenrecht
- Reihe .Empfehfungen und Grundsatzaussagen der

BAGH'. z. B. Anforderungen und Empfehlungen zur

behindertengerechten Gestaltung und unterhaltung
von StraBen, Wegen. Platzen und Offentlichen Ver-
kehrssystemen.

- Ratgeber fur ausandische E/tem behinderter Kinder
in den Sprachen Griechisch. Italienisch. Jugoslawisch,
Portugiesisch, Spanisch, Turkisch

BAGH-Ausstellung
Die Bundesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behinderte

verfugt uber eine Wandemusste#ung. mit der sie sich
in Offentlichen Gebauden, ScI· ulen, Sparkassen u. a. an

die breite Offentlichkeit wendet.

nen. von haupt- und ehrenamtlichen Beratern der

Selbsthilfegruppen und -verbande konzipiert. organi-
siert und durchfuhrt.

Ober die Schulungen und Seminare der BACH infor-
miert der jahrlich erscheinende Veranstaltungskalender,
in dem auch die Kosten der Seminare angegeben sind.
Auf Anfrage hilft die BAGH mit der Vermittlung von Re-
ferenten fur Fachvortrage und Seminare.

Zur Information uber das vollstandige Publikationspro-
gramm kostenlosen .Literatur-Diensr bei der Ge
schaftsstelle in Dusseldorf anfordern.

Beachtet werden sollten auch die Beratung fur Behin-

derte, die Referentenvermittlung fur Vortrage und Se-
minare sowie die Wanderausstellung.
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Medlenangebote

service-
leistungen

Empfehlungen
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Anschriften der BACH Mitglledsorgantsationen:

Bundesverbande

Allerglker- und Asthmatlkerbund e.v.

Hindenburgstr. 110, 4050 Manchengladbach 1
Tel.: 02161/185024

Arbeltsgemeinschaft Alterglekrankes Kind -

Hilfen fur Kinder mit Asthma. Ekzem
oder Heuschnupfen e.V.
Hauptstr. 29 It. 6348 Herborn
Tel.: 0 27 72/412 37

Arbeltsgemelnschaft spina blfida
und Hydrocephalus e.v.
Feldstr. 31,5750 Menden
Tel.: 02373/67576

Arbeltskrels Kunstfehier In der Geburtshlife
Rosenthal 23-25, 4600 Dortmund 1
Tel.: 02 31 /52 58 72

Arbeltskrels uberaktives Kind

Anke Clark
Postfach, 2359 K sdorf
Tel 04193/93695

Bundesvereintgung fur anthroposophische
Hellpadagoglk und Sozialtheraple e.v.

SchloBstr. 9,6363 Echzell 2
1 Tel : 06035/81190

Bundesverband Contergangeschadigter e.v.

Hilfswerk vorgeburtlich Geschadigter
Paffrather Str. 132-134, 5000 Keln 80
Tel.: 0221/6803479

Bundesverband der Angehortgen psvchisch
Kranker e.v. (BAPK e.V)
Thomas.Mann-Str. 49 a, 5300 Bonn 1
Tel.: 02 28/63 36 46

Bundesverband der Kehlkopflosen e.v

Obererle 65.4650 Gelsenkirchen
Tel.: 02 09/59 22 82

Bundesverband fur die Rehabilitation
der Aphaslker e.v.

Georgstr. 9,5047 Wesseling
Tel.: 022 36/4 66 98

Bundesverband fur spastisch Gelahmte
und andere Kerperbehinderte e.v.

Brehmst,  57. 4000 Dusseldorf 1
Tel : 0211 /62 66 51

Bundesverband Hllfe fur das autistische Kind

  Vereinigung zur FOrderung autistischer Menschen e.\(
Bebelallee 141, 2000 Hamburg 60
Tel.: 040/51156 04

Bundesverband Legasthenle e.v.
Gneisenaustr. 2,3000 Hannover 1

Tel.: 0511 /85 34 65

Bundesverband
Selbsthilfe Korperbehinderter e.v.

7109 Krautheim/Jagst
Tel.:06294/680

Bundesverband Skollose Selbsthllfe e.v.

Dustergasse 98,5630 Remsdieid
Tel : 02191/63393

Bundesverelnlgung Lebenshilfe
fur gelstlg Behinderte e.v.

Raiffeisenstr. 18, Postfach 80,3550 Marburg 7
Tel.: 06421/40010

Bundesvereinigung Stotterer Selbsthllfe e.V

Kasparstr. 4. 5000 K6!n 1
Tel.: 02 21 /7307 31

Bund zur Forderung Sehbehinderter e.v.

Ulrich Ziegler
Baumschulweg 5.5330 K6nigswinter 21

Bundesverband Psychosozlaler

HIlfsverelnlgungen e.v.

Thomas.Mann-Stl. 49a, 5300 Bonn
Tel.: 02 28/63 26 46

Deutsche Epllepsieverelnlgung e.v.

Renate Windisch

Mittelstr.10. 8501 Schwanstetten
Tel : 09170/1890

Deutsche Gesellschaft Bekampfung
der Muskelkrankhelten e.v.

Hchenzelemstr 11,7800 Freiburg
Te; · 0761/277932 und 278024

Deutsche Gesellschaft
zur Bekampfung der Mukoviszldose e.v

Konrad-Adenauer-Allee 11, 5300 Bonn 1
Tel : 02 28/2215 35/36

Deutsche Gesellschaft zur Forderung
der Geharlosen und Scliwerlierlgen e.v.
Rothschildallee 16a, 6000 Frankfurt 60
Tel.: 069/459237

Deutsche HamophIllegeselischaft
zur Bekampfung von Blutungskrankhelten e.v.

Halenseering 3.2000 Hamburg 73
Tel : 040/6722970

Deutsche Heredo Ataxle Geselischaft -

Bundesverband e.v

Muhringer Landstr 103,7000 Stuttgart

Deutsche Huntington-Hilfe e.v.,
Postfach 28 12 51, 4100 Duisburg 28
Tel: 02 03/788777

Deutsche Ileostomle·Colostomle-Urostomle·

verelnlgung e.v.

Kepserstr. 50,8050 Freising
Tel : 0 81 61 /8 4911, 8 49 09 (vormittags)

Deutsche Interessengemeinschaft fur Kinder
mit Phenylketonurle (PKU) und verwandten
angeborenen Stoffwechselsterungen e.v.

Reinhard Rohr

Herzblattweg 3,1000 Berlin 47
Tel.: 030/6643137

Deutsche Leukamle Forschungshilfe
Aktion fur krebskranke Kinder e.v.
Joachimstr. 20.5300 Bonn
Tel.: 02 28/2218 83

Deutsche Morbus Crohn/Colltis ulcerosa
verelnlgung
Bundesverband fur entzundliche Erkrankungen
des Verdauungstraktes (OCC\/)
Schwabstr. 68.7400 Tubingen
Tel.:07071/21351
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Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft e.V.
Rosental 5/1\4 11 Aufgang, 8000 MOnchen 2
Tel.: 089/2608058

Deutsche Narkolepsle Cesellschaft
Ernst Friedrich Dreuhaus
Klauberg 1, 5650 Solingen 1

Tel.: 0212/162 48

Deutsche Parkinson Verelnigung -

Bundesverband e.v.
Kurt-Huber-Str. 3,4040 Neuss
Tel.:02101/470441

Deutsche Retlnltls Pigmentosa Verelnigung e.V

Ernst-ludwig-Ring 44,6350 Bad Nauheim

Deutsche Rheuma-LIga e.v.

Rheinallee 69.5300 Bonn 2
Tel.: 02 28/35 54 25

Deutsche Tinnitus-Llga e.v. (DTL)
Erbschlaerstr 22,5600 Wuppertal 21
Tel.: 0202/464584

Deutsche Verelnlgung
Morbus Bectiterew e. V., (DVMB)

- Geschabsste#e - Metzgergasse 16. 8720 Schweinfurt
Tel.: 0 97 21 /2 20 33

Deutsche Zollakle-Gesellschaft e. V

Filderhauptstr. 61, 7000 Stuttgart 70
Tel.: 0711/454514

Deutscher Bllndenverband e.v.
Bismarckallee 30,5300 Bonn 2
Tel.: 02 28/35 3019

Deutscher Dialletiker·Bund e.v.
R A Zentrum fOr jugendliche Diabetiker

Danziger Weg 1, 5880 Lutenscheid
Tel.: 02351/85053

Deutscher Neurodermltlker Bund

Mozartst, 11.2000 Hamburg 76
Tel.: 040/2 20 57 57

Deutscher Psorlastsbund e.v.
Oberaltenallee 20 A, 2000 Hamburg 76
Tel.: 040/2 2709 85/86

Deutscher Vereln der Bllnden
und SehbehInderten in Studium
und Beruf e.v. (DvBS)

Frauenbergstr. 8,3550 Marburg
Tel.:06421/481450

Elterngruppe klelnwuchslger Kinder e.v

Informations- und Beratungsstele
Hardenbergstr. 56,2800 Bremen
Tel.: 0421/556200

Frauenselbsthllfe nach Krebs -

Bundesverband e.v

B 6.10/11. 6800 Mannheim 1
Tel.: 0621 /24434

Freundeskrels Camphill e.v.

Gutergotzer Str 85,1000 Berlin 37
Tel.: 0 30/8 01 20 69

Gesellschaft fur Osteogenesls imperfecta
Betroffene e.v.
Johanna Maskos
Wangerooger Str. 3.2870 Delmenhorst

Gesellschaft zur Forderung
bemnderter turkischer Kinder e.v.

Vahrenwalder Str 194, 3000 Hannover 1
Tel.:0511/7984043

Interessenverband der DIalvsepatlenten
und Nlerentransplantlerten Deutschiands e.v.

Weberstr. 2,6500 Mainz
Tel.: 0 6131 /8 5152

Lernen Fordern - Bundesverband zur Fbrderung
LernbehInderter e.v.

Rolandstr 61, 5000 Kaln 1
Tel.:0221/374828

selbsthllfegruppe Sklerodermle
in Deutschland e.v

c/o Hildegard Budde

Ringstr12, 6360 Friedberg/H. 5
Tel.: 06031/2480

Schutzverband fur Impfgeschadigte
Postfach 1160, 5912 Hilchenbach
Tel.: 02 71/5 5019 (RA Meinhardt)

verelnlgung kleinwuchslger Menschen e.v.
- Bundesverband -

Otto Engel, Berodtskamp 4.2055 Dassendorf

Landesarbeltsgemelnschaften

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe fOr Behinderte

Baden-Wurttemberg
Amt. Vors.: Erika Bammesberger
Birkenwaldstr. 42 B, 7000 Stuttgart 1
Tel.:0711/2572388
Fax: 0711/2572355

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behinderte
in Bayern e.v

Vors.: Studiendirektor M. H. Maurer
Rathausgasse 7,8000 Munchen 60
Tel.: 089/833039

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behinderte

Berlin e V

Vors.: Klaus Fischbach

Schorlemer Allee 40, 1000 Berlin 33
Tel.: 0 30/392 5405

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behinderte
Bremen e V

Vors.: Gerhard Iglhaut
Walter Heerstr. 55,2800 Bremen
Tel.: 0421/383066

Hamburger landesarbeitsgemeinschaft
fur Behinderte e.v.
Vors.: Uwe Schiemann

SOdring 36,2000 Hamburg 60
Tel.: 040/2707900

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe fOr Behinderte
Hessen e.v
Vors.:Dr G Brenken

Gutenbergstr. 35,3550 Marburg
Tel.:06421/222036

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe fOr Behinderte
Niedersachsen

Vors.: Heinz Schrader

Engelbosteler Damm 72,3000 Hannover 1
Tel.: 0511/703438
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Landesarbeitsgemeinschaft NRW
Hilfe fur Behinderte e.v.

Vors.: Dr. D. Bischoff

Breelertstiege 56,4400 Munster

Tel : 02 51 /4 34 00 oder 4 3409

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe fur Behinderte
Rheinland·Pfalz

Vors.: Prof. Dr Hermann-Josef Wilbert
Klarastr. 29,6500 Mainz

Tel.:06131/234402

Landesarbeitsgemeinschaft Hilfe fOr Behinderte
Saarland e.v
Geschaftsfuhrendes Vorstandsmitglied: Elke lang
Unten am Steinwald 15, 6680 Neunkirchen

Tel.:06821/21523

Landesarbeitskreis Schleswig-Holsteln
Geschaftsstelle: Rainer Dillenberg
Feldstr. 123, 2300 Kiel 1

Tel : 04 31 /80 29 05

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telex

Telefax

BUNDESARBEITS-

GEMEINSCHAFT
KATHOLISCHER

EINRICHTUNGEN

DER HILFE FUR

PSYCHISCH KRANKE

UND

PSYCHISCH BEHINDERTE

MENSCHEN

- Arbeitsgemeinschaft
im Deutschen Caritas-

verband -

KarlstraBe 40
Postfach 420
7800 Frelburg 1.Br.

Herr Unnenschmidt
(Referent)

0761/200319

772 417

0761/200572

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholischer Einrich-

tungen der Hilfe fur psychisch kranke und behinderte
Menschen (BACKEP) entstand 1978 als Arbeitsgemein-
schaft im Deutschen Caritasverband. Aufgaben im Rah-

men der Versorgung psychisch Kranker waren vom Ca-
ritasverband vorher in Zuordnung zum Bereich der
Krankenhilfe wahrgenommen worden Die Bundesar-
beitsgemeinschaft wurde eingerichtet, um der Zu-
nahme ambulanter und komplementjrer Einrichtun-

gen in der Psychiatrie Rechnung zu tragen.

Die BAGKEP ist in der Zentrate des Deutschen Caritas-
verbandes angesiedelt und dem Bereich .Rehabilita-
tion' zugeordnet. dessen Leiter auch der Geschafts-
fuhrer der Arbeitsgemeinschaft ist.

Mitglieder der Bundesarbeitsgemeinschaft sind die (ca.
150) Trager von katholischen Einrichtungen fur psy-
chisch Kranke (insgesamt etwa 350). Es handelt sid, da-
bei um Fachkrankenhauser fur Psychiatrie, Heime,
Obergangseinrichtungen, Behindertenwerkstatten. Ta-

geskliniken, Beratungsstellen (u. a. Sozialpsychiatrische
Dienste) und Selbsthilfegruppen.

Die Arbeitsgemeinschaft hat sich zum Ziel gesetzt,
nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und den Grund

sjtzen katholischen Glaubens Hilfe fur psychisch Kranke
zu unterstutzen und an der Weiterentwicklung solcher
Hilfen mitzuarbeiten.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Sie ist im Rahmen der folgenden Aufgaben tatig:

BUNDESARBEITS·
GEMEINSCHAFT
KATHOLISCHER

EINRICHTUNGEN
DER HILFE FOR
PSYCHISCH
KRANKE UND

PSYCHISCH
BEHINDERTE

MENSCHEN

Medlenangebote

Service-

leistungen

- Beratung und Unterstutzung ihrer Mitglieder sowie

Fortbildung fur deren Mitglieder
- Weiterentwicklung der gemeindenahen und auBer-

stationaren Versorgung im psychiatrischen Bereich
- ErmOglictlung von Erfahrungsaustausch, regelmaBi-

ger Information und regionaler Zusammenarbeit
,

- Mithilfe bei der Planung psychiatrischer Angebote
- Offentlichkeitsarbeit zur gesellschaftlichen und

innerkirchlichen Integration dieses Bereiches
- Vertretung der Mitgliederinteressen auf Bundes-

ebene

Besondere Schwerpunkte sind hierbei in der Beratung
der Einrichtungen und der Fortbildung von Mitarbei-

tem zu sehen

Die durchweg kostenpflichtigen Medien der Bundesar-

beitsgemanschaft haben ags Zielgruppe zum e£nen d:e
Mitarbeiter der in der BAG organisierten Institutionen,
denen Fachinformationen zur Verfugung gestellt wer-

den sollen, zum anderen Trager, die sich in der Arbeit
mit psychisch Kranken engagiert haben oder fOr solche
Vorhaben in Frage kommen Schlie81ich werden noch
Materialien erarbeitet. die von kirchlichen Institutionen
der allgemeinen Offentlichkeit zur Aufklarung Ober den
Bereich psychischer Probleme zur Verfugung gestellt
werden.

Ein Verzeichnis von Printmedien des Deutschen Caritas-
verbandes im Bereich der Behindertenhilfe, das auch
die obengenannten Publikationen und ihre Preise um-

faBt. kann Ober die Bundesarbeitsgemeinschaft
(kostenlos) bezogen werden

Als Periodikum werden die als Mitgliederrundbrief kon-
zipierten .Informationen/Impulse zur sozialpsychiatri
schen Arbeir dreimal pro Jahr in unregelmaBigen Ab-
standen herausgegeben Sie bieten alle relevanten In-
formationen aus der Tatigkeit der Arbeitsgemeinschaft,
sozialpolitische Entwicklungen sowie Aktivitaten des Ca-

1 FOr Beratungen und Informationsveranstaltungen kon-
nen uber die Geschaftsstelle in der Regel Referenten

vor Ort gefunden werden Insbesondere sind solche
Angebote for Fragestellungen bezuglich ambulanter
und komplementjrer Einrichtungen maglich. Das Ho-
norar muB im Einzelfall vereinbart werden

Als Fortbildungsveranstaltungen bietet die Bundeer-

beitsgemeinschaft Kurse zu Arbeitstagungen an, die

der Zeitschrift zu entnehmen sind. Im zweUahrigen
Rhythmus veranstaltet die BAG eine Fachwoche zur ge-
meindenahen Psychiatrie.

Die Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasver-
bandes fuhrt eine Langzeitfortbildung Ober 2 Jahre im
Umfang von funf Wochenblacken durch (.Mitarbeit von

Sozialarbeitern in der Hilfe fur psychisch Kranke').

Im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft ist eine
Reihe von Arbeitsgruppen tatig. die dem Vorstand zu

geordnet sind. Die Arbeitsgruppen sind tatig in den
Bereichen:

- Wohnen
- Berufliche Rehabilitation von psychisch Kranken
- Sozialpsychiatrische Dienste und Angeharigenarbeit
- Fachkrankenhauser
- Ad.hoc-Arbeitsgruppe zur Dokumentation der Tatig-

keit der Sozialpsychiatrischen Dienste im Rahmen
des Caritasverbandes

Der Deutsche Caritasverband ist in DiOzesen organi-
siert. In den Diazesancaritasverbanden bestehen ent-
weder direkt Referate fur Psychiatrie oder dieser Be-
reich wird vom Referat fur Behindertenhilfe mitbe-
treut.

ritasverbandes im Beretch psychisch Kranke Dte Zeit-
schrift wird gegen ehen Kostenbeitrag auch Nichtmit

gliedern zur Verfugung gestellt.

Wichtige Fachtagungen werden in der Reihe .SPA-Do-
kumentation' verOffentlicht (kostenpflichtig)

Konzeptionelle Vorstellungen zur psychiatrischen Ver-

sorgung. wie sie die Bundesarbeitsgemeinschaft fur

Trager und Einrichtungen erarbeitet hat, kannen der
Broschure .Unser Standpunkt Nr.17 - Hilfe fur psy-
chisch kranke und psychisch behinderte Menschen'
(z.Z. vergriffen, Neuauflage in Vorbereitung) entnom.
men werden, die hier exemplarisch envahnt sei.

Als Beispiel eines Mediums fur ein Laienpublikum kann

der Leporello (Faltblatt) .Psychisch kranke Menschen'

angesprochen werden, zu dem auch ein Plakat mit

gleichem Inhalt existiert.

Die Arbeitsgemeinschaft gibt ein Verzeichnis der Adres-
sen aller in ihrem Rahmen organisierten psychiatri-
schen Einrichtungen heraus (kostenpflichtig).

Das Programm kann bei der Akademie angefordert
i werden Adresse siehe .Empfehlungen'. Alle Fortbil-

dungsveranstaltungen sind kostenpflichtig.

Ober die Fortbildungsangebote auf Landesebene er-

stellt die Bundesarbeitsgemeinschaft jjhrlich eine

Obersicht, die jeweils Mitte Januar erscheint (kostenlos).

Ebenfalls erscheint eine Obersicht Ober Tagungen und

Veranstaltungen auf Bundesebene.

Die Arbeitsgemeinschaft verfugt Ober eine Wanderaus-
stellung. die inhaltlich dem unter .Medienangebote'
genannten Lei]orello entspricht (8 DIN-A4-Flachen auf
Stellwjnden). Die Ausstellung wird kostenlos zur Verfu-

gung gestellt; ein Bezieher mOGte lediglich die Trans-

portkosten tragen.
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Bei Interesse an einer laufenden Information uber die
Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft sollte die Zeit
scI·,rift .Informationen/Impulse zur sozialpsychiatri-
schen Arbeir gegen einen Kostenbeitrag abonniert
werden

Referenten (gegen Honorar) fur Fragen ambulanter
und komplementarer Einrichtungen kannen Ober die
Bundesarbeitsgemeinschaft gefunden werden.

Printmedien fur Trager psychiatrischer Einrichtungen
oder die Einrichtungen selbst sowie Medien zur Offent-
lichkeitsarbeit im Bereich Psychiatrie konnen von der
BAG gegen Kosten bezogen werden.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft stellt eine Wanderaus.

stellung Ober psychisch Kranke gegen Obernahme der
Transportkosten zur Verfugung.

Fur Beratungsstellen im psychiatrischen Bereich ist das
Verzeichnis der Adressen der in der BAG organisierten
katholischen Einrichtungen von Interesse (kostenpflich-
tigl.

Fortbildungsangebote bestehen seitens der Bundesar-

beitsgemeinschaft (Kurse. Fachtagungen) und von sei-
ten der Fortbildungsakademie des DCV, Postfach 420,
7800 Freiburg, Tel.: 07 61/200538.

BUNDESARBEITS·
GEMEINSCHAFT

KATHOLISCHER
EINRICHTUNGEN
DER HILFE FOR
PSYCHISCH
KRANKE UND

PSYCHISCH
BEHINDERTE

MENSCHEN

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BUNDESARBEITS
GEMEINSCHAFT
ZUR FORDERUNG
HALTUNGS- UND

BEWEGUNGS-
AUFFALLIGER KINDER

UND JUGENDLICHER e.V.

-BAG-

Fischtorplatz 17
6500 Mainz

Frau Schulz (Geschaftsfuhrerin)

06131/227440

Die Bundesarbeitsgemeinschaft zur F6rderung Hal-

tungs- und Bewegungsauffalliger Kinder und Jugendli-
cher e.V. (BAQ wurde 1961 als Arbeitsgemeinschaft der
Sonderturnlehrer im Lande Nordrhein-Westfalen' ge
grundet und schon kurze Zeit spater in Arbeitsge
meinschaft zur Farderung gesundheitsgefjhrdeter.
haltungs- und leistungsschwacher Kinder und Jugendli-
cher - freie vereinigung von Arzten, lehrern, Eltern
und Organisationen' umbenannt.

Das von vornherein auf bundesweite Wirkung ausge-
richtete Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, MaGnah

men einzuleiten und durchzufuhren, um Haltungs
schwjchen und psychomotorische Defizite bel Kindern
und Jugendlichen zu erkennen und diesen entgegen-
zuwirken

Die satzungsgemaGen Aufgaben sehen vor:

- Ganzheitliche Farderung der Pers6nlichkeit durch

Bewegung, Spie! und Sport; diese sollen im Sinne

der Pdvention und Kompensation nach medizini-
schen und sportpadagogisct·ten Erkenntnissen die

motorischen, emotionalen, kognitiven und sozialen
Dimensior·len durch Bewegungsangebote erfassen.

- Erstellen von Ausbildungskonzeptionen und Richtli-
nien fur FOrdermaBnahmen sowie die Bereitstellung
von Lehrkr ften und lehrmaterial fur die Aus- und

Fortbildung,
- MitarbeIt bei der Ausarbeitung und Einfuhrung einer

gezielten Bewegungsferderung in Organisationen
mit gleicher Zielstellung,

- Beratung von Beherden. Institutionen, Verbanden
und Unternehmen,

- Offentlichkeit von ihrem Wirken zu unterrichten und
fur aktive Mitarbeit sowie Mithilfe zu werben

Der BAG geh6ren als Mitglieder an die landesarbeitsge-
meinschaften in Bayern, Rheinland-Pfalz und im Saar-
land. die AOK fOr den Kreis Mettmann, der Berufsver-
band der Fadijrzte fur Orthopadie, die Bundesvereini-

gung fOr Gesundheitserziehung e.v und der Deutsche
Turnerbund. Nach einer kOrzlich erfolgten Satzungsan-
derung werden auch Einzelmitglieder aufgenommen.
sofem sie nicht in einem Bundesland leben. in dem
eine aktive Landesarbeitsgemeinschaft besteht

Aufgaben
und zlele
der Institution
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Aufgaben
und Zlele
der institution

Medienangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen

Die Organe der BAG sind die Mitgliederversammlung,
das Prasidium mit dem Prasidenten, vizeprasidenten
und dem Schatzmeister als geschaftsfuhrendes Gre-
mium und bis zu vier Beisitzern.

Zur Erfullung der Aufgaben unterhalt die BAG mit meh-

reren hauptamtlichen Mitarbeitern eine Geschaftsstelle
und ein Lehrteam, die vor allem auf drei Ebenen tjtig
sind:

- Information der Offentlichkeit und Eltern, Erzieher/
innen und Lehrer/innen Ober das Problem der Hal-
tungs- und Bewegungsauffalligkeiten.

- Aus- und Fortbildung von Erzieher/innen, Obungslei-
ter/innen und Lehrer/innen,

- Erstellung von Handreichungen fur den Sportunter-
richt und die Bewegungserziehung.

Das Medienangebot der BAG ist auf die vorgenannten
drei Tjtigkeitsebenen ausgerichtet Beispielhaft seien
an Einzelmedien genannt·

als Penodikum die Vierteljahreszeitschrift .Haltung
und Bewegung (Abonnement) mit zwei Themen-
heften und zwei freien Ausgaben jahrlich (kostenver-
ursachend).
das Faltblatt .Bewegungsmangel ein Gesundheits-
risiko fur Ihr Kind!' soil Eltern Ober das Problem
informieren (kostenlos bei Ubernahme des Portos),

-- 30minutiger Videofilm .Sportfbrderunterricht ein
Angebot for bewegungsauffallige Kinder' for Eltern
und Lehrer/innen (kostenverursachend),

- das Lehr- und Arbeitsbuch .Sportfarderunterrichr
als Aus- und Fortbildungsunterlage (kostenverur-

sachend),

Die Lehrgangstatigkeit stellt den Hauptanteil der
Serviceleistungen dal: Ca 70 Lehrgange fuhrt die BAG

jahrlich mit Unterstutzung des BMFJ durch:

In Zusammenarbeit mit Jugend- und Gesundheits-
amtern. Trdgern und Ausbildungsstatten der
Elementarerziehung bildet das Lehrteam der BAG Er-
zieher/innen in einem einwdchigen Einfuhrungs
und einem einwochigen Aufbaulehrgang in der Hal-
tungs- und Bewegungserziehung aus.

In Zusammenarbeit mit den lehrerfortbildungsinsti-
tuten werden durch das lehrteam der BAG in

Hessen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz in drei-

wachigen Lehrgangen Lehrkrafte ausgebildet und
erhalten nach bestandener Prufung die Lehrbefahi-

Bei Planung und Durchfuhrung von Aktivitaten fur die
BewegungsfOrderung von Kindern und Jugendlichen
sollte mit der BAG Kontakt aufgenommen werden, um

Den Schwerpunkt bildet dabei die bundesweite lehr-

gangstatigkeit. In Zusammenarbeit mit Lehrerfortbil-

dungsinstituten, Tragern von Tageseinrichtungen fur
Kinder und den Landessportbunden werden lehrkrafte,
Erzieher/innen und Obungsteiter/innen in mehrteiligen
Lehrgjngen mit Abschluepn-ungen ausgebildet und
mit weiteren Lehrgangsangeboten fortgebildet. Dazu
stellt die BAG ihr lehrteam.

Besondere Projekte sollen die wissenschaftlichen Er-
kenntnisse und praktische DurchfOhrung weiterentwik-

keln, so z. B. ein Projekt mit der Deutschen Turner-

jugend .Tur,·ten. Spiel und Sport mit Kindern im Turn-
verein zur Farderung ihrer Gesundheir

Die Arbeit der BAG wird finanziert durch Eigeneinnah-
men. Beitrage, Spenden und Projektf6rderung durch
das BMFJ.

Informationsblatter (6tlg.) zu den einzelnen Lehr-
bereichen der Haltungs- und Bewegungsschwjchen
Ckostenverursachend) fur Interessierte und Multipli-
katoren,
eine Videoreihe .Sgortf0rderunterricht mit 10 aus-

gewjhlten Themen fur alle Lehrbereiche und ver-

schiedene Altersstufen # 25 Minuten Dauer fOr

Multiplikatoren (kostenverursachend),
Handreichung fOr den Sportforderunterricht .Aus
der Praxis fur die Praxis' mit ausgewahlten Spiel-
und Obungsanregungen (kostenverursachend)

Ober das Medienangebot liegt eine Obersicht bei der
BAG vor und kann dort angefordert werden.

gung fur den Sportfarderunterricht (SFU) oder das
ScI·,ulsonderturnen (SST).
In Zusammenarbeit mit den landessportbunden
werden durch das Lehrteam der BAG nach den
Richtlinien der Obungsleiterausbildung Mitglieder
von Turn- und Sportvereinen zu .Obungsleiter Son-
derturnen im Verein' ausgebildet

Die Lehrgangstermine werden im Periodikum .Haltung
und Bewegung' veraffentlicht und sind bel der BAG zu

erfragen.

Mit dem Medienangebot steht die BAG fOr Informa-
tionen zu dem Problembereich zur Verfugung, und
auch mit ihren Mitarbeiter/innen und Prasidiumsmit-
gliedem, ebenso zur Zusammenarbeit bei Maenahmen.

die Sachkenntnis, das Angebot an Fachleuten und die
Medien der BAG zu nutzen.

- BAG -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BUNDESFORSCHUNGS

ANSTALT
FUR ERNAHRUNG

- BFE -

Engesserstr. 20
7500 Karlsruhe 1

(Informationszentrum)

07 21/60114/5/6

Die Bundesforschungsanstalt fur Emahrung (BFE) ist
eine nichtselbstandige Anstalt des Offentlichen Rechts
im nachgeordneten Bereich des Bundesministeriums

for Ernjhrung, Landwirtschaft und Forsten (BMU.

Die Arbeiten der Bundesforschungsanstalt haben das
Ziel, einerseits Entscheidungshilfen fOr Maenahmen der

Bundesregierung im Bereich der Ernahrungs- und Ver-

braucherpolitik zu Nefem, andererseits den wissen-
schaftlichen Fortschritt im Interesse des Gemeinwohls

zu fardem.

Die Anstalt betreibt Forschung auf dem Get]iet der Er-

nahrungs-, Lebensmittel- und Haushaltswissenschaften
sowie auf verwandten Fact· gebieten. Folgende Schwer
punkte werden gegenwartig bearbeitet:

- Lagerung, Transport. Verarbeitung sowie Zuberei-

tung und Qualitat von Lebensmitteln,
- DOngung und Qualitjt von Lebensmitteln.
- sensorische, ernahrungsphysiologische, toxikologi-

sche und 6konomische Bewertung von Lebensmit

teln,
- Charakterisierung von Lebensmitteln durch objektive

Methoden.
- wichtige Inhaltsstoffe von lebensmitteln (z. B. Spu-

renelemente, Mineralstoffe),
- Fremdstoffe und Radionukleide in Lebensmitteln,
- Entwicklung von Untersuchungsmethoden fur die

Ernahrungsforschung,
- hygienische Verbesserung der Lebensmittel.
- Bewertung der fur die Gemeinschaftsverpflegung

bedeutsamen Verpflegungssysteme.
- Ernahrungsbedurfnisse und Errljhrungsverhalten

der Bev lkerung.
- Qualitat und Kosten der Ernahrung.
- Aufktarung der Verbraucher uber gesunde Err·tah-

rung,
- Dokumentation und Information auf dem Gebiet

der Ernahrungs- und Haushaltswissenschaft.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Medlenangebote

 
Service-

leistungen

Empfehlungen

Das nachstehende Informationsangebot kann von wis-
senschaftlich Interessierten auf Anfrage in Anspruch
genommen werden.

Jahresberichte der BFE
Die Jahresberichte enthalten in allgemeinverstand-
licher Darstellung eine Obersicht uber die For-

schungsergebnisse des betreffenden Jahres Sie
sind Teil des Jahresberichtes .Forschung im Ge-
schaftsbereich des Bundesministeriums fur Err·tjh-

rung, landwirtschaft und Forsten·. Der Gesamtbe-
richt ist erhjltlich bei:

Landwirtschaftsverlag, 4400 Munster-Hiltrup.
Der Teilbericht der BFE ist in beschrjnktem umfang
kostenfrei erialtlich.

- Wissenschaftliche Originalarbeiten der BFE
Die Forschungsergebnisse der BFE werden in allge-
mein zuganglichen wissenschaftlichen Zeitschriften
veraffentlicht. Sonderdrucke der VerOffentlichungen
und Publikationsverzeichnisse werden kostenfrei ab-

gegeben.
Berichte der BFE
Die Berichte der BFE erscheinen in unregelmaBiger
Fclge und stellen in stch abgeschlossene For-
schungsergebnisse mit te,Iwelse umfangre:chem Da-
tenmaterial dar Die Berichte konnen in beschrjnk-
tem Umfang kostenfrei von wissenschaftlichen Insti-
tutionen bezogen werden Das Gesamtverzeichnis
der BFE-Benchte ist kostenfrei erhjltlich

Sonstige Veroffentlichungen der BFE
In Fachzeitschriften erscheinen zusammenfassende

VerOffentlichungen zu Teilgebieten der Err·lahrungs-
und Lebensmittelwissenschaft. Sonderdrucke und
Publikationslisten sind kostenfrei erhaltlich

- Bibliographie Haushalt und Verbrauch
Die Bibliographie zu Haushalt und Verbrauch wird
vom Insitut fur EmahrungsOkonomie und -soziolo-

gie der 8FE jahrlich herausgegeben. Die 8ibliogra-
phie ist kostenpflichtig.

- Bit*ographie zur Bestrahlung von Lebensmitteln
Die Bibliographie zur 8estrahlung von Lebensmitteln

erscheint seit 1955 in unregelmaBigen Abstanden
und enthalt weltweit erschienene Literatur zurn

Thema. Der Bezug ist kostenfrei.
- Dokumentation der Emahrungswissenschaft

Die Dokumentation der Emahrungsv ssenschaft

Anfragen
Die BFE beantwortet kostenfrei spezielle Anfragen,
die das Ernjhrungswissen betreffen. Der medizini-
sche Bereich ist hiemon jedoch ausgenommen
Elektronische Fachinformation
Das Informationszentrum der BFE ist Teil des Fachin-

For den mit Emjhrungsfragen (Umweltrisiken im Er-

njhrungsbereich) BefaBten ist es u U. von Interesse,
wissenschaftlich fundierte Aussagen aus erster Hand

bzw. einschlagige Hintergrundinformationen zu erhal-
ten,
Im erstgenannten Fall kann er speziell Anfragen an die

! BFE richten. die dann kostenfrei bearbeitet werden

stellt in sich abgeschlossene Literaturubersichten

uber Spezialgeviete der Emahrungswissenschaft dar.
Sie enthalt teilweise Zusammenfassungen, die einen
Einblick in den gegenwartigen Stand des Fachwis-

sens auf dem betreffenden Gebiet gewjhren. Die

Dokumentation ist kostenfrei.
- Mittellungen uber Emjhrungsfragen

Die Mittellungen uber Ernahrungsfragen bieten all-

gemeinverstandliche Obersichten zu aktuellen Fra-

gen der Emahrung. Sie sind kostenfrei erhaltlich.

Beispiele fur von Mitarbeitern der BFE bearbeitete und
veraffentlichte Themen:

- Blei- und Cadmiumfehalte von Lebensmitteln. In:
Zeitschrift for lebensmittel-Untersuchung und -For-
schung, J E Bergmann-Verlag, 1976

- Schwermetallgehalte in der Nahrung - Werden die

Grenzwerte der duldbaren Belastung uberschritten?

In: Landwirtschaftliche Forschung. Zeitschrift des
Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher Untersu-
chungs- und Farschungsanstalten. Sonderheft 39
Dietry intake of cadmium: a re-evaluation In: Trace
elements in medicine, Vel. 2, No 4, 1985 (pp 167-
174)
Risikofaktoren der Err,jhrung. In: Arbeitsmedizin,
Sozialmedizin. Praventivmedizin, Sonderheft 6 (1986)
Bestimmung der Bioverfugbarkeit von Cadmium in
Pilzen durch Futterungsversuche mit Ratten; Rele-
vanz fur den Menschen. In: Zeitschrift fur Err,jh-

rungswissenschaft, 23: 126-135 (1984)
- PrOfung von Lebensmitteln und Lebensmittelinhalts·

stoffen auf mutagene Wirkung im Kurzzeit-Test
In: Ernihrungs-Umschau 29 (1982). Heft 2

- Aufnahme von 3,4-Benzpyren durch Nahrungspflan-
zen aus kunstlich angereicherten Substraten.
In: Z. Pflanzenernjhr. Bodenkd. 1976,
Heft 6: 685-695

- Drei Monate nach dem Reaktor-Unfall in Tschernobyl.
Arbeitskreis Ernahrung und Kommunikation, Bingen

- Sulfit in lebensmitteln - ein Gesundheitsrisiko?
In: Zeitschrift fur Ernjhrungswissenschaft 25:
146-164 (1986)

Sonderdrucke dieser Auswahl kannen in Einzelfallen
kostenlos bei der BFE angefordert werden.

formationssystems Emahrung, landwirtschaft und
Forsten Auf Anfrage werden in den einschljgigen
Datenbasen maschinelle Literaturrecherchen auf
dem Gebiet der Ernjhrungs- und Lebensmittelwis-

senschaft mit Ausnahme des medizinisctten Bereichs

durchgefuhrt. Die Recherchen sind kostenpflichtig

Im Fall des Bedurfnisses nach wissenschaftlichen Hin-

tergrundinformationen sind die o a Publikationslisten
und Bibliograpttien sowie eine Nutzung der elektroni-
schen Fachinformation eventuell geeignete Mittel der
Wahl

- BFE -

t
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AIDS-Zentrum

Instltut
fur

Arznelmlttel

Adresse

Telefon

Fernschrelber

Telefax

BUNDES-

GESUNDHEITSAMT

- bga -

Hinwels: Das AIDS-Zentrum des bga ist in einer eige-
nen Beschreibung berucksichtigt

Thielallee 88.92

Postfach 330013
1000 Berlin 33

0 30/8308-0

184 016

0 30/83 08 27 41

Das Bundesgesundheitsamt (bga) in Berlin* ist eine

selbstandige Bundesbeharde mit etwa 3000 Mitarbei

tem, darunter elwa 800 Wissenschaftler. im Geschafts
bereich des Bundesministers fur Gesundheit. Das Amt,
das seine Traditionen auf das Kaiserliche Gesundheits

amt zuruckfuhrt, ist die zentrale Forschungseinrich-
tung der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet

der affentlichen Gesundheitspflege und hat den Auf-

trag, Risiken fur die Gesundheit von Mensch und Tier
fruh zu erkennen, nach MOglichkeiten zu suchen, diese

zu bewerten. zu begrenzen und im Rahmen seiner ge-
setzlichen Kompetenzen Gesundheits- und Umweltrisi-
ken einzudammen.

Das Amt ist - wie nachstehende OrganisationsObersicht
zeigt in sechs wissenschaftliche Institute und eine

Zentralabteilung gegliedert.
Das Referat Presse- und Offentlichkeitsarbeit des bga
ist direkt dem Prasidenten unterstellt.

Das Bundesgesundheitsamt

Robert-Koch·Instltut

Institut for

Veterinarmedizin
(Robert·von·Ostertag-Institutl

Prasident

Institut fur

Wasser·, Boden
und Lufthyglene

Max-von-

Pettenkofer-
Institut

Instltut
fur Sozlalmedizin
und Epldemlologle

* Die Darstellung der Aufgaben und Ziele des bga orientiert sich am .Tatigkeitsbericit des

Bundesgesundheitsamtes'.
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Die Arbeiten des bga und seiner Institute orientieren
sid, an den Zielen:

1. Verbesserung des Schutzes der Gesundheit des Ver-

brauchers,
2. Verminderung von Umweltrisiken und

3. Erkennung, Verhutung und Bekampfung von Kenk-
heiten.

Diese Zielsetzungen wurden wiederum in folgende ge-
nerelle Aufgabenstellungen ubersetzt, die vom bga auf

der Basis gesetzlicher Grundlagen gelOst werden sollen:

* Forschung auf den Gebieten der Arzneimittelsicher-

heit, des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, der

umwelthygiene sowie der Pravention und Interven-
tion im human- und veterinarmediziniscrlen Bereich.

* Ertedigung von Aufgaben der Exekutive auf den Ge
bieten des Arzneimittel- und Betjubungsmittel-
rechts, des Seuchenrechts, des Pflanzenschutz-

rechts, des Chemikalienrechts und des Gentechnik-

gesetzes
1 * Wissenschaftliche Beratung der Bundesregierung.

anderer staatlicher Entscheidungstrager, der EG und
anderer internationaler Gremien

NSITUT FOR WASSER-, BODEN-

UND LUFTHYGIENE
Besucheranschrift:

Corrensplatz 1

1000 Berlin 33
Tetefon: 0 30/8308-0

Das Institut fur Wasser-, Boden- und Lufthygiene ist in

die Abteitungen Spezielle Umwelthygiene, Humanako-

logie und Gesundheitstechnik (Abt. 1), Trink- und Be-

triebswasserhygiene (Abt. ID, Abwasser- und Umwelthy-
giene beim Gewasserschutz (Abt. ill), Lufthygiene (Abt.

IV) und Bodengygiene, Hygiene der Wassergewinnung
(Abt. V) gegliedert. Aufgabe des Instituts ist es,
Mensch, Tier und Pflanze in der modernen Industriege-
se!!schaft vor der Verschlechterung der lebensbedin-

gungen durch Verunreinigungen von Wasser, Boden

und Luft zu scI,Otzen. Besondere

Bedeutung kommt dabei dem gesundheitlichen
Umweltschutz zu. DarOber fuhrt das WaBoLu regelma.
Big im November Fortbildungsveranstattungen (fur
Wasserfachleute) durch

Neben der wissenschaftlichen Beratung der politischen
Entscheidungsinstanzen auf Bundes- und Landerebene
- das bga berjt die Regierungen des Bundes und der  

lander, insbesondere die Gesundheits- und umweltmi-
, nisterien hat das Amt im Bereich der Wissenschafts-

administration verschiedene wichtige Exekutivaufgaben
ubernommen, z. B die Zulassungsentscheidungen for

Arzneimittel oder die Mitwirkung bei Entscheidungen
Ober die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln.

Im folgenden werden die Arbeitsschwerpunkte der
sechs Institute des bga kurz zusammengefaet Eine ge-
naue Organisationsgliederung und eine ausfuhrliche

Beschreibung der Arbeitsschwerpunkte der einzelnen

Institute sind dem lihrtich eddieinenden Tatigkeitsbe-
richt des bga zu entnehmen

ROBERT-KOCH-INSTITUT
Besucheranschrift:

Nordufer 20
1000 Berlin 65

Telefon: 0 30/4503-1

Das Robert-Koch-Institut ist in die Abtellungen Virolo-

gie (Abt I), Mikrobiologie (Abt. 11), Immunologie (Abt.

111), Biochemie (Abt. IV). Cytologie (Abt. V) und Biologi
sche Sicherheit (Abt VI) gegliedert und betreibt For-

scIlung und Beratung auf den Gebieten der Erken-
nung, Verhutung und Bekampfung von

Infektionskrankheiten Fcrschungsergebnisse und fact· -
liche Kompetenz der Mitarbeiter des Instituts flieBen

u. a ein in Gesetzesvorhaben, Richtlinien, Verordnun-

gen und Merkblatter fur Arzte oder andere im Infek-
tionsberetch tatige Personengruppen.

MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT
Besucheranschrift:

Thielallee 88-92

1000 Berlin 33
Telefon: 0 30/8308-0

Das Max-von-Pettenkofer-Institut ist in die Abteilungen
Pflanzenbehandlungs-. Schadlingsbekjmpfungs- und

Holzschutzmittel (Abt I), Toxikologie (Abt 11), Chemie
der Lebensmittel- und Bedarfsgegenstande (At)t 111),
Toxikologie der lebensmittel und Bedarfsgegenstjnde
(Abt. N), Chemikalienbewertung (Abt. V) und Ernah-

rungsmedizin (Abt. VI) gegliedert. Das Institut widmet

seine Arbeit der Verbesserung des gesundheitlichen
Verbraucherschutzes im Bereich von Lebensmitteln, Be-
darfsgegenstanden, Pflanzenbehandlungsmitteln und
Chemikalien sowle der Dokumentation und Infor:na-

tion zum Vergiftungsgeschehen Dem Institut ange-

gliedert ist die Zentrale Erfassungs- und Bewertungs-
stelle fur Umweltchemikalien (ZEBS)

-bga-

BUNDESGESUNDHEITSAMT
Besucheranschrift:

Thielallee 88-92
1000 Berlin 33

Telefon: 0 30/8308-0
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Das Institut fur Sozialmedizin und Epidemiologie ist un-

tergliedert in die Abt I Gesundheitswesen und Statistik
und die Abt. 11 Epidemiologie von Gesundheitsrisiken
sowie die Fachgebietsgruppe Lebensmittel- und Arz

neimittelbestrahlung, Alternatiwerfahren. Zu den Auf-

gaben des Instituts geharen die fortlaufende Beobach-
tung und Bewertung der Trends fur wichtige Todesur-

sachen und Krankheitsgruppen wie Herz- und Kreislauf-

erkrankungen, Krankheiten der Atemwege und der ver

dauungsorgane, MCitter- und guglingssterblichkeit, In-
fektionskrankheiten, Unfalle. In den epidemiologischen
Untersuchungen geht es um die Entstehungsbedin-
gungen und Ursachen der Krankheiten, um Beschwer-
den und Gesundheitsrisiken sowie um Moglichkeiten zu

ihrer Eindammung oder Verhutung, d. h. um Gesund-

heitsvorsorge

Das Institut fur Veterinarmedizin ist in die Abteilungen
Lebensmittelhygiene, Zoonosen- und Tierseuchenfor-

scI,ung und Arzneimittel, Tieremahrung und Ruck-

standsforschung gegliedert. Die Arbeit des Instituts ist
befaet mit der Hygiene der Lebensmittel tierischer Her-

kunft, der Erforschung und Bekampfung von Krankhei-

ten, die vom Tier auf den Menschen ubertragen wer-

den kilnnen, und mit dem Nachweis und der Beurtei-

lung von Ruckstanden in tierischen Lebensmitteln.

Das bga publiziert bis auf wenige Informationsschriften

fur interessierte Burger vornehmlich Informationsma-
terialien fur Wissenschaftler und fachspezifisch vorge-
bildete .Schlusselpersonen'

Diese Publikationen werden im regelmjeig aktualisier-

ten bga-Schriftenverzeichnis unter Angabe der exak-
ten Bezugsquellen - ausgewiesen Das bga-Schriften-
verzeichnis wird auf Anfrage zur verfugung gestellt.
Ober den gleichen Verteiler erfolgt die Zustellung der

Pressemittei!ungen des bga (bga Pressedienst) und des
jahrlichen Tatigkeitsberichts

Aus der oben dargestellten knappen Obersicht der Auf-

gaben und Arbeitsschwerpunkte des bga und seiner
Institute ergibt sich folgende Konzeption der Veraf
fentlichungspraxis:

1. Wissenschaftliche Beitage und Forschungsergeb-
nisse werden von Mitarbeitern des bga in nationalen
und internationalen .Fachzeitschriften' veraffent-
licht. Ein Verzeichnis dieser Verbffentlichungen ist im
jahrlichen .Tatigkeitsbericht des bga enthalten

INSTITUT FOR ARZNEIMITTEL
Besucheranschrift:

SeestraBe 10

1000 Berlin 65
Telefon: 0 30/4502-0

Das Institut fur Arzneimittel ist in die Abteilungen Arz-

neimittelzulassungen, Pharmazeutische Chemie, Biolo-

gie und Technologie, Arzneimitteltoxikologie, Experi.
mentelle und Klinische Pharmakologie, Arzneimittelver-

kehr und Betaubungsmittelverkehr (Bundesovium-
stelle). Aufbereitung und Nachzulassung. Das Institut
ist befaBt mit der Zulassung und Registrierung von

Arzneimitteln. der Sammlung und Auswertung von

Meldungen Ober unerwonschte Arznelmittekvirkungen,
mit Arzneimittel-SicherheitsmaBnahmen sowie mit der
Oberwachung des legalen Verkehrs mit Betaubungs-
mitteln.

Die Pressestelle des bga hat u. a. die Aufgabe, die an

Fachleute gerichteten, wissenschaftlich erarbeiteten In-
formationen fur die Presse in eine allgemeinverstandli-
che Form umzusetzen. so daB eine schnelle Obermitt.
lung spezieller fachlicher Sachverhalte maglich wird.

Abgesehen von den ublict·len Aufgaben einer presse
stelle. ubt die Pressestelle des Bundesgesundheitsam-
tes hier eine koordinierende und beratende Tatigkeit
nach beiden Seiten aus: Gegenuber dem bga-Wissen
schaftler werden, wenn ndtig, die Informationsbedurf-
nisse des Joumalisten mit erganzenden Erlauterungen
versehen, da er diese hdufig nichit in dem MaBe kennt,
wie es fOr ein fruchtbares Gesprach erforderlich ist Ge
genOber dem Journalisten werden die wissenschaftli-
chen Fakten in ihrer 6ffentlichen Bedeutung, wenn

n6tig, erganzend erljutert.

2. Wichtige Arbeitsergebnisse des Bundesgesundheits-
amtes werden in verschiedenen .Schriftenreihen
(.bga-Schriften', .Berichte aus dem bga mit seinen
Instituten, .Hefte aus den Instituten des bga') pu-
bliziert.

3. Das vom bga monatlich herausgegebene .Bundes-

gesundheitsblatt berichtet Ober aktuelle wissen-
schaftliche Entwicklungen auf dem Geblet des Ge
sundheitsschutzes sowie der Umwelthygiene. Es
kann beim Carl Heymanns Verlag, Luxemburger
St, 449. 5000 Keln 41, bezogen werden.

4. Das bga gibt im Rahmen seiner wissenschaftlichen
Arbeit gesundheitliche .Ratschlage und Empfehlun-
gen' for Fachkreise, die helfen sollen. den Stand
wissenschaftlicher Erkenntnisse in Sachen Gesund-
heitsschutz sachgerecht in die Praxis umzusetzen. In

der Regel werden diese Ratschlage und Empfehlun-
gen im Bundesgesundheitsblatt publiziert (vgl.
ScI· riftenverzeichnis). z I aber auch in dickbandigen
Lose-Blatt-Sammlungen herausgegeben.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

INST TUT FOR SOZIALMEDIZIN
UND EPIDEMIOLOGIE
Besucheranschrift:

General-Pape-Str 62-66
1000 Berlin 42

1Telefon: 030/78007-0

-bga-

BUNDESGESUNDHEITSAMT
Pressestelle

Postfach
1000 Berlin 33

Telefon: 0 30/8308 27 75
INSTITUT FOR VETERINARMEDIZIN
(Robert-von-Ostertag-Institut)

Besucheranschrift:

Diedersdorerveg 1

1000 Berlin 48
Telefon: 0 30/7 2092-0
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Beispiele dieser Art der Information:

Medlenangebote

service-

leistungen

- Merkblatt fur Arzte mit speziellen fachlichen Infor

mationen zum Thema .AIDS·.
- .Die Richtlinie fur die Erkennung, Verhutung und Be-

kjmpfung von Krankenhausinfektionen Diese Lose-

Bratt-Samm!ung So!! den in Krankenhausern Tatigen,
aber auch Gesundheitsamtem und Obemachungs-
beharden angeben, welche Anforderungen zum

Schutz von Patienten und Personal an die Kranken-

haushygiene gestellt werden. Bezugsquelle: Gustav
Fischer Verlag, Stuttgart.

- Die Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfah-
ren nach § 35 LMBG beschreibt verfahren zur Probe-
nahme und Untersuchung von lebensmitteln, Ta-

bakerzeugnissen. kosmetischer Mittel und Bedarfs-

gegenstanden Diese Verfahren sind eine wichtige
Arbeitsgrundiage fur die mit Oberwachungsfunktio-

Folgende Serviceleistungen kannen generell jedoch
mit unterschiedlichen Vorbehatten in Anspruch ge-
nommen werden.

1 Fortbildungsveranstaltungen
2. Wissenschaftliche Referenten

3. Kooperation bei Untersuchungen
4 Ad-hoc-Beratung bei Einzelanfragen

ad 1 Fortbildungsveranstaltungen
Das Bundesgesundheitsamt, in besonderem Maee das
Institut fur Wasser-, Boden- und Lufthygiene. betreibt
Fortbildung. Das Institut organisiert regelmjeige Fort-

bildungsveranstaltungen, die in Form von Fachgespra
chen im kleinen Kreis mit Vortrjgen und Labordemon-
strationen durchgefuhrt werden. Diese Tagungen wer-

den in speziellen Prosgekten angekundigt und sind in
der Regel mit Kosten verbunden

Im ubrigen finden regelmaBige Fortbildungsveranstal-
tungen der Institute des bga u. a. in Zusammenarbeit
mit der Akademie fur Offentliches Gesundheitswesen,
dem KongreB fur arztliche Fortbildung sowie anderen
wissenschaftlichen Einrichtungen zu verschiedenen
Themenbereichen statt

Ankundigungen fur diese Veranstaltungen erfolgen auf

dem Dienstweg bzw im Bundesgesundheitsblatt

ad 2. Wissenschaftliche Referenten

Die Inanspruchnahme wissenschaftlicher Referenten

muB sich aufgrund knagger personener Ressourcen
auf Ausnahmefalle besdiranken B ist jedoch prinzi
piell maglich. bel zentralen Veranstaltungen und aktu-
ellen Problemstellungen wissenschaftliche Referenten
anzufragen Solche Anfragen sollten an den Prasiden

Empfehlungen Es sollten bekannt bzw verfugbar sein:

PERIODIKA
- das .bga-Schriftenverzeichnis'

(wird regelmaBig aktualisiert, Bezug kostenlos uber

bga-Verteiler)
- der .bga-Tatigkeitsberichr

(erscheint jahrlich, Bezug kostentos uber

bga-Verteilen

nen betrauten Landesbeh0rden. Bezugsquelle:
Beuth verlag, Berlin

5. Das bga gibt aktuelle warnungen vor Gesundheitsri-

siken in Form von Pressemitteilungen (.bga.Presse-
dienst) heraus, die gleichzeitig an medizinische

Fact·tiournalisten. Agenturen und Journalisten ver-

sandt werden. Solche Risiken betreffen haufig Arz-
neimittel, aber auch Mittel des taglichen Gebrauchs.

6. Die Informationsaufgabe des bga in Form von Fort-
bildung von Fact·Ikreisen wird weiter unten (.Service-

leistungenV beschrieben.

Ober den geschilderten Rahmen der Veraffentli
chungspraxis hinaus werden Arbeiten des Instituts fur

Wasser-, Boden- und Lufthygiene des bga in der Schrif-

tenreihe des .Vereins fur Wasser-, Boden- und lufthy-
giene e.V.· publiziert

n ten des bga gerichtet werden und moglichst konkret

den gewunschten Themenkreis benennen

ad 3 Kooperation bei Untersuchungen
Kooperation mit einzelnen Instituten des bga ist prinzi-
piell in markanten Problemlagen und Einzelfallen m6g-
lich In speziellen Fallen k6nnen Untersuchungen vor

Ort gemeinsam durchgefuhrt werden, wenn z B damit

ein noch nicht konkretisierter Forschungsbedarf ver-

bunden ist (wie z B bei der Rage nach neurotoxischen

Wirkungen von Blei in niedrigem Konzentrationsbereich

bei Kindern). Generell sind solche Kooperationen dann
aussichtsreich, wenn die angefragten Arbeitsthemen in

das aktuelle Forschungsprogramm der einzelnen Abtei-

lungen der Institute hineinpassen und wenn Reiseko-
sten Obernommen werden kennen

Andere Kooperationsformen waren beispielsweise die
Prufung und Bewertung der MeBdaten schadstoffbela-

steter Lebensmittel im Hause des bga bzw die Einzel-

untersuchung zur Kldrung von Her)atitis B in einem

speziellen Fall. Auch bei diesen Kooperationsanfragen
sollte der Weg Ober den Prisidenten fuhren bzw. der

behordliche Dienstweg beschritten werden

ad 4 Ad-hoc-Beratung bei Einzelanfragen
Es entspricht den Gepflogenheiten des Hauses. in ak-

tuellen Fallen und Notlagen informelle. zumeist tele-
fonische Anfragen soweit dies maglich ist zu bear-
beiten. Dieser .informelle Beratungsdienst' des bga ist

selbstverstjndlich auf Einzelfalle beschrankt und kann

die offizielten dienstlichen Anfragen, die z B von Ge-
sundheitsjmtern uber die zustandigen obersten Lan-
desbehorden an den Prasidenten des Bundesgesund-
heitsamtes zu richten sind. nicht ersetzen.

- der .bga-Pressediensr
(erscheint regelmjeig nach Bedarfslage, Bezug
kostenlos Ober bga-Verteiler)

- das .Bundesgesundheitsblatt'
(erscheint monatlich, Bezug fur Gesundheitsjmter

zu einem Sonderpreis beim Carl Heymanns verlag,
K6In)

- das .verzelchnis der Veraffentlichungen'
des Instituts for Wasser-, Boden- und lufthygiene
(darin enthalten ist das Verzeichnis der ScIiriften
reihe des vereins fur wasser-, Boden- und Luft

-bga-
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hygiene eV, ersdieint jjhrlich, Bezug kostenlos auf

Anfrage beim Institut)

EINZELMEDIEN (exemplarisch)
- Arzneimittel und Arzneimittelsicherheit

(1992, kostenlos)
- Vom umgang mit Formaidehyd 11985, kostenlos)
- Wer informiert Ober Gesundheits- und Umwelt

schutz? (1991. kostenlos)

FORTBILDUNG
- die Fortbildungstagungen des Instituts fur Wasser-,

Boden- und Lufthygiene
(diese Veranstaltungen werden jahrlich voraus-

geplant: Ankundigungen erfolgen in speziellen
Prospekten; die Fortbildungstagungen sind kosten-

pflichtig)
- die Fortbildungsveranstaltungen anderer Institute

des bga werden auf dem Dienstweg bzw. im

Bundesgesundheitsblatt angel(undigt

- bga -
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BUNDESKNAPPSCHAFT

Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

- Korperschaft
des Offentlichen Rechts -

KOnigsallee 175
4630 Bochum 1

Dezernat: Krankenversicherung - Grundsatz -

Dezernent: Herr E. Koch

02 34/3 04-1100

0234/304-1132

Die Bundesknappschaft ist eine 105rperschaft des of-

fentlichen Rechts: sie ist Trjger der Knappschaftsversi-
cherung, d. h. sie umfaet sowohl die knappschaftliche
Krankenversicherung als auch die knappschaftliche
Rentenversicherung.

Die Bundesknappschaft ist ein Spitzenverband der
gesetzlichen Krankenkassen. Sie nimmt die Aufgaben
eines Bundes- und Landesverbandes und auf artlicher

Ebene die Aufgaben einer Krankenkasse wahr. Selbst-

verwaltungsorgane der Bundesknappschaft sind die

vertreterversammlung und der Vorstand, die disparita-
tisch besetzt sind. Die laufenden Vetwaltungsgeschafte
der Bundesknappschaft werden von der Hauptverwal-
tung in Bochum und sieben nachgeordneten Verwal-
tungsstellen durchgefuhrt. Zur Zeit betreut die Bun-
desknappschaft im alten Bundesgebiet 213.866 Aktive,
686.155 Rentner und 23.824 freiwillig Versicherte. Hinzu
kommen ca. 211.600 Aktive sowie die gleiche Anzahl an

Rentnern im neuen Bundesgebiet.

Die knappschaftliche Krankenversicherung hat die Auf-

gabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wie-
derherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu bes-

sern. Hierfur stellt sie auch ihre eigenen Einrichtungen
zur Verfugung (Krankenhauser).

Im Interesse der gesundheitlichen Belange ihrer Versi-

cherten arbeitet die knappschaftliche Krankenversiche-

rung mit der knappschaftlichen Rentenversicherung im
Rahmen des Verbundsystems sowie mit allen berufs-
stindischen Organisationen und Einrichtungen des
Bergbaus, insbesondere der Bergbau-Berufsgenos-
senschaft, und anderen Einrichtungen des Gesund-
heitswesens eng zusammen

Zur Erhaltung und F6rderung der Gesundheit wurden
Richtlinien verabschiedet, die die Eigenverantwortung
der Versicherten fur ihre Gesundheit unterstutzen
sollen.

Ziel ist es,

- durch Starkung des BewuBtseins fur Gesundheitsge-
fahrdungen Versicherte zu gesundheitserhaltenden
und -fOrdemden Maenahmen zu veranlassen und
sie

- durch finanzielle Anreize zur Inanspruchnahme von

entsprechenden Kursen zu motivieren

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Empfehlungen

Die Umsetzung dieses Ziels erfolgt durch regelmjeige
Aufkljrung, Information und Beratung (in Zeitschriften,
Broschuren, in den Beratungsstellen der Bundesknapp-
schaft) auf Ortlicher Ebene. Damit erhalt die Offentlich-
keitsarbeit eine zentrale Bedeutung

Weiterhin arbeitet die Bundesknappschaft auf dem Ge-
biet der Gesundheitsvorsorge in verschiedenen Arbeits-
kreisen mit bzw. ist dort vertreten, so z. B.

- in der Arbeitsgemeinschaft .Gesundheitsfarderung'
Nordrhein-Westfalen und des Saarlandes

- im Arbeitskreis .Zahngesundheit Westfalen-lippe
- im Deutschen AusschuB fur Jugendzahnpflege (DAJ).

Zielgruppe der Medienangebote ist zunjchst die versi-

chertengemeinschaft, die Ober Moglichkeiten der Ge-

sundheitsvorsorge und -fOrderung informiert werden
soil Eine weitere Gruppe bilden die Knappschaftsalte
sten, die eine Verbindung zwischen der Bundesknapp-
schaft und den Versicherten herstellen Eine ihrer Auf-

gaben ist es, Versicherte zu beraten und zu betreuen

Das Medienangebot der Bundesknappschaft richtet
sich naturlich auch an die Beschaftigten in der Haupt-
vetwaltung. den Vemaltungs- sowie den artlichen Ge-
scI·,jftsstellen

Als Periodika erscheinen

- der KompaB, Zeitschrift fur Sozialversicherung im

Bergbau, mit Beitrjgen aus der bergbaulichen Un-

fallversicherung sowie leistungs-. vet·sicherungs- und

beitragsrechtlichen Themen aus der knappschaft
lichen Krankenversicherung und der knappschaft-
lichen Rentenversicherung. Mitteilungen uber
Gesetze, Regelungen und Richtlinien, mit Berichten

und Informationen Ober Kongresse. nationale und
internationale Veranstaltungen sowie amtlichen

Bekanntmachungen (Abonnement kostenpflichtig)
- die Mitgliederzeitschrift.tag: die vierteljjhrlich er-

sci·leint, uber aktuelle Themen aus allen Bereichen
der knappschaftlict·ten Versicherung unterrichtet,

Ober gesetzliche Anderungen informiert und ge-
sundheitliche Aufkldrung betreibt (kostenlos)

- die Knappschaftliche Presseschau, die eine Zusam-
menstellung aller auf ortlicher Ebene erscheinenden

Artikel bietet (kostenlos)
das Informationshandbuch fur Knappschaftsalteste
mit den wichtigsten Erlauterungen zu den versiche-

rungs-, beitrags- und leistungsrechtlichen Vorschrif-
ten des Gesundheitsreformgesetzes (GRG) und ande-

ren Vorschriften einschlieelich der Satzung der Bun-

desknappschaft (kostenlos)
BroschOren und Merkblatter fur die Versicherten
und ihre Angeharigen, u a sind erschienen:
- Broschure Am Dienste Ihrer Gesundheit: Der So-

zialmedizinische Dienst der Bundesknappschaft'
- Broschure .Bundesknappschaft, das soziale ver-

bundsystem'
- Broschure .Ihre Krankenversicherung' fur das alte

und das neue Bundesgebiet
- Broschure .Fruherkennung hilft heilen - Vorsor-

geuntersuchungen fur Ihr Kind'
- Faltblatt Der TOV fur Ihre Gesundheir. Eine Infor-

mation Ober die Gesundheitsuntersuchung zur

Fruherkennung von .Volkskrankheiten'

Alle Broschuren und Merkbljtter erhalten Sie kostenlos
Ober das Referat .Offentlichkeitsarbeir oder bei Ort

lichen Geschaftsstellen der Bundesknappschaft.

Die Serviceleistungen der Bundesknappschaft stehen 1
mit den von ihr gesetzten Aufgabenschwerpunkten zur  
Gesundheitsvorsorge in engem Zusammenhang

- Obernahme von Kosten fur Kurse zur Forderung der i

i Gesundheit und zur Gesunderhaltung
- Aufklarung, Information und Beratung der Versi-

cherten zu samtlichen Themen der Krankenversiche-

rung durch Informationsveranstaltungen, die das

Auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge arbeitet die

Bundesknappschaft als Spitzenverband mit den ande-
ren Bundesverbjnden eng zusammen. Sie ist aber
auch in verschiedenen Arbeitskreisen/-gemeinschaften
auf Landesebene vertreten. Die Bundesknappschaft
setit bel der Gesundheitsvorsorge einen Schwerpunkt
in die Aufklarung ihrer Versicherten. Jedes Mitglied er-

, halt die Zeitschrift .tag. kostenlos zugeschickt Interes-
sierte konnen sich in den Postverteiler aufnehmen las-
sen Sie erhalten dann ebenfalls kostenlos die viertel-

jjhrlich erscheinende Zeitschrift zugeschickt

Referat .Offentlicikeitsarbeit der Bundesknapp-
schaft veranstaltet
Info-Stand auf den IGBE-Kongressen fur Mitglieder
der IGBE
Fortbildungsveranstaltungen fur Knappschaftsalteste
und Mitarbeiter, die uber Tendenzen und Entwick-

lungen im Gesundheitswesen durch Mitarbeiter des
Grundsatzdezemats Krankenversicherung bei der

Bundesknappschaft unterrichtet werden.

Empfehlenswert sind daruber hinaus folgende
Medienangebote:

- die Zeitschrift KompaB, die monatlich erscheint
(Abonnement - kostenpflichtig) und einen umfas-

senden Einblick in die bergbauliche Versicherung
bietet sowie Ober Aktuelles berichtet, und

- die Info-Broschuren, die kostenlos in den Geschafts-

stellen der Bundesknappschaft abgegeben werden.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BUNDESKONFERENZ

FOR ERZIEHUNGS-

BERATUNG e.V.

Gesellschaft fur

Beratung und Theraple
von Kindern,
Jugendlichen und Eltem

AmalienstraBe 6
8510 FOrth/Bay.

Herr Menne (Geschaftsfuhrer)

09 11/77 89 11/12

Die Bundeskonferenz fOr Erziehungsberatung (BKfE)
wut-(le 1962 als gemeinnutziger Vet·ein gegrundet

Fachkrjfte der ca. 800 Erziehungsberatungsstellen in
der Bundesrepublik sind auf freiwilliger Basis in Landes-
arbeitsgemeinschaften for Erziehungsberatung in den
jeweiligen Bundeslandern organisiert. Diese Landes-

arbeitsgemeinschaften sind wiederum in der Bundes-
konferenz zusammengeschlossen.

Die BKfE finanziert sich aus Beitragen, die die landes-
arbeitsgemeinschaften im Verhaltnis zur Zahl ihrer Mit-

glieder abfuhren. aus Kursgebuhren und aus Mitteln,
die die Bundeskonferenz als anerkannte Fachorganisa-
tion der Jugendhilfe vom Bundesministerium fur

Frauen und Jugend im Rahmen einer institutionellen
Farderung erhalt.

Die Zielgruppe der BKfE sind in erster linie die Mitar-
beiter der Erziehungsberatungsstellen, aber auch

Trager von Beratungsstellen, Beharden, Verbande und
der Gesetzgeber soweit es Gesetzesvorhaben betrifft.
die Kinder und Jugendliche angehen.

Als Fachverband fur die Angelegenheiten der Erzie-
hungs- und Familienberatung bevorzugt die Bundes-
konferenz weder ein einzelnes methodisches Vorgehen
noch eine bestimmte Berufsgruppe. sondem tritt fOr

,

eine multidisziplinare Arbeit im Team der Erziehungs-
beratungsstelle ein. Dementsprechend sind die vier

Hauptfachrichtungen (Arzte, Psychologen, Kinder- und
Jugendlichentherapeuten und Sozialarbeiter/Sozial

padagogen) im Vorstand der 8KfE standig reprasen-
tiert.

Die Bundeskonferenz bemuht sich in ihren Tatigkeiten
um die Voraussetzungen der Arbeit von Erziehungs-
beratungsstellen und ihre inhaltliche Ausgestaltung,
um die F,5rderung von Pravention, Diagnostik, 8era-
tung und Therapie von Kindern und Jugendlicien. die

Weiterbildung der Fachmitarbeiter sowie die Wahrung
der Rechte der Klienten von Beratungsstellen (z. B.
Datenschutz).

Aufgaben
und Ziele
der Institution

1

131



In diesem Rahmen ist die BKfE tatig auf folgenden
Gebieten:

BUNDES·

KONFERENZ FOR
ERZIEHUNGS
BERATUNG e.V

Medlenangebote

Service-
leistungen

- Vermittlung von Erfahrungsaustausch der Mitarbei-

ter von Beratungsstellen sowie neuer Erkenntnisse
fur die Beratungsarbeit

- Statistische Erhebung zur Arbeit von Beratungs-
stellen

- Veranstaltung von Fort- und Weiterbildungs
angeboten und Fachtagungen

Die Medien der BKfE zielen in ersten Unie auf die Fach-
mitarbeiter der Erziehungsberatungsstellen, in zweiter
Linie sollen Trjger von Beratungsstellen und Beharden

angesprochen werden und scI,lieelich die allgemeine
Offentlichkeit.

Die Zeitschrift der BKfE .Informationen fur Erziehungs
beratungsstellen erscheint 3mal im Jahr: sie wird den

Erziehungsberatungsstellen und den Mitgliedern der

Landesarbeitsgemeinschaften zur Verfugung gestellt
(Einzelabonnement ist mog:,ch) Dre externe Zeitschnft
.Praxis der Kinderpsychologie und -psychiatrie hat eine

regelmaBige Rubrik .Mittellungen der Bl<fE'.

Ober die Printmedien der Bundeskonferenz ist eine

laufend aktualisierte Ver6ffentlichungsliste kostenlos zu

beziehen Die Printmedien sind, soweit es sich nict·It

um BuchverOffentlichungen bei Verlagen handelt, in

der Rege! kostenlos. Allenfalls bei graBeren Stud(zahlen
kann eine Gebuhr erhoben werden

Die 8KfE gibt eine groBe Anzahl von (zum Teil mehr-

seitigen) Merkbljttern und Broschuren heraus:

- Informationen Ober die Bundeskonferenz und ihre
Arbeit (Satzung. Selbstdarstellung etc.)

- Unter den Rubriken .Basistexte und .Hinweise der
Bundeskonferenz' werden Informationen uber tech-

nische, verwaltungsmj Bige und rechtliche Probleme
von Erziehungsberatungsstellen fur die dort Arbei-
tenden zusammengefaBt

-- Die .Stellungnahmen der Bundeskonferenz' rid·Iten
sich mehr an den Gesetzgeber, Beharden und die

allgemeine Offentlichkeit und beziehen sich in der

Regel auf in der Diskussion befindliche Fragestel-

Im Rahmen der .Zentralen Weiterbildung veranstaltet
die Bundeskonferenz eine Vielzahl von Kursen (in der

Regel als Blockseminare) zur fachlichen Arbeit an Erzie-

hungsberatungsstellen. Der Schwerpunkt liegt dabei in

der Weiterbildung in methodischen Ansatzen zur Arbeit

mit Kindern, Jugendlichen und ihren Familien Die

Kurse stehen, soweit Platze nicht von Mitarbeitern von

Erziehungsberatungsstellen beansprucht werden, auch
anderen Interessenten offen. Sie finden uberall in der

Bundesrepublik statt.

Ober das jjhrliche Kursangebot ist ein kostenloses Pro-

gramm erhaltlich, weitergehende Fragen k6nnen an

den Leiter der Zentralen Weiterbildung in der Gesell-
schaft der BKfE gerichtet werden.

Die ca. 60 Leiter der weiterbildungsseminare kOnnen

Ober die Bundeskonferenz fur Referentendienste zu

Fragen im Zusammenhang mit Erziehungsberatung
und psychohygienischen Problemen von Kindern und

Aufkljrung der Offentlichkeit Ober Erziehungs-
beratung und Ober seelische Gefjhrdungen von

Kindern und Jugendlichen
- Stellungnahmen z B. bei Gesetzesvorhaben und

anderen affentlichen Angelegenheiten. die die

Erziehungsberatung sowie die seelische Gesundheit

von Kindern und Jugendlichen betreffen.

lungen, die fur die Erziehungsberatung und das

Wohl von Kindern und Jugendlichen von Belang
sind.

- Regelmjeig werden die Ergebnisse der Erhebungen
der BKfE als .Ausgewahlte Ergebnisse von Erzie-

hungs- und Familienberatungsstellen' veraffentlicht

Die in der obengenannten liste ebenfalls verzeichne-

ten Buchveroffentlichungen bei Verlagen befassen sich
in der Regel mit inhalt!:chen Fragestellungen, die fur
die beraterische und therapeutische Arbeit bei kind-

lichen Entwicklungsprob:emen wicitig sind Exempla-
risch fur die Budiverdffentlichungen seien hier die

Bucher.Gewalt und Erziehung und.Familie in der

Krise - Sozialer Wandel, Familien- und Eniehungsbera-
tung', .Erziehungs- und Familienberatung. Unter-

suchungen zu Entwicklung, Inanspruchnahme und Per-

spektiven erwahnt

Die BKfE verfugt uber Plakate zur Information der
Offentlichkeit Ober die Aufgaben der Bundeskonferenz
und Ober die Arbeitsweise der Erziehungsberatungs-
stellen. Die Plakate werden kostenlos ausgeliehen.

In regelmaBigen Abstanden gibt die Bundeskonferenz

Informationsbroschuren (kostenlos) mit den Ergeb-
nissen ihrer Erhebungen zu Anzahl, Verteilung und per-
soneller Ausstattung von Erziehungsberatungsstellen
sowie zu deren Inanspruchnahme durch Klienten her-
aus (Ausgewahlte Auszahlungsergebnisse von Erzie-

hungs- und Familienberatungsstellen in der BRD und
Berlin-West und .Inanspruchnahme von Erziehungsbe-
ratungsstellen . . .').

Eine kostenlose Aufnahme in den Verteiler der BKfE ist

maglich.

Jugendlid·len angesprochen werden. Ober die Referen-

tentatigkeit und das Honorar mue mit den Betreffen-

den selbst verhandelt werden.

Die Bundeskonferenz verfugt uber eine kleine Ausstel-

lung (8 Plakate 83 x 120 cm auf Karton), die Ober den
Ausbau der Erziehungsberatung zu verschiedenen Zeit-

punkten, die Unterschiede der Versorgung in den Bun-
destandern und die Ausstattung mit Mitarbeitern infor-
miert. Die Ausstellung wird kostenlos ausgeliehen (evt.
Transportkosten).

Einmal jahrlich fuhrt die BKfE eine Fachtagung zu

Fragen der Erziehungsberatung durch, die auch Nicht-

Mitgliedem offensteht (Teilnahmegebuhr).

Die Bundeskonferenz fuhrt regelmjeige statistische

Erhebungen zu Ausstattung und Beanspruchung der

Erziehungsberatung in der Bundesrepublik durch (siehe
.Medienangebote,

1
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Interessierte sollten in jedem Fall das kostenlose, aus-

fuhrtiche VerOffentlichungsverzeichnis anfordem.

Es empfiehlt sich die kostenlose Aufnahme in den Ver
teiler der BKfE.

Das umfangliche Weiterbildungsprogramm der .Zentra-
len Weiterbildung der BKfE sollte angefordert werden.

Die BKfE verleiht kostenlos eine Ausstellung von 8 Pia-
katen (83 x 120 an) auf Karton Ober den Ausbau von

Erziehungsberatung.

Ober die BKfE kann eine graBere Anzahl von Referen-
ten mit Lehrerfahrung angesprochen werden.

Die jahrliche Fachtagung der BKfE steht auch Nicht-

Mitgliedem offen.

BUNDES-
KONFERENZ FOR

ERZIEHUNGS-

BERATUNG e.v.

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BUNDESVERBAND DER

BETRIESSKRANKEN-

KASSEN

- Korperschaft
des offentlichen Rechts -

KronprinzenstraBe 6
4300 Essen

Referat Gesundheit
(Referatslelter: Herr W Kammerer)

0201/179-01

0201/1 79-1000

Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen ist eine

Karperschaft des affentlichen Rechts: seine Mitglieder
sind dreizehn Landesverbande (Hamburg/Schleswig-
Holstein/Mecklenburg-Vorpommem und Rheinland

Pfalz/Saarland bilden jeweils einen Landesverband) der

Betriebskrankenkassen sowie die Betriebskrankenkasse
des Bundesverkehrsministeriums, die Bundesbahn-Be-
triebskrankenkasse, die Reichsbahn-Betriebskranken-

kasse und die Bundespost Betriebskrankenkasse.

Den Landesverbanden der Betriebskrankenkassen ge-
haren die ca 740 Betriebskrankenkassen mit Ober 8
Millionen Versicherten (1991) an. Die Betriebskranken-
kassen verstehen sich .als ein eigenstandiges Instru-
ment der betrieblichen Sozialpolitik und als zusatzliches

Feld partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Ar-
beitnehmern und Arbeitgebem Schon sehr fruh be-
standen als Vorljufer der Betriebskrankenkassen Ende
des letzten Jahrhunderts betriebsbezogene Kranken-

versicherungseinrichtungen im Bergbau, gewerbliche
Hilfskassen und sogenannte Fabrikkrankenkassen.

Der Bundesverband, der 1952 gebildet wurde, hat als

Hauptaufgabe die Unterstutzung und Farderung sei-
ner Mitglieder. Ein Arbeitsschwerpunkt sind z. B. die Ab
schlusse der Bundesmantelvertrage mit den Bundesor-
ganisationen der Arzte und Zahnarzte.

Weitere Arbeitsschwerpunkte sind:

- Beratung und Unterrichtung der Mitglieder z. B. in

Fragen des Versicherungs- und Leistungsrechts. zu

der Weiterentwicklung im Zusammenhang mit dem

GRG und zu speziellen Fachthemen wie z B..Be-
triebliche Suchtkrankenhilfe' und .Betriebliche Ge-

sundheitsfOrderung'.
- Entwicklung und Umsetzung BKK-spezifischer EDV-

losungen.
- Forsctlung, mit Forschungsvorhaben wie z. B. .Quali.

tatssicherung in der zahnmedizinischen Versorgung
oder .Krankenkassen- und Betriebsmedizindaten',

- Berufliche Bildung, wo neben der Ausbildung des
Nachwuchses und Umschulung von Angestellten aus

anderen Berufen in der Bundesschule zahlreiche
Weiter- und Fortbildungslehrgange durchgefuhrt
werden,

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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BUNDES-

VERBAND DER
BETRIEBS-

KRANKEN-

KASSEN

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

- Erstellung und Auswertung von Statistiken, so z. B.
uber Krankheitsarten, Arbeitsunfjhigkeit, Kranken-
hausaufenthalten und Betriebsunfallen der Mitglie-
der unter verschiedenen Aspekten,

- Offentlichkeitsarbeit und
- Mitwirkung in den entsprechenden nationalen und

internationalen Gremien und Vereinigungen.

In allen Arbeitsschwerpunkten wird traditionsgema B
der Gesundheitsforderung, Prjvention und Prophylaxe
grooe Bedeutung beigemessen.

Wie bei den einzelnen Betriebskrankenkassen und den
Landesverbjnden sind auch beim Bundesverband die

Selbstverwaltungsorgane eine Vertreterversammlung
und der Vorstand Die Vertreterversammlung und der
Vorstand sind paritatisch besetzt mit gewahlten Vertre-

tem der Versicherten und der Arbeitgeber. Die Aufga-
ben der Vertreterversammlung sind: BeschluBfassung
uber die Satzung, Abnahme der Jahresrechnung und

Aufstellung des Haushaltsplanes sowie die Wahl des

Vorstandes Der vorstand fuhrt die Kassengeschafte
und schljgt der Vertreterversammlung den Haupt

Das Medienangebot des Bundesverbandes der Be-
triebskrankenkassen richtet sich einmal an die Mitarbei-

ter der Krankenkassen und der Betriebe mit Informa-
tionen uber Versicherungsrecht und -verwaltung sowie

uber Fragen von Pravention, Therapie und Rehabilita-
tion, und zum anderen an die Mitglieder und ihre An-

geharigen vor allem mit Informationen und Anregun-
gen zum Erhalt ihrer Gesundheit. Als Periodika erschei-

nen:

- die Verbandszeitschrift.Die Betriebskrankenkasse'

mit versicherungsrechtlichen und -wirtschaftlichen

Artikeln sowie Themen aus dem Gesundheitswesen.
dann Mitteilungen uber Gesetze, Regelungen und

Richtlinien. Berichten aus dem Bereich der Betriebs-

krankenkassen und Stellenanzeigen (Abonnement -

' kostenverursachend).
in zweimonatigem Abstand .BKK-Service' als Fachpu-
blikation fur die Praxis der Personalsachbearbeitung
(Abonnement kostenverursachend),
einmal pro Quartal das Mitarbeiter-Magazin der BKK

.Miteinander,
zweimal jjhrlich .News zur Gesundheitsforderung
im Betrieb, herausgegeben vom Europaischen Infor-
mationszentrum .Gesundheitsfarderung im Betrieb 

beim Bundesverband, Referat Gesundheit,
- in unregelmaBiger Folge mehrmals jah,lid, iennzei-

chen BKK'; diese veraffentlichung bezieht pointiert
BKK-Position in aktuellen sozialpolitischen Angele-
genheiten.

- das Magazin der BKK .Gesundheit. das zweimonat-

lich erscheint und der Information sowie gesund-
heitlichen Aufklarung der Versicherten der BKK dient

und Mitteilungen einzelner landesverbande bzw. Be-
triebskrankenkassen enthjlt (Abonnement - kosten-

verursachend)

Weitere Medien fur die Arbeit der Betriebskrankenkas-
sen sind z. B.:

amtlichen Geschaftsfuhrer und seinen Stellvertreter zur

Wahl vor.

Daneben gibt es auch beratende Fachgremien mit be-

sonderen Aufgaben wie z. B. einen Arbeitskreis .Prjver-
tion und Rehabilitation' (bestehend aus BKK-Vertretem
und Arbeitsmedizinern).

Mit der Umsetzung der Aufgaben des Bundesverban-

des sind Ober 300 Mitarbeiter befaet, die in folgenden
Bereichen tatig sind:

- innere verwaltung
- EDV
- Vertragswesen
- Beitragswesen
- Leistungen
- Gesundheitsforderung
- Rehabilitation
- Bundesschule

Die Finanzierung erfolgt Ober eine spezielle Umlage bei
den Mitgliedern

- .Krankheitsarten- und Arbeitsunfallstatistik- mit Da-
ten nach landesverbanden und Wirtschaftsberei-
chen ausgewertet (kostenverursachend),

-· .Handbuch zur Gesundheitsf6rderung mit It·tforma-

tionen und Hinweisen zur betrieblichen Gesundheits-

fOrderung durch Beschreibung von Krankheiten, Risi-

kofaktoren und riskanten Verhaltensweisen sowie

Vorschlagen fur MaBnahmen zur Sicherung und Er-

haltung der Gesundheit (kostenverursachend},
- .Reha-Arbeitshilfe als Sammel- und Nachschlage-

werk fOr die Reha-Praxis in der Sozialversicherung
(kostenverursachend),

- .Reha-Helfer als Leitfaden fur die Zusammenarbeit
mit Selbsthilfegruppen mit Beschreibung und Adres-

sen von Selbsthilfegruppen (kostenverursachend),
- Berichtsbande zu Tagungen und Kongressen der Be-

triebskrankenkassen.
- aktuelle Sonderdrucke wie z. B. die .Vereinbarung zur

Zusammenarbeit zwischen Betriebskrankenkassen

und Betriebsarzten.

FOr die Versicherten und ihre AngehOrigen gibt es zahl-

reiche Broschuren und Faltblatter mit Ratschlagen zur

Erhaltung der Gesundheit oder zum Umgang mit

Krankheit wie z B:

- .Alkohol und Betrieb' mit Informationen und Anre

gungen zur Suchtproblematik in Betrieben und dem

Umgang damit,
- .Zill Zunder und ihre Zahnzwerge fur 4- bis 8jjhrige

zum Thema Zahngesundheit,
- .Frisch und munter statt fix und fertig' mit Tips fur

eine gesunde Arbeitszeit,
- ,Das Beste gegen Frust ist Unternehmungslusr mit

Tips fur eine aktive Freizeit,
- .Mehr Frei-Zeit in der Freizeit' mit Tips fOr Entspan-

nung und Erholung.
- .Halt' Leib und Seele zusammen ! mit Tips fur rich-

tige und gesunde Ernjhrung.
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Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen dient

mit seinen Serviceleistungen, die weitgehend den Auf-

gabenschwerpunkten entsprechen, vor allem seinen

Mitgliedern. Diese Semiceleistungen beziehen sich ein-
mal auf die originaren Aufgaben einer Krankenkasse,
ihre Versicherten vor den finanziellen Folgen zu scI·,ut.

zen, die durch die Behandlung und Versorgung einer
Erkrankung oder eines Unfalls entstehen. Zum anderen
beziehen sie sich aber auch auf MaBnahmen, die der
Vorbeugung von Krankheit und Unfallen und auf FOr-
derung der Gesundheit abzielen, wobei fur die Be-
triebskrankenkassen infolge ihrer Betriebsnahe eine be-
sondere Situation besteht.

Zu diesen Serviceleistungen geheren z. B.:

- die Durchfuhrung von Modellvorhaben mit wissen-
schaftlicher Begleitung wie zur .Pravention von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder .Betriebskranken
kassen und Betriebsmedizindaten - vemertungs-
maglichkeiten fur die betriebliche Gesundheitsvor-
sorge'. Die Ergebnisse und Erfahrungen werden fur
die einzelnen Kassen nutzbar gemacht und munden

u. a. in Angeboten for Gruppenkurse zur Herz·Kreis-
lauf-Pravention oder MaGnahmen zur Suchtproble-
matik,

- die Erarbeitung und Bereitstellung des .Handbuch
zur Gesundheitsfarderung fur die betriebliche Ge-
sundheitsfOrderung.

- die Sammlung, Bewertung und Bereitstellung von

Informationen sowie die Herausgabe eigener Infor-
mationen durch das Europaische Informationszen-

trum .Gesundheitsforderung im Betrieb', das von

dem Bundesverband und dem WHO-Regionalburo
fur Europa errichtet wurde, und dem Austausch pra·
xisnaher Informationen, Erfahrungen, Konzepte und
Modelle der betrieblichen Gesundheitsfarderung
dienen

Zu beiden Ausrichtungen der Serviceleistungen geha-
ren die Angebote der BKK-Bundesschule in Rotenburg/
Fulda. Diese enthalten z B. ein- bzw. halbwachige Wei-
terbildungsseminare fur Geschaftsfuhrer, Sachbearbei-

ter und Organmitglieder oder Spezialseminare z. B. zu

.Gesunde Emjhrung und Betriebsverpfiegung', .Bewe-

gung am Arbeitsplatz oder .Betriebliche Suchtkranken
hilfe:

Weitere Serviceleistungen des Bundesverbandes fur
seine Mitglieder, aber auch fur die interessierte Offent-
lichkeit sind Veranstaltungen wie .Betriebskrankenkas-
sen-Tage", Kongresse wie z. B. zum Thema .Gesundheit

fur Alle - Gesundheitsfarderung durch Betriebskran-
kenkassen' und sogenannte .Kooperationspartner-
Workshops' (Informationen uber den Bundesverband).

Der Bundesverband der Betriebskrankenkassen ist mit
seinen Leistungen vor allem auf die Arbeit seiner Mit-

glieder ausgerichtet.

Von der Kooperation auf Bundesebene abgesehen, ist
fur die in der Gesundheitsfarderung Tatigen vor allem
fur die betriebliche Gesundheitsf6rderung die Zusam
menarbeit mit den Betriebskrankenkassen vor Ort zu

empfehlen. Hier kannen auch die praktizierten Strate-
gien und Modelle zur GesundheitfOrderung sowie das

Angebot an gesundheitsfordernden Kursen und Me-
dien kennengelernt werden.

BUNDES·
VERBAND DER

BETRIEBS-
KRANKEN·
KASSEN

Service-
leIstungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpar·tner

Telefon

Telefax

Telex

BUNDESVERBAND DER

DEUTSCHEN ZAHNARZTE
e.v.

- BDZ -

und KASSEN-

ZAHNARZTLICHE
BUNDESVEREINIGUNG

- KZBV -

1 Informationsstelle

der Deutschen

Zahnarzte
- Set·viceabteilung -

11 Institut der

Deutschen Zahnarzte
- IDZ -

UniversitatsstraBe 71-73

5000 KOIn 41

1 Informationsstelle der Deutschen Zahnarzte
- Ser/ceabtellung -

Frau ROsner (02 21/4001-2861

11 Institut der Deutschen Zahnarzte (IDZ)

Zentralsekretariat des IDZ

Frau Fink (0221/4001-183)

02 21/4 0010

0221/406655
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1 Die Serviceabmilung der Informationsstelle des BDU

KZBV bearbeitet folgende Aufgabenstellungen:

- Dokumentation von zahngesundheitlichen Aufkla-

rungsmaterialien von unterschiedlichen Anbletern,
- Verteilung der von BDZ/KZBV herausgegebenen Auf-

kldrungsschriften.
- Vetwaltung eines Dokumentationsarchivs mit ca.

150 Stichworten (Auswertung zahnarztlicher Fachzeit-

schriften).
- Organisation und Verwaltung eines Verleihdienstes.

11 laut der im Januar 1987 in Kraft getretenen Satzung
erfullt das Institut der Deutsct·len Zahnarzte (IDZ) .die
Aufgabe, fur die Berufspolitik der deutschen Zahnarzte

praxisrelevante Fonchung, Entwicklung und Beratung
im Rahmen der Aufgabenbereiche von BDZ und 1<ZBV

zu betreiben

Aufgaben
und Ztele
der Institution
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Konkrete Arbeitsschwerpunkte sind u. a.:

- BDZ -

- KZBV -

- IDZ -

Aufgaben
und Zlele
der Institution

- die Konzipierung und Durchfuhrung von Studien im
Bereich Oral-Epidemiologie,

- die Durchfuhrung von Image-Studien zum Zahnant-
beruf.

- die Durchfuhrung internationaler Systemvergleiche,
- die Entwicklung von Prognosekonzepten (Szenarien).
- die Durchfuhrung von Einstellungsuntersuchungen

bei der Bevalkerung,
- die DurchfOhrung arbeitswissenschaftlich-ergonomi-

scher und arbeitssoziologischer Untersuchungen zur

zahnarzttichen Berufsausubung,
- die Durchfuhrung von Nutzen-Kosten-Analysen im

Bereich der zahnjrztlichen Versorgung,

Med/enangebote   1 Die Serviceabteilung der Informationsstelle des BDZ/
KZBV gibt folgende Publikationsverzeichnisse heraus:

Empfehlungen

Ubersicht uber gebegesundheitliches Informations-
material
Diese Obersicht enthalt Materiatien verschiedener
Anbieter gibt die Bezugsquellen an und nennt ggf.
die Preise Das dort aufgefuhrte Material ist vom

.Arbeitskreis Zahnmedizinische Information' gepruft
und als verwendbar anerkannt

- Obersicht uber das Dia-Archiv von BDZ und KZBV
Die in dieser Obersicht verzeichneten Dia-Reihen
werden kostenlos verliehen (maximal 2 Monate)
Auf Wunsch werden zu sgeziellen Vortragsthemen
Dia-Reihen aus Einzeldias zusammengestelt.
Die Dia-Reihe ,Zahnpatrouille im Einsatz' eignet sid· 
fOr eine Verwendung im Kindergarten bzw. in der
1. und 2. Grundschulklasse. Die drei Saulen der Ka-
riesentstehung (Nahrung, Bakterien, Zeit) sind klar
erkennbar und die Verhutung der Karies durch ge-
eignete Auswahl der Nahrung. richtige Zahnpflege
sowie den halbjahrlichen Besuch beim Zahnarzt sind
ebenso klar dargestellt. Ein Begleitheft fur den Er-
zieher/Lehrer ist beigefugt

- Obersicht Ober den Filmbestand von BDZ und KZBV
Die in dieser Obersicht enthaltenen Filme werden
ebenfalls kostenlos verliehen. sind aber z. I scI·,on
relativ alt. Der Videofilm .Nicki und sein dickster
Freund' ist gut geeignet, um mit Schutern anschlie-
Bend eine Diskussion Ober ihre Angste beim Zahn

arzt zu fuhren
- Die in der .Obersicht Ober gebiegesundheitliches In-

formationsmaterial' aufgefuhrten, kostenlos bis zu

  30 Exemplaren, beziehbaren Printmedien sind gut
einsetzbar, sowohl zur Ausgabe an spezielle Multipli-
katoren, z. B Lehrer und Erzieher. als auch in der
Lehrer- und Erzieherfortbildung

FOr die Aufklarungsarbeit von Jugendzahnjrzten in

sog. sozialen Problemgebleten mit ho ·tem Auslander
anteil verdienen die in verschiedenen Sprachen ge-
druckten Merkblatter .Gesunde Zahne hat uns die Na-
tur gegeben' besondere Enuhnung

Die einfach gestalteten Merkblatter des BDZ/l<ZBV sind

wegen ihrer knappen, sachlich richtigen Darstellung

1 Die Informationsstelle der Deutschen Zahnarzte
- Serviceabteilung - empfiehlt im einzelnen:
- die .Obersicht uber gebiBgesundheitliches Informa-

tionsmaterial
- die.Obersicht uber das Dia-Archiv von BDUKZBV
- die kostenlosen Printmedien des BDZ/KZBV

- die Entwicklung gesundheits- und sozialpolitischer
Versorgungskonzepte zur zahn- und kassenjrztli-
chen Versorgung.

- die Initlierung von Forschungsvorhaben zu sozialme

dizinischen und prjventivmedizinischen Problemstel-

lungen in der Zahnmedizin.
- die Entwick ung und Durchfuhrung dental-psycholo-

gischer Projekte zu Fragen der Zahnarztangst, Inan-
spruchnahmemotivation zahnarztlicher Dienste und

Krankheitsverarbeitung oraler Erkrankungen,
- die Durchfuhrung von Analysen und Projektionen

zur Inanspruchnahme des zahnarztlichen versor-

gungssystems,
- die Veranstaltung von Symposien und Konferenzen.

durchaus geeignet - im AnschluB an eine persanliche
,

Ansprache ,
als Gedjchtnisstutze mit nach Hause ge-

nommen zu werden.

An dieser Stelle soil auch das vom BDZ/KZBV herausge-
gebene Periodikum .Zahnjrztliche Mittellungen' (ZM)
enwahnt werden Diese Zeitschrift wird kostenlos allen

Zahnarzten zugesandt.

11 Es besteht die Maglichkeit. in den Verteiler des IDZ

aufgenommen zu werden Auf diesem Wege wird der

Interessent mit den unregelmaBig erscheinenden IDZ-
Mittellungen und Kurzberichten zu aktuellen For-
schungsprojekten versorgt Der Bezug des IDZ-Infor-

mationsdienstes ist kostenfrei.

Unter Umstjnden kannen auch einzelne Exemplare der
in den Publikationsreihen des IDZ herausgegebenen
und vom Deutschen Ante-Vetag, Kaln, vertriebenen
Schriften beim IDZ kostenlos angefordert werden.

Die Serviceabteilung der Informationsstelle des BDU

KZBV unterhalt einen verleihser·vice Neben dem Verleih
der in o a Ubersichten aufgefuhrten Filme und Dia-Se-

Men besteht die Maglichkeit, die z I teuren, in der

.Obersicht Ober gebiBgesundheitliches Informations-
material' beschriebenen Demonstrationsmaterialien
(GebiB-, Zahn- und Kiefermodelle etc.) kostenlos zu

entleihen (Darunter sind z. B. auch Gebiemodelle mit

kieferorthopjdischen Fehlbildungen )

Ebenfalls entleihbar sind Ausstellungsmaterialien und
Demonstrationstafeln

Genaue Auskunfte Ober Art und Umfang dieser Mate-
rialien some Ciber die bereits erwahnte Maglichkeit der

themenspezifischen Zusammenstellung von Dia-Serien
sind bei Frau Kossack zu erfragen.

Anfragen zu Stichworten des Dokumentations-Archivs
werden beantwortet, Zeitschriftenalikel werden ggf.
kopiert und zugesandt. (Ein Stichwortverzeichnis kann

angefordert werden.)

- den kostenlosen Verleihservice teurer Modelle und

Anschauungsmaterialien.

11 Im einzelnen ist zu empfehlen:

- die Aufnahme in den Verteiler des IDZ

1

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BUNDESVERBAND

DER ELTERNKREISE

DROGENGEFAHRDETER
UND
DROGENABHANGIGER
JUGENDLICHER e.V.

- BVEK -

Westring 2

Postfach 13 69
4700 Hamm 1

Frau Arenz-Greiving
Frau Mischke

02381/9015-0

Der BVEK ist ein bundesweiter ZusammenschluB von

Elternkreisen drogengefahrdeter und drogenabhjngi-
ger Jugendlicher. Schirmherrin des BVEK ist Frau
Marianne von Weizsacker.

Mitglieder kannen alle Elternkreise oder Landesver-

bjnde der Btemkreise werden, wenn sie die gleichen
Ziele verfolgen, die in der Satzung des BVEK festgelegt
sind:

.Zweck des Vereins ist die Farderung des offer·ttlichen
Gesundheitswesens und der Jugendhilfe in Elternkrei-

sen. Der Satzungszweck wird insbesondere vet·wirklicht

durch:

- FOrderung der Selbsthilfe von Eltern sowie Angeh 
rigen und Partnern suchtgefahrdeter und suchtkran-
ker Menschen in Eltemkreisen,

- FOrderung und Unterstutzung zur Grundung neuer

oder bereits bestehender Eltemkreise,
- Offentlichkeitsarbeit und Information der Mitglieder-

einrichtungen.
- Zusammenarbeit mit allen einschlagigen Institutio

nen und Verbanden.

Der Verein versteht seine Arbeit uberparteilich und
Oberkonfessionell. Er gehart keinem Wohlfahrtsver-
band an. (Aus § 2 der Satzung.)

Dem BVEK geharen (Stand: Ende 1990) 150 Elternkreise
an. In den Bundeslandem Nordrhein-Westfalen, Baden-

Wurttemberg und Niedersachsen existieren Landesver-
bande der Elternkreise, die ebenfalls Mitglieder des
Bundesverbandes sind.

Die einzelnen Elternkreise sind unabhangig, was die

Form und Konzeption der jeweiligen Aktivitaten anbe-
langt Gemeinsam sind ihnen die persanliche Betrof-
fenheit und die Zielsetzung sowie das Selbsthilfe-Prin-
zip als Grundlage und Maestab: Anderen zu helfen ist

gut; sie zu lehren, sich selbst zu helfen ist besser.'
(Aus: vonwort der BroschOre .Sind Eltem machtlos?
des BVEK)

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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- BVEK -

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Der Bundesverband hat seine Geschjftsstelle seit dem
1 1. 1988 in den Rjumen der Deutschen Hauptstelle
gegen die Suchtgefahren. Seine Aufgaben liegen in
den Bereichen Organisation, Koordination und der Zur-
Verfugung-Stellung von Arbeitshilfen. Die Mittel dafur
werden Ober Spenden und Projektzuwendungen des
BlvIG aufgebracht

Samttiche Publikationen des BVEK wenden sich primar
an die in den Elternkreisen tatigen bzw an betroffene
Eltern oder Angeharige Drogengefahrdeter oder Dro-

genabhingiger

2mal jahrlich erscheinen die EK-Informationen In die-
sem .Mittellungsblatt fur die Arbeit in Elternkreisen'
sind  nformationen zu bav Berichte uber bestimmte

Schwerpunktthemen enthalten sowie personliche Be-
richte betroffener Eltern und Hinweise auf Veranstal-
tungen. Seminare u 3 Der Bezug ist fOr Elternkreise
kostenlos An Interessenten aueerhalb der Eltemkreise
werden die EK-Informationen auf Anforderung zum

Selbstkostenpreis abgegeben

' Im Jahresbericht des BVEK werden die Dokumentatio-
nen von Aktivitaten einzelner Elternkreise unkommen-
tiert zusammengefaBt. Dieser Bericht ist zu den glei-
chen Bedingungen erhaltlich wie die EK·Informationen.

Beim BVEK erhaltlich sind die Einzelveraffentlichungen,
von denen folgende beispielhaft genannt se'len:

Kostenlos erhalttich ist ein Anschriftenverzeichnis der
Elternkreise.

Der BVEK stellt auf Wunsch auch direkte Kontake zu

bestehenden Elternkreisen bzw den jeweiligen An-

sprechpartnern her und benennt (nach Rucksprache
mit dem regionalen Eltemkreis) Referenten zu entspre-
chenden Themenbereichen

' In den Institutionen und Vereinigungen. die sich im
Rahmen der GesundheitsfOrderung mit der Suchtpro
blematik befassen, sollte das Anschriftenverzeichnis
der Elternkreise vorhanden sein, um betroffene Ange
harige an die regionalen Elternkreise velweisen zu kan
nen.

Die Aufgabenschwerpunkte des BVEK sind im einzel-
nen:

fachliche, organisatorische und persanliche Hilfestel-
lung bei der NeugrOndung von Elternkreisen,

- finanzielle Unterstutzung von Elternkreisen,
beispielsweise fur die Offentlichkeitsarbeit vor Ort.
Versendung von Informationen Ober Tagungen und
Seminare sowie uber die Arbeit in den Elternkreisen.

- Zusammenarbeit mit den Einrichtungen der Sucht-
hilfe.

- d'ie Broschure .Sind Stern machtlos? - Gibt es

Schutz vor Verfuhrung und Abhangigkeit?', in der
das Konsum. und Problembewaltigungsverhalten
von Eltern kritisch hinterfragt wird;
die Broschure .Drogenorobleme in der Familie? -

Selbsthilfe durch Eltemkreise, in der zu bestimmten
Stichworten fragenden und betroffenen Eltern In-
formationen und Anregungen gegeben werden;
das Faltblatt.Was Eltem liber Drogen wissen soil-
ten!-, mit kurzen Informationen zu Fragen in Zu

sammenhang mit dem Drogenkonsum von Kindern
und Jugendlichen

Ansichtsexemplare dieser Publikationen sind auf Anfor-
derung kostenlos erhaltlich

Damber hinaus sind auf Anfrage weitere Einzelpublika-
tionen (u. a. zur Haschisch-Problematik) erhattlich, die
von Eltemkreis-Angeharigen erarbeitet wurden bzw
sich mit der Thematik von Elternkreisen befassen.

Die Tagungen, Seminare und sonstigen Veranstaltun-

gen. die der BVEK gemeinsam mit Elternkreisen, Lan.
desverbanden der Elternkreise oder anderen Organisa-
tionen durchfuhrt sind in der Regel nur fOr die Mit-

glieder der Elternkreise der Drogenhilfe offen Ober die
konkreten Zugangsbedingungen informiert der BVEK
auf Anfrage.

1 AuBerdem sollte an diesen Personenkreis auch die In-
formation Ober das vorhandene Medienangebot wie
z. B. die BroschOren .Sind Eltern machtlos?' und .Dro-
genprobleme in der Familie?' sowie das Faltblatt .Was
Eltern Ober Drogen wissen sollten- weitergegeben wer-

den.

1

1
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Aclresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BUNDESVERBAND DER

INNUNGSKRANKEN-

KASSEN

- IKK-BUNDESVERBAND-

(Korperschaft
des Offentlichen Rechts)

Kalner Straee 1-5

5060 Bergisch Gladbach 1

Frau Henle
Abtellung 1 - Versicherungsrecht

02204/44·0

02204/44-185

Der IKK-Bundesverband ist die Spitzenorganisation der
Handwerklichen Krankenversicherung. Er betreut zur

Zeit 12 Landesverbande. die gleichzeitig die Mitglieder
des Bundesverbandes darstellen.

Diesen 12 Landesverbanden - zwei weitere Landesver·
bande befinden sich in den fOnf neuen Bundeslandem

im Aufbau - geharen 173 Innungskrankenkassen mit
derzek rd 3,3 Mio. Versid·lerten an. Der IKK-Bundesver-
band wird Ober eine von seinen Mitgliedsverbanden
aufzubringende Umlage finanziert.

Die Wurzeln der heutigen Innungskrankenkassen lassen
sich nachweisbar bis auf das Jahr 1355 zuruckverfolgen.
Bereits im 15 Jahrhundert bestanden aus der Solidari-

tjt und FOrsorgepflicht im Handwerk die ersten von

den ZOnften organisierten Selbsthilfeeinrichtungen,
woraus sich spjter die ersten Kranken- und Sterbekas-
sen der Handwerkszunfte entwickelten. Im Jahre 1883
wurde die soziale Krankenversicherung eingefuhrt. Dies

war zugleich die Geburtsstunde der heutigen IKK.

Der IKK-Bundesverband wurde 1954 mit Einft)hrung des

Verbanderechts in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung als Nachfolgeorganisation der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Innungskrankenkassen-Verbande ge-
grundet. Er ist eine Selbstverwaltungsk6rperschaft des
affentlichen Red Its. deren Organe - der Vorstand und

die Vertreterversammlung - sich paritatisch aus Vertre-
tem der Versicherten und der Arbeitgeber zusammen-

setzen.

Neben der Erfullung der gesetzlich zugewiesenen Auf-

gaben liegt ein Aufgabenschwerpunkt des Ila<-Bundes-
verbandes in der Unterstutzung seiner Mitglieder bei
der Erfollung ihrer Aufgaben und der Wahmehmung
ihrer Interessen.

Der IKK-Bundesverband entwickelt konzeptionell rich-

tungsweisende Projekte in der Gesundheitsf,5rderung
fur das gesamte IKK-System. fuhrt diese entsgrechend
durch und wertet sie aus. DarOber hinaus kann er fur
seine Mitglieder Grundsatzentscheidungen zur Rege-
lung der Gesundheitsvorsorge treffen und so die durch

den Gesetzgeber auf die Verbande Obertragenen Kom-

petenzen in der Gesundheitsfarderung wahmehmen
und koordinieren.

Aufgaben
und ziele
der Institution

H
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BUNDES-

VERBAND
DER INNUNGS-
KRANKENKASSEN

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Gesundheitsfarderung - seit dem 1. Januar 1989 Auf-

gabe der gesetzlichen Krankenversicherung - war seit

jeher ebenso wie Pdvention und Prophylaxe. zentraler
Bestandteil des IKK-leistungsangebotes

Schon frOh hat sich die IKK-Strategie der Gesundheits
forderung angenommen und ste zu einem bedeuten-
den Eckpfeiler der 10<K-Politik gemacht. Diese Zielset-

zung wurde im IKK-Leitbild bereits 1986 manifestiert.

Als Orientierungshilfe fur den Auf- und Ausbau der

Praventionsangebote der Innungskrankenkassen hat
der IKK-Bundesverband Grundsjtze der Handwerklichen

Krankenversicherung zur Gesundheitserhaltung und zur

Gesundheits rderung fur das gesamte IKK-System

Medienangebote Die vom IKK-Bundesverband herausgegebenen Medien
dienen in erster Linie der gesundheitlichen Aufklarung
ihrer Versicherten Mit fundierter Information und Be-
ratung werden sie zu einer gesundheitsbewueten Le-
bensweise motiviert; umfassende Moglichkeiten zur

Gesundheitsvcrsorge werden aufgeze:gt

Daruber hinaus halt der IKK-Bundesverband versct·tie-
dene Broschuren uber die Innungskrankenkasse, als
Handwerkliche Krankenkasse. ihre Organisationsstruktur,
Ziele, Aufgaben und Leistungen vor.

Folgende Periodika werden vom IKK-Bundesverband
herausgegeben:

aufgestellt und beschlossen. Dabei orientiert sich das
Vet·standnis des IKK-Bundesverbandes von Gesund-

heitsfurderung an dem von der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) in der Ottawa-Charta 1986 definierten

Begriff der GesundheitsfOrderung

Die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufga-
ben des IKK-Bundesverbandes erfolgt in folgenden Be-
reichen:

- Versicherungswesen (Leistungs- und Beitragswesen)
- Vertragswesen
- Information und Bildung
- Innere verwaltung
- EDV

- .Darmkrebs spurt man nicht, eine Informations-
schrift zur Froherkennung von Darmkrebs.

Printmedien zum Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen
sowte Rlsikofaktoren:

.Hoher mutdruck und seine Gefahren'. ein prakti-
scher Ratgeber uber die Zusammenhange der Ent-

stehung von hohem Blutdruck mit Hinweisen zur

Verminderung der Gesundheitsrisiken
- .Sie tun es Gesundheitsvorsorge, Faltblatt und

Posterserie. Eine leicht verstandliche Information fur
IKK-Versicherte zu den Themen Gesundheits-Check-

up und Krebsfruherkennung.
- .Sport treiben - gesund bleiben: eine Informations-

schrift zum Thema Sport und Gesundheit mit einer

Anleitung. sich sgortlich zu betatigen
- Aede Zigarette zeigt Wirkung', mit Informationen

Ober das Rauchen mit Tips zum Abgewohnen'
- .Alkohol zeigt Wirkung, zum Zusammenhang von

Alkohol und Gesundheit sowie mit Tips zum Umgang
mit Alkohol.

- Monatlich die Verbandszeitschrift .Die Krankenversi-
cherung'. die sich mit aktuellen Fragen, Problemen
und Entwicklungen in der Sozialversicherung. insbe
sondere der Gesetzlichen Krankenversicherung, be-

faet. Zudem wird Ober IKK-interne Themen infor-
miert (Abonnement - kostenverursachend).

- Vierteljjhrlich erscheint die Zeitschrift leit fur dich:
das Gesundheitsmagazin der IKK fur ihre Versicher-

ten Sie enthjlt u a Informationen zur gesundheitli-
chen Aufklarung, zur Gesundheitserziehung und
zum Umweltschutz (Abonnement - kostenverursa-
chend)

- Vierte[jahrlich erscheint die Informationsschrift .So-
zialrecht im Betrieb' fur Arbeitgeber, Lohnbuchhalter
Betriebsrate, Steuerberater, Handwerksorganisatio-
nen, Sozialpartner. Selbstverwalter und Mitarbeiter
Sie enthalt u. a Informationen zu den Themen Lei-

stungsrecht, Versicherungsrecht, Arbeitsrecht. Bei-

tragsrecht, Steuerrecht und Rechtsprechung (Abon

nement kostenverursachend).

Der IKK-Bundesverband gibt fur seine Verstcherten Bro-
schuren zur Gesundheitsvorsorge z B zu folgenden
Themen heraus:

Broschuren zum Thema Krebs (Fruherkennung):

- .Rotes Licht dem schwarzen Hautkrebs, eine Infor-
mation Ober den schwarzen Krebs der Haut (mali-

gnes Melanom) mit einer Anleitung zur Selbstbeob-

achtung der Haut.
- .Mann paBt selbst auf', eine Informationsschrift zur

Fruherkennung des Hodenkrebses.
- .Ein Thema, das Frauen interessiert, eine Informa-

tionsschrift Ober den Brustkrebs mit einer bebilder-
ten Anleitung zur Selbstuntersuchung.

Broschuren zum Thema .Gesunde Ernjhrung':

- .Wissen Sie, was Sie essen?', eine umfassende Infor-
mationsschrift zum Thema .Gesunde Emahrung' mit

Hinweisen zur Qualitjt von Lebensmitteln und Tips
zum Einkaufen

- .Gesund genieBen, eine Serie von zwolf handwerks-
spezifischen Ernthrungsbroschuren Neben allge-
meinen Hinweisen enthalten sie Rezeptvorschlage
fur eine gesunde Pausenverpflegung unter BerOck-

sichtigung der spezifischen Arbeitssituation im je-
weiligen Handwerkszweig.

Printmedien zum Thema .Kinder:

- .IKK-Kinder-Gesundheits-Lexikon, eine Inforrnations-
schrift uber alle Fragen, die die Gesundheit von Kin-
dem betreffen.

- .Tips und Informationen zur Kindervorsorge', eine
Information uber die neun Kinderfroherkennungs-
untersuchungen.

- .Tips und Informationen zur Mutterschaftsvorsorge'.
eine Information Ober die Vorsorgeuntersuchungen
wjhrend der Schwangersdiaft.

Materialien zum Thema .Kariesprophylaxe :

Broschuren und gegenstindliche Informationsmateria
lien zum Thema .Kariesprophylaxe bei Kindern.
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Die Serviceleistungen des IKK-Bundesverbandes sowie
der Innungskrankenkassen sind an den Bedurfnissen
ihrer Versicherten und Arbeitgeber orientiert 8 wird
groBer Wert gelegt auf die zielgruppenspezifisdie Aus-

gestaltung der Angebote. Zu diesen zahlen u. a.:

- eine handwerksspezifische Err·lahrungsberatung.
- IKK-Betriebsservice,
- Arbeitshilfen fur betriebliche Informationsveranstal.

tungen,
- Untemchtskonzept Meisterschuler.
- Modellprojekte zur Bestandssicherung und Mitglie-

dergewinnung,
- Entwicklung eines standardisierten Messewesens

einschlieBlich Aufbau eines themenspezifischen
Pools mit Datenverarbeitung und Printmedien zu

den Themen: Emahrung, Bluthochdruck. Rauchen,
Bewegung, Cholesterin und Herz-Kreislauf-Erkran-

kungen; weitere Themen sind in vorbereitung.

- Modellgrojekte zur gesundheitlichen Vorsorge und

KrankheitsfrOherkennung,
- Mitarbeiterschulungen zu verchiedenen Gesund-

heitsthemen und Entwicklung von Umsetzungshil-
fen,

- Modellprojekt zum Thema .IKK und Umweltschutz

Aus dem Selbstverstandnis der Innungskrankenkasse
als Krankenkasse fur das Handwerk entwickelt der IKK-
Bundesverband handwerksspezifische GesundheitsfOr-
derungsangebote, die sich aus ganzheitlicher Sicht so-

wohl am Verhalten des einzelnen als auch an den Le-
bens-, Arbeits- und Umweltverhaltnissen orientieren.
Die Planungen hierfur hat der IKK-Bundesverband be-
reits begonnen, so daB in Zukunft mit einer Reihe von

neuen Aktivitaten auf dem Gebiet der handwerksbezo-
genen GesundheitsfOrderung zu rechnen ist. Erste An-
satze kOnnen der beim IKK-Bundesverband erschiene-
nen Broschure.GesundheitsfOrderung' entnommen
werden.

Der IKK-Bundesverband ist im Rahmen seiner Kompe-
tenzen zustandig fur die konzeptionelle Entwicklung
und Umsetzung von richtungsweisenden Projekten in
der GesundheitsfOrderung fur das IKK-System

Die DurchfOhrung und Umsetzung der Gesundheitsfar-

derung an der Basis wird von den Innungskrankenkas-
sen vor Ort sichergestellt. Dort finden Interessierte
kompetente Ansprechpartner und erhalten einen
Oberblick Ober die gesundheitsfardernden Aktivitjten
und Medien der Innungskrankenkassen.

BUNDES-

VERBAND
DER INNUNGS·
KRANKENKASSEN

Service·

telstungen

Empfehlungen
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Adresse

BUNDESVERBAND DER

KEHLKOPFLOSEN e.V.

Ansprechpartner

Telefon

Obererle 65
4650 Gelsenkirchen

A. Mehring
(1. Vorsitzender)

02 09/59 22 82
(Montag bis Freltag 9.00-13.00 Uhr)

Im Bundesverband der Kehlkopflosen e.v. sind die 6rt-

lichen Selbsthilfegruppen Ober die verschiedenen
Landesverbande zusammengeschlossen.

Er versteht sich als Interessenvertretung def Kehlkopf-

operierten gegenuber Regierung, Institutionen und

der Offentlichkeit. Der Bundesverband organisiert die

Bundestagungen und gibt ein Mitteilungsblatt heraus.

Der Bundesverband kann (nach der Satzung unabhan-
gig davon, ob jemand Mitglied ist oder nicht) die

Betreuung des an Kehlkopfkrebs erkrankten Menschen

ubemehmen

Zur Zeit sind etwa 14 000 bis 15 000 Kehlkopflose in der

Bundesrepublik im Betreuungsbereich des Vereins.
Dazu werden aufgrund des Zusammenwachsens der
beiden deutschen Staaten weitere 5000 an Kehlkopf-
krebs erkrankte Menschen kommen Im Gebiet der

Bundesrepublik existieren bisher 52 selbstandige
Vereine, die wiederum an jeder HNO-Klinik. in der Kehl-

kopfkrebs behandelt wird. eine Krankenhausbetreu-

ungsgruppe unterhalten.

Die Gruppen bemohen sich, auf Bitten der Arzte bzw.
Stationsschwestern den an Kehlkopfkrebs erkrankten

Menschen vor def Operation aufzusuchen und mit ihm
Ober die Folgen zu reden.

Nach der Operation helfen die Betreuer bei Antragstel-
lung bei Sozial-, Versorgungs- und Arbeitsjmtern sowie
bei der evtl. Rentenantragstellung

Wer Mitglied werden machte. zahlt einen jahresbeitrag
von 36,- DM. In der Regel werden monatlich ein- oder

zweimal in den einzelnen Orten Zusammenkunfte

durchgefuhrt, an denen Mitglieder sowie Nicht-Mitglie-
der teilnehmen kOnnen.

Es wird versucht, die Betroffenen standig mit den

soziatpolitisct ten Entwicklungen auf dem laufenden zu

halten, und bei evtl. Schwierigkeiten wird auch Klage
bei den zustjndigen Gerichten erhoben.

Aufgaben
und Zlele

der Institution
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BUNDESVER·

BAND DER
KEHLKOPFLOSEN
e.v.

Medlenanaebote

Service-
leistungen

Empfehlungen

Das Mittellungsblatt des Bundesverbandes der Kehl-
kopflosen e.V. .Sprachrohr erscheint mehrmals jahrlich
und kann uber die Geschaftsstelle angefordert werden

Ihm sind die Adressen derjeweiligen Landesverbande.
Bezirks- und Ortsvereine zu entnehmen.

Referenten fur den Fachbereich der Kehlkopflosen
k6nnen vom Verband gestellt werden.

Der Bundesverband der Kehlkopflosen e.V ist ein kom
petenter Ansprechpartner fOr alle Fragen, die in

Zusammenhang mit der Erkrankung stehen Er kann

gezielt Hilfestellung geben bei Antragen an Sozial-, Ver

sorgungs- und Arbeitsamtem sowie bei Rentenantrag-
stellung

1

1

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BUNDESVERBAND

DER LANDWIRT-

SCHAFTLICHEN

KRANKENKASSEN

- Korperschaft
des offentlichen Rechts -

WeIBensteinstraBe 72

3500 Kassel

Referat: Verstcherungsrecht
(Sachgeblet: Pravention und Rehabilitation;
Herr Helfenritter)

0561/93590

0561/3081-349

Der Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen ist eine Karperschaft des Offentlichen Rechts.
Seine Mitglieder sind 20 landwirtschaftliche Kranken-

kassen, die sich auf das ganze Bundesgebiet verteilen.

Derzeit sind ca. 717.000 Personen als Mitglieder bei den
landwirtschaftlichen Krankenkassen versichert, insbe-

sondere selbstjndige landwirte, ihre mitarbeitenden

Familienangeharigen sowie Altenteiler (Bezieher von

Renten und Geldleistungen aus der Altershilfe fur
Landwirte). Als besondere Leistung wird den Landwirten

bei Ausfall ihrer Arbeitskraft Betriebs- oder Haushalts-
hilfe zur Verfugung gestellt. Dadurch wird auch im
Krankheitsfall die WeiterfOhrung des landwirtschaftli-

chen Betriebes gewjhrleistet und damit ein Einkom-
mensausfall vermieden.

Die Lucke im System der sozialen Sicherheit in der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung wurde erst 1972
durch das Gesetz uber die Krankenversicherung der
Landwirte geschlossen. Von diesem Zeitpunkt an bildet
die Krankenversicherung der Landwirte die dritte Sjule

in der landwirtschaftlichen Sozialversicherung. Davor

gab es lediglich eine soziale Absicherung fur den Be-

reich der Unfallversicherung und der Altersversorgung.
Durch diese gesetzliche Regelung geharen seit dem

1.10.1972 erstmals auch landwirtschaftliche Unterneh-

mer der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Kranken-

versicherung an. Gleichzeitig wurden die landwirt-
schaftlichen Krankenkassen aufgerufen, sich mit kran

kenversicherungsrelevanten Problemen im agrarsozia-
len Bereich intensiv zu beschaftigen.

Die Besonderheit im System der sozialen Sicherheit ist,
daB die landwirtschaftlichen Krankenkassen. die land-
wirtschaftlichen Berufsgenossensdiaften und die land-
wirtschaftlichen Alterskassen in einer Verwaltungsge-
meinschaft gefuhrt werden Die drei Trager der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung garantieren dadurdi
ein rationelles Verwaltungsverfahren. Sie stellen im

Rahmen des gegliederten Systems der deutschen So-

zialversicherung zugleich das nahtlose Ineinandergrei-
fen der leistungen aller drei Zweige der landwirtschaft-
lichen Sozialversicherung sicher und gewahrleisten die

ortsnahe Betreuung der Versicherten durch gemein-
same verwaltungsstellen

Aufgaben
und ziele
der Institution
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VERBAND DER

LANDWIRT-

SCHAFTLICHEN
KRANKEN·
KASSEN

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service·
leistungen

Empfehlungen

Mit Inkrafttreten des Gesetzes Qber die Krankenversi-

cherung der Landwirte wurde der Bundesverband der
landwirtschaftlichen Krankenkassen gegrundet Eine
der wesentlichen Aufgaben des Bundesverbandes der
landwirtschaftlichen Krankenkassen ist es, die Mitglieds-
kassen bei der ErfuHung ihrer Aufgaben und bei der

Wahmehmung ihrer Interessen zu unterstutzen. Spe-
zielle Schwerpunkte der Verbandsarbeit sind:

- die Beratung und Unterrichtung der Mitgliedskassen
in den Bereichen des versicherungs-, Leistungs- und

Vertragsrechts, speziell auch die im Zusammenhang
mit dem Gesundheitsreformgesetz erforderlichen

umsetzungsarbeiten,
- AbschluB von Vertragen fur die Mitgliedskassen, ins-

besondere mit anderen Tragern der Sozialversiche-

rung,
- Rechtsberatung in vetfahrensrechtlichen Angelegen-

heiten und Vertretung der Mitgliedskassen vor dem

Bundessozialgerict·It,
- Aufstellung und Auswertung von Statistiken wie z. B.

uber Krankheitsarten oder Einnahmen und Ausga-
ben, gegliedert nach Versichertengruppen,

Der Bundesverband der landwirtschaftlichen Kranken-
kassen richtet sein Medienangebot zum einen an die
Mitarbeiter der landwirtschaftlichen Krankenkassen,
aber auch an die versicherten in der landwirtschaft-

lichen Sozialversicherung. In speziellen Artikeln werden

die Mitglieder und ihre Familienangeh6rigen auch Ober

Fragen der Krankheitsverhutung oder Rehabilitation in-
formiert. Als Periodika erscheinen:

- die Fachzeitschrift .Soziaje gcherheit bn der Land-
wirtschaft' (Sdu mit Artikeln uber versicherungs

-  rderung der beruflichen Bildung durch das Ver-

waltungsseminar. wo schwerpunktmaBig die Aus-

und Fortbildung im Bereich der landwirtschaftlichen

Sozialversicherung durchgefuhrt wird,
- Losung von EDV-Problemen und Aufbau eines ge-

meinsamen Informationssystems (IS-LSV),
- Offentlichkeitsarbeit und
- Mitarbeit in verschiedenen nationalen und intert·la-

tionalen Vereinigungen und Ausschussen.

Einer besonderen Bedeutung wird insgesamt der Ge-

sundheitsf6rderung, Pravention und Prophylaxe bei
der Verbandsarbeit zugemessen.

Die Selbstvenvaltungsorgane des Bundesverbandes der

landwirtschaftlichen Krankenkassen sind die Vertreter-

versammlung und der Vorstand. Die Finanzierung des
Bundesverbandes der landwirtschaftlichen Krankenkas

sen wird durch eine Umlage von seinen Mitgliedern
sichergestellt.

rechtliche und wirtschaftliche Probleme der land-
wirtschaftlichen Sozialversicherung (Abonnement ist

kostenverursachend),
- das Mitteilungsblatt .Sicher leben' mit Beitragen aus

dem Bereich der agrarsozialen Sicherung.

Die Serviceleistungen des Bundesverbandes der land-

wirtschaftlichen Krankenkassen beziehen sich haupt-
sjchlich auf die Zusammenarbeit mit den Mitgliedskas-
sen TurnusmaBig werden mindestens zwei mehrtagige
Fachbesprechungen je Jahr durchgefuhrt. Hier werden
aktuelle Fragen der Vetwaltungspraxis zwischen dem

Bundesverband und den Mitgliedskassen erdrtert, ein-

schlieBlich Fragen der Gesundheitsforderung. Zu den
weiteren Serviceleistungen zjhten u a. auch Informa-

tionsveranstaltungen fur die Organmitglieder der

Selbstvenvaltung in der landwirtschaftlict·ten Sozialver- !

sicherung

Die Zielrichtung der Leistungen des Bundesverbandes
der landwirtschaftlichen Krankenkassen ist auf die Ar-

'

beit seiner Mitgliedskassen ausgerichtet Speziell fur
die in der Gesundheitsforderung Tatigen ist eine Zu-
sammenarbeit mit der jeweilig 6rtlich zust*ndigen,
landwirtschaftlichen Krankenkasse zu empfehlen

Des weiteren werden zu unterschiedlichen Themen

Informationsblatter herausgegeben wie z. B .Soziale
Sicherheit in der Landwirtschaft auf einen Blick' oder

.Le'istungen bej Schwerpflegebedurftigkeit
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BUNDESVERBAND

„HILFE FUR DAS

AUTISTISCHE KIND" e.V.

Verein zur Forderung
autistischer Menschen

Bebelallee 141

2000 Hamburg 60

Frau Blohm (Vorsitzende)
Frau Pohl

040/5115604

Der Bundesverband .Hilfe fur das autistische Kind
wurde 1970 als gemeinnutziger Verein gegrundet. Er
entstand aufgrund der Initiative betroffener Eltern als
Elternselbsthilfeverband. For die Berucksichtigung der

speziellen Probleme autistischer Kinder (d. h. Kinder mit

.autistischem Syndrom bzw. .frOhkindlichem Autis-
musl. die sich deutlich von denen geistig Behinderter

unterscheiden. hatte sich eine eigene Interessenvertre-

tung als dringend notwendig erwiesen, u. a. um fur die
Schaffung entsprechender padagogischer und thera-

peutischer Einrichtungen zu sorgen.

Die laufenden Tatigkeiten des Bundesverbandes finan-
zieren sich aus Mitgliedsbeitdgen und Spenden. Pro-

jekte wurden zum Tell durch das Bundesministerium
fa Jugend. Familie. Frauen und Gesundheit, durch das
Bundesministerium fur Arbeit und Soziales gefardert
sowie durch Zuschusse aus der .Aktion Sorgenkind
und der .Glucksspirale

Im Bundesverband sind 27 Regionalverbjnde organi
siert, die ambulante Therapie-Einrichtungen fur autisti-
sche Kinder und Jugendliche sowie zum Teil auch
Heime fur autistische Jugendliche und Erwachsene
betreiben Mitglieder des Bundesverbandes kannen

sowohl juristische Personen' (z B Einrichtungen) als
auch Einzelpersonen werden Daruber hinaus fuhrt die

Mitgliedsdiaft in einem der Regionalverbdnde zur mit-
telbaren Mitgliedschaft im Bundesverband.

Die Arbeit des Verbandes wird zum grOBten Tell ehren-
amtlich von betroffenen Eltern geleistet. Unterstutzt
wird der Verband durch einen wissenschaftlichen Bei-
rat, in dem die Fachgebiete Psychologie. Kinder- und

Jugendpsychiatrie. Kindemeurologie, Pjdagogik und
Recht vertreten sind.

Die Ziele und Tatigkeiten des Verbandes betreffen:

- F6rderung aller Hilfsangebote fur autistische
Menschen

- Offentlichkeitsarbeit zur Verbreitung von Informa-
tionen uber die Probleme autistischer Menschen
Erstberatung von Eltern autistischer Kinder vor allem
uber regionale Hilfsangebote

- F6rderung und Unterstutzung von Zusammen-
schlussen von Eltern und Freunden autistischer Kin-
der in Regionalverbjnden

- Koordination der Arbeit der Regionalverbande
- Internationale Zusammenarbeit mit Elternverbjnden

anderer Under

Aufgaben
und Ziele
der Institution

1
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BUNDESVERBAND

.HILFE FOR DAS
AUTISTISCHE

KIND= e.v.

Medlenangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

- Durchfuhrung von Fortbildungsveranstaltungen und

Fachtagungen
- Beratung von Fachleuten
- Herausgabe von Fachbuchem und Broschuren zum

Problem Autismus

Verringerung der Dunkelziffer autistischer Kinder in
der Bundesrepublik

Die Elternarbeit wird zum ubemiegenden Teil von den
Regionalverbanden getragen, auf deren Initiative auch
die derzeit 20 Therapieinstitute fur die ambulante

Die Printmedien des Bundesverbandes sind zum einen
fur Eltem, zum anderen fur Fachleute (Psychologen.
Arzte. Padagogen) gedacht. Ober die vom Verband

herausgegebenen Fachbucher und Kongreeberichte
sowie Ober noch erhjltliche Exemplare der Zeitschrift

.Autismus' kann eine Bestelliste kostenlos bezogen
werden

Die Zeitschrift Autismus erscheint zweimal jahrlich
und ist sowohl in Einze:heften als auch im Abonne
ment beim Bundesverband zu beztehen Ste ist sowohl
fur Eltem als auch fur Fachleute gedad·It

Informationsblatter mit ersten Informationen uber
Autismus und einer Darstellung der Aufgaben des 8un-
desverbandes fur Eltern sind kostenlos zu beziehen
tz B..Autismus')

Die in der Regel recht ausfuhrlichen Broschuren dienen
teils einer Information und Aufklarung von Eltern zur

praktischen Bewaltigung des Problems, teils sind sie fOr

Fachleute gedacht. denen diagnostische Kriterien zur

Erkennung des Autismus sowie Informationen zur

Der Bundesverband ist imstande, uberall im Bundes-

gebiet Referenten zu Problemen des Autismus zu

benennen Das Honorar mue jeweils vereinbart werden,
in Einzelfallen kann auch eine ehrenamtliche Tjtigkeit
in Frage kommen.

Sowohl der Bundesverband als auch die Regional-
verbande bieten in Abstjnden teilweise kostenlos Fort-

bildung fur Fachleute (Psychologen, Arzte, Heilpad-
agogen, Lehrer) an. Ferner werden vom Verband etwa
alle drei Jahre bundesweite Fachtagungen durch-

gefuhrt (kostenpflicitig). Fur die Eltern autistischer

Kinder werden ebenfalls in Abstanden Tagungen veran-

staltet, die zum Teil kostenlos sind Der Verband ist

Bei Interesse an vom Verband herausgegebener Fach-
literatur zum Themenkreis des fruhkindlichen Autismus

sollte der Bestellbogen mit Verzeichnis kostenlos bezo-

gen werden

Zu beachten ist das Filmangebot des Verbandes.

Die Beratungsangebote des Bundes- und der Regional-
verbande fur Eltem und Fachleute sollten bei Bedarf

4 genutzt werden.

Arbeit mit Kindern. 4 Wohnheime fur Jugendliche und

Erwachsene sowie eine Reihe von Kindergarten-,
Vorschul- und Hortgruppen und Sonderklassen fur

autistische Kinder tatig sind.

Der Bundesverband ist der Bundesarbeitsgemeinschaft
.Hilfe fur Behinderte sowie dem Deutschen Paritati-

schen Wohlfahrtsverband angeschlossen. Auf Inter-
nationaler Ebene ist der Verband Mitglied in der Inter-
national Association Autism-Europe (IAAE), an deren

Grundung er beteiligt war.

Betreuung von autistischen Kindern an die Hand gege.
ben werden. Die Broschuren sind kostenlos erhaltlich.

Beispielhaft sei hier .Unser Kind ist autistisch' - Ein

Elternbrief des Bundesverbandes  Hilfe fur das autisti-

sche Kindr etwahnt

Im kostenpflictitigen Fachbuchangebot des Verbandes

finden sich Werke zur Padagogik und schulischen  r-

derung des autistischen Kindes, Berichte uber Fach-

kongresse (sowohl bundesweite als auch europaische)
sow;e Bibliographien zur deutsch- und englischsprachi-
gen Literatur zum fruhkindlichen Autismus.

Ober den Bundesverband kdnnen zwei Videofilme und

ein 16-mm-Film bezogen werden. Einer der Videofilme
zur Fruhforderung autistischer Kinder, der als Infor-

mation fur Kinderarzte konzipiert wurde. ist zusammen

mit einem Informationsbegleitheft zu erwerben.
Kostenlos entliehen werden kannen die Videoaufzeich-

nung der Fernsehsendung einer Gesprachsrunde zum

Thema Autismus sowie der 16-mm-Film mit dem

Thema Angst vor Menschen'

ebenfalls an den europaisd·len Kongressen der Inter-

national Association Autism-Europe beteiligt

Auskunfte uber Einrichtungen fur autistische Kinder
und Jugendliche (z B. Therapieinstitute u Beratungs
stellent kennen Ober den Verband eingeholt werden

Eltern, die eine erste Beratung uber HilfsmOglichkeiten
fur ihr Kind benatigen, kannen sich kostenlos vom Ver-

band beraten lassen

Ljngerfristige Elternberatung, Eltemgesprachskreise.
therapeutische Arbeit mit autistischen Kindern sind

Angebote der Regionalverbande, zu denen uber den

Bundesverband Kontakt aufgenommen werden kann.

Der verband gibt Auskunfte uber geeignete Einridltun-

gen fur autistische Kinder.

Interessierte Fachleute sollten sich uber die aktuellen

Fortbildungsangebote informieren.

Zu empfehlen ist der Bezug der Zeitschrift .Autismus

zur Information uber die laufenden Aktivitaten des

Verbandes.

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BUNDESVERBAND

NEUE ERZIEHUNG e.V.

- BNE -

Oppetner StraBe 130

5300 Bonn 1

Herr W Bruhan
(Geschaftsfuhrer)

02 28/6 68 5112

Der Bundesverband Neue Erziehung e.v. (BNE) ist ein

ZusammenschluB von

- bundeszentralen Verbjnden (wie Bundesarbeitsge-
meinschaft Elterninitiativen e.v., Gesellschaft fur Pro-

gressive Padagogik e.V., Bundesvorstand Die Falken).
- Landesverbjnden (wle Arbeitskreise Neue Erziehung

e.V. Berlin und Niedersachsen, Progressive Eltern-
und Erzieherverband Nordrhein-Westfalen e.v.),

- Gruppen twie Schuleltern, Eltern-Kind-Initiativen).
- Einzelpersonen (aus Wissenschaft, Politik und Praxis

der Jugend- und Familienarbeit).

Der BNE besteht seit 1975. wird vom BMJFFG institu-
tionell gefOrdert und ist in der Elternarbeit. Familien-

bildung und Familienpolitik tjtig, um

- die Erziehungsfunktion der Familie zu starken,
- Sozialisierungsangebote im auBerfamiliaren Bereich

zu schaffen.
- an familienpolitischer Reformgesetzgebung (u. a.

Starkung der Rechtsstellung des Kindes) mitzuwir-

ken.

Dazu f6rdert der BNE .die kritische Auseinanderset-

zung mit bestehenden Eniehungsformen in der Gesell-

schaft, z. B. in Familie, Kindertagesstatte, ScIlule, Ju-

gendarbeit und 8eruf' und stelk.die Kommunikation
und Kooperation zwischen seinen Mitgliedern her und

betreibt ihren Erfahrungs- und Programmaustausch'
(aus § 2 der Satzung).

Zur Umsetzung dieser Ziele unterstutzt der Bundesver-
band Neue Erziehung Elterninitiativen, veranstaltet Ta-

gungen, entwickelt Materialien und vermitteft Infor-
mationen an Einzelpersonen, Gruppen und die breite
Offentlichkeit.

Beispielsweise fuhrte der BNE zur Forderung von El-
teminitiativen das mehdahrige Projekt .Eltern helfen El-
tem (1980-1984) im Rahmen der Kampagne der aIn-
deszentrale fur gesundhekliche Aufktjrung .Familie -

jeder fur jeden durch. Mit der Forderung von Eltern-

selbsthilfegruppen durch Beratung, Arbeitsmaterialien
und den Aufbau eines bundesweiten Kontaktstellen-

netzes wurde ein Beitrag geleistet. um die institutiona-
lisierte Fremdhilfe zu erg3nzen sowie Fremd- und
Selbsthilfe einander naher zu bringen.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Medlenangebote

Service-

telstungen

Empfehlungen

Aus dem Projekt .Eltern helfen Btern' entstand das

Projekt .Etternselbsthilfe auf dem Land
.
das der BNE

zusammen mit dem Institut Frau und Gesellschaft
(1985-1987) durchfuhrte. In Spielkreisen. Mutter-Kind-

Gruppen. Miniclubs usw finden Mutter Maglichkeiten
zum Erfahrungsaustausch uber Kleinkindererziehung
und zur Entlastung im Erziehungsalltag Die Gruppen
arbeiten z T selbstandig; teilweise arbeiten partner-
schaftlich orientierte Gruppenpadagogen mit.

Mit seinem Medienangebot will der BNE uber die Er-

gebnisse seiner Projektarbeit informieren. den Kontakt
zwischen den Eltemgruppen verbessem und die Erzie-

hungs- und Partnerschaftsfahigkeit von Eltern fardem

Im einzelnen Ilegen dazu vor bzw erscheinen als Peri-
odikum:

Info-Dienst fur Eltemgruppen, 2- bis 3mal jahrlich, in
dem Eitemgruppen von ihrer Artek benchten, an-

dere Initiat,ven vorgestellt und einige wichtige Infor·  mat onen uber Literatur usw gegeben Merden (ko
stenlos an interessierte;

Beispielhaft fur die Einzelmedien seien genannt:

Eltern helfen Eltern, der Bericht zum gleichnamigen
Projekt (kostenlos).
Eltern helfen Eltern, eine Arbeitsmappe mit Informa-
tionen, Beispielen und Tips fur Setbsthilfegruppen

 
Eine Adressensammlung des BNE enthalt die Anschrif

ten von Ober 5000 Elterngruppen. Das Kontaktstellen

netz. das aus den beiden Projekten .Eltern helfen El-
tem und .Elternselbsthilfe auf dem Lande' entstanden
ist, besteht aus Kontaktstellen in den Bundeslandern

  und Stadtstaaten Baden-WOrttemberg, Bayern. Berlin,
Bremen, Hessen, Niedersachsen. Nordrhein-Westfaten,
Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und der Region
Franken Diese Kontaktstellen dienen als regionale An-
laufstellen fur Eltern und Elterngruppen sowie Institu
tionen und Vereinigungen. die in der Se!bsthilfe aktiv

1 sincI Die Kontaktstellen und Elterngruppen haben sich
zu einer Bundesarbeitsgeme,nschaft Elterninitiativen
e V (Elsasser Str 13, 8000 MI:Inchen 80) zusammenge-
schlossen

Fur die Elternselbsthilfegruppen veranstaltet der BNE
zweimal jahrlich Arbeitstagungen und fur die Kontakt-
stellen eine Informationstagung. AuBerdem werden

Fortbildungstagungen fur Multiplikatoren im Bereich

Auf diesen beiden Projekten aufbauend folgt seit An-

fang 1989 als weiteres Projekt .Entwicklung einer

Informations-, Beratungs- und Service-Zentrale', das

vom BMJFFG gel:Ordert wird Diese Zentrale soil in der
Selbsthilfe engagierten Eltern. Elterngruppen und in
der Elternselbsthilfe tatige Institutionen und Vereini-

gungen unterstatzen

(kostenlos Ober die BZgA, Postfach 91 01 52,5000
Kaln 91).
Materiatien zu den Themen
.Familie und Umwelr. bestehend aus vier Heften zu

den Unterthemen: Familie und Emjhrung, Gesunde

Ernahrung, Familie und Wohnen, Familie und Haus-
halt Diese Materialien vermitteln Sad·,kenntnisse

zum behandelten Thema, werfen kritische Fragen
auf, weisen auf alternative Ldsungen hin und regen
zu einem bewulen Umgang mit der Umwelt an

.Familie und Partnerschaft. bestehend aus einem

Begleitheft und vrer Themenheften zu G!Ock, Pack

schlagt - Pack vertragt stch, Sicherheit und Verant-

wortung. Diese Materialien sind geeignet zum Ein-

satz In der Familien-/Eltemarbeit durch Mediatoren
und fur die Selbstbeschaftigung von Eltern mit die-
sen Themen (Abgabe zum Selbstkostenpreis)

< der Elternarbeit und Familienbildung durchgefuhrt
(Die Tagungen und Seminare befaeten sich z. 8. mit
den Themen .Spielpadagogische Elemente in der Fami-
lienbildung, .Kindgerechte Schule'. .Neue Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien' ) Modellsemi-
nare. bei denen Fachleute und betroffene Eltern zu-

sammenkommen, dlenen der Erstellung von Arbeits-
materialien zu besonderen Themen (vAe z B zu den

  und interessierte Familien informieren sollen.

Unterthemen der Materialien zum Thema .Familie und

Umwelt'). die in der Familienbildung eingesetzt werden

Neben den Tagungen und Seminaren bietet der BNE
einen Informationssetvice zu aktuellen Fragen (schrift-
lich oder telefonischt im Beretch der Erziehung und
Partnerschaft an D.es gesch:eht z B auch durch Wei-

tervermittlung an andere Stellen in der Elnzelfalihilfe.

In Erziehungs- und familienpolitisct·ten Fragen stellt der

BNE ebenfalls selne Fachkompetenz zur Verfugung

FOr alle. die in der Familien- und Eltemarbeit tjtig sind

1 bm sich dafur interessieren, bletet der Bundesver-

  band mehrere Medien bzw Serviceleistungen

So ist es z B wichtig, den Kontakt zu den regionalen
 

Elterngruggen herzuste:len. und zwar uber die re-

gionalen Kontaktstellen Dle Adressen sollten beim
Bundesverband Neue Erziehung e V angefordert
werden

- Die Arbeitsmaterialien sollten vorhanden sein, sie
enthatten sowch! fur die Etternarbeit als auch fur
die allgemeine gesundheitsfardernde Arbeit wich-

tige Hinweise und gute Anregungen.
- Der Info-Dienst fur Elterngruppen ist zu empfehlen,

um einen Einblick in die Arbeit von Eltemgruppen zu

erhalten.
Dazu sollte die Aufnahme in den Verteiler erbeten
werden

-BNE -

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

BUNDESVEREINIGUNG

FOR GESUNDHEITS-
ERZIEHUNG e.V.

- BfGE -

ViktorlastraBe 28
5300 Bonn 2

Herr Neuhaus (Geschaftsfuhrer)

02 28/3615 48

Die Bundesvereinigung fur Gesundheitserziehung e V

wurde 1954 als nichtstaatliche, uberparteiliche und in-
terkonfessionelle Vereinigung gegrundet. Sie versteht

sich als Spitzenorganisation der freien Initiative im Bun-

desgebiet und sieht ihre Ziele darin, .insbesondere die
Zusammenarbeit zwischen Einzelpersonen, privaten Or-

ganisationen des In- und Auslandes zu pflegen und zu

f,5rdern und ihre T tigkeit mit den beh6rdlichen Insti-
tutionen zu koordinieren'

Mit diesem satzungsgemaGen Auftrag stellt sich die

BfGE folgende Aufgaben:

- F,5rderung des Austausches von Erfahrungen der

Mitglieder und anderer in der Gesundheitserziehung
tatiger Organisationen und Personen sowle Erarbei·

tung von Vorschljgen fur die praktische Gesund-

heitserziehung,

- Unterrichtung der Mitglieder und Offentlichkeit Ober

die Arbeit der Bundesvereinigung sowie Beratung
der Mitglieder und anderer interessierter Stellen und
Personen bei gesundheitserzieherischen Vorhaben,

- Erfahrungsaustausch und Zusammenarbeit mit Ein-

richtungen und Organisationen gleicher Zielsetzung
im Ausland,

- Mitgliedschaft in der Internationalen Union fur Ge-
sundheitserziehung (IGUE),

- Durchfuhrung des Weltgesundheitstages in der Bun-
desrepublik.

- verleihung der Hildegard-von-Bingen-Medaille fur
Verdienste um die Gesundheitserziehung

Die BfGE hat Ober 280 Mitglieder. darunter Ober 160 Or-

ganisationen wie Bundes-, Landes- und kommunale

Spitzenorganisatior·len. Arzte-. Zahnjrzte und Apothe-
kerverbjnde, verbande verschiedener Berufe wie Pjd-

agogen. Psychologen, Sozialpadagogen und der aus

dem Gesundheitswesen. Krankenkassen, versicherungs-
trager, Berufsgenossenschaften. Eltern-. Familien- und

Jugendorganisationen sowie Fachverbjnde

Die Organe der BfGE sind die Mitgliederversammlung,
der aus zehn Personen bestehende Vorstand, der
ebenso wie die zehn Vertreter des Beirats von der Mit-

gliederversammlung gewahlt werden Zu dem Beirat

geharen aueerdem die Vertreter der Landesvereinigun-
gen fur Gesundheitserziehung. Eine Geschaftsstelle mit

z Z 8 Planstellen steht der BfGE zur Erfullung der Auf-

gaben zur Verfugung.

Aus den Aufgaben ergeben sich fur die BfGE drei Tatig-
keitsfelder: Information von Schlusselpersonen, Zusam-
menarbeit mit und von Institutionen, Verbanden und

vereinigungen sowie die Erarbeitung von Grundsatzen

fOr die Gesundheitserziehung/-forderung.

Aufgaben
und Zlete
der Institution

I
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- BfCE -

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-

telstungen

Empfehlungen

Der Information dienen z. B. Veranstaltungen, die von

der BfGE, oft in Zusammenarbeit mit anderen, durch-

gefuhrt und mit Berichtsbanden dokumentiert werden.

Fur die Erarbeitung von Grundsatzen und Grundlagen
hat die BfGE Ausschusse eingerichtet, die als langerfri-
stig arbeitende oder als Ad-hoc-Ausschusse ausge
wahlte Aufgaben haben So gibt es z. B. die Fachaus-
schusse

- .Apotheker und Gesundheitserziehung
- .Film und Video
- .Gesundheitserziehung in der Schule'

Das Medienangebot der BfGE konzentriert sich auf die

Herausgabe von Druckschriften, die vor a!!em Schlus-

selpersonen und Partner informieren sollen.

Jahrlich erscheint das Buch zum Weltgesundheitstag,
das in umfassender Weise das jeweilige Motto des

Weltgesundheitstages behandelt (kostenpflichtig), so

z. 8.

.Lebe gesunder - es lohnt sich' (1986)
Jmpfen nutzt Impfen schotzr (1987)
.Gesundheit fur alle alles fur die Gesundheit'

(1988)

.Gesundheit im Gesprach' (1989)

.Umwelt und Gesundheit- (1990)

Tagungsberichte geben die Referate und Arbeitsgrup
penergebnisse von Fachtagungen und Symposien der

BfGE wieder und dokumentieren Verlauf und Ergeb-
nisse von Kooperationsgesprachen, wie z. B.

-· Gemeindenahe Gesundheitserziehung (Fachtagung
1986)

- Frau und Gesundheitserziehung (Fachtagung 19871
- Umwelt und Gesundheitseniehung *Fachtagung

1988)
- Suchtpravention und Gesundheitsfarderung

(Kooperationsgesprach 1989)

(kostenpflichtig)

In der Reihe .Forum Gesundheitsforderung' veroffent-
licht die BfGE Stellungnahmen, Empfehlungen und

Handreichungen (kostenpflichtig), die von Fachaus-

schussen erarbeitet werden, so z. B.

Die Serviceleistungen der BfGE sind ebenfalls auf die
drei Tjtigkeitsfelder Information Zusammenarbeit -

Grundlagenarbeit ausgerichtet

Durch einen gut ausgebauten Literaturdienst erhalten

Interessenten zu gewunschten Themen eine Zusam-

menstellung der vorhandenen literatur (Fachartikel,
Bucher).

Die BfGE bietet durch ihre Ven,fentlichungen viele In-

formationen, so daB fur den Oberblick das Verzeichnis
der Publikationen angefordert werden sollte

Fur den Einsatz von audiovisuellen Medien in der Bil-

dungsarbeit ist der Bezug der Filmkartei zu empfehlen
und zur Vorbereitung von MaBnahmen die Nutzung
des Uteraturdienstes. Zur allgemeinen Information ist

der Bezug des .Gesundheitsinformationsdienstes (GID)'
und des .Uteratumachweises zur Gesundheitserzie-

hung· anzuraten

- .Grundlagenarbeit' (z. B. im Bereich umwelt und
Gesundheit)

- .Betriebliche Gesundheitsfbrderung.

AuBerdem hat die BfGE ein Fort- und Weiterbildungs-
programm fur Gesundheitsfarderung eingerichtet.

Die BfGE erhalt die finanzietten Mittel fur ihre Arbelt

aus den Mitgliedsbeitrjgen und Spenden sowie den in-

stitutionellen Zuwendungen des Bundesministeriums

fur Gesundheit und Projektmittel Ober die Bundeszen-

trale fur gesundheitliche Aufkljrung.

- Gesundheitsfarderung durch Umweltschutz
- .Praxisnahe Evaluation'
- Empfehlungen zur Gesundheitsforderung im Betrieb

In loser Folge erscheint seit 1961 eine Filmkartei, in der
audiovisuelle Medien zur Gesundheitsf,5rderung durch
den FilmausschuG der BfGE erfaBt, beschrieben und

bewertet werden (kostenverursachend)

In jahrlich vier Ausgaben werden in dem Literaturnach-

weis zur Gesundheitserziehung nach Fachgebieten ge-
ordnete Angaben gemacht uber erschlenene Facharti-

kel. Zeitschriften und Bucher (kostenverursachend).

Mehrmals jjhrlich erscheint der Gesundheitsinforma-
tionsdienst (GID), der Informationen uber Aktivitaten

der BfGE und ihrer Mitglieder enthalt und Kurzmittei-

lungen zu aktuellen Themen der Gesundheitsf6rderung
(kostenverursachend).

Fur Presse, Rundfunk und Fernsehen bringt die BfGE

mehrmals jahrlich den Gesundheitspressedienst (GDP)
heraus, durch den die Massenmedien auf aktuelle The-
men und Vorhaben aufmerksam gemacht werden und

fachliche Informationen emakene sollen (kostenfreD.

In einer weiteren Publikation .Gesundheit fur alle -

alles fur die Gesundheir wurden fast 100 Mitgliedsor-
ganisationen und -vereinigungen der BECE dargestellt
(kostenverursachend).

Ober die Publikationen der BfGE gibt es ein verzelchnis
mit Preisangaben.

Mit ihren Fachtagungen und Kooperationsgesprachen,
die auch nach den Wunschen von Mitgliedern einge-
richtet wei·den, teistet die BfGE einen weiteren Beitrag
zur Information und Zusammenarbeit. Ein anderer

Schwerpunkt bel den Serviceleistungen ist die Bera-

tungstatigkeit der BfGE, die durch eingerichtete Aus-
schusse oder durch Mitarbeiter der BfGE vorgenom-
men wird. Dazu gehoren auch Fortbildungsangebote.
vor allem zu dem Thema AIDS. Zu diesen Veranstaltun-

gen wird gezielt eingeladen, bzw. ein jahrlich erstelltes
Fort- und Weiterbildungsprogramm informiert daruber.

Interessenten an Fort- und Weiterbildung in der Ge-

sundheitsfOrderung sollten das entsgrechende Pro-

gramm der BfGE anfordem.

Bei speziellen Fragestellungen empfiehlt es sich. bei

der BfGE Auskunft einzuholen, ob durch die Ausschu B-

arbeit dazu Grundlagen und Positionen erarbeitet wur-

den.

Aueerdem empfiehtt sich die Aufnahme in den Vertei-

ler fOr die Veranstaltungen der BfGE
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BUNDESVEREINIGUNG

LEBENSHILFE FOR
GEISTIG BEHINDERTE

e.v.

Raiffeisenstr. 18

3550 Marburg 7

Dr Theo FrOhauf
Dr. Therese Neuer·Mlebach

06421/40010

064 21/40 01.67

Die Bundesvereinigung lebenshilfe e.v ist ein Zusam-
menschluB fur geistig behinderte Menschen, ihre El-
tem und Freunde sowie Fachleute. Sie ist ein gemein-
nOtziger Verein und wurde 1958 in Marburg von Eltem
und Fachleuten gegrundet und besteht heute aus:

- ca. 400 Ottlichen Vereinen (Orts- und Kreisvereini-

gungen]
- 11 Landesverbanden
- der Bundesvereinigung Lebenshilfe in Marburg.

Die Finanzierung besteht aus Mitgliedsbeitragen, Spen-
den und zu einem geringen Anteil aus Zuwendungen
des Bundesministeriums fur Gesundheit. Insgesamt
sind etwa 100.000 Mitglieder in der Lebenshilfe organi-
siert.

Ziel der Bundesvereinigung Lebenshilfe ist es, geistig
behinderten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
ein Leben zu ermaglichen, das der WOrde des Men-
schen entspricht. Deshalb ist es wichtig, diese Men-
schen zu fordem. um ihnen bei der Entfaltung ihrer
Persanlichkeit zu helfen, und ihre Eingliederung in die
Gesells¢haft zu bewirken

Man kann davon ausgehen, dae von 1000 Kindern etwa

6 bis 8 geistig behindert sind. Nach jetzigen Erkennt-
nissen kommt auf ca. 130 Neugeborene ein geistig be-

hindertes Kind. Es durften derzeit 350.000 geistig be-

hinderte Met·tschen in der Bundesrepublik leben.

Obergeordnetes Ziel der Lebenshilfe ist es. fur die gei-
stig behinderten Menschen und ihre Familien verbes-

serte Lebensbedingungen zu schaffen und auf die In-

tegration dieser BevOIkerungsgruppe in der Gesell-

schaft hinzuwirken. Dies bedingt folgende Betati-

gungsfelder:
- Die Bundesvereinigung unterhalt eigene Einrichtun-

gen, in denen sie Vorsorgeuntersuchungen, Diagno-
stik. Behandlungen und Betreuung durchfuhrt

(Fruhfarderung).
- Sie berat in allen Fragen zum Thema geistiger Behin-

derung.
- Sie unterhalt eigene Kindergarten bzw. schulvorbe-

reitende Einrichtungen sowie ScI· ulen und werkstjt-
ten fur geistig behinderte Mensd·len.

- Sie unterhjlt eigene Wohnplatze und ist bel der PIa-

nung von behindertengerechten Wohnungen behilf-
lich.

- Sie vermittelt Freizeit- und Erholungsangebote z. I
in eigenen, z. T. in Einrichtungen anderer Trager.

Aufgaben
una ztele
der Institution

157



BUNDES·

VEREINIGUNG
LEBENSHILFE
FOR CEISTIC
BEHINDERTE

e.v.

Sie berat Familien mit geistig behinderten Angehari-
gen, um die entsprechenden Rehabilitationsma B-
nahmen von der fruhen Kindheit bis zur Altersver-

sorgung einleiten zu konnen

Zur Durchfuhrung und Vermittlung der beschriebenen

Aufgaben in der Offentlichkeit unterhalt die Bundes-

vereinigung in Marburg eine hauptamttich gefuhrte
Geschaftsstelle, die sich aus kleinsten Anfjngen heraus
entsprechend dem Anwachsen der Organisation zur

heutigen Bundeszentrale mit 80 hauptamtlichen Mitar
beiterinnen und Mitarbeitern entwickelt hat. Die Vor-

stande der Orts- und Kreisvereinigungen leisten ihre

Arbeit ehrenamtlich.

Med/enangebote ; Um das oberste Ziel der Lebenshilfe - Eingliederung
geistig behinderter Menschen in unsere Gesellschaft -

verwirklichen zu kdnnen. ist das Medienkonzept def

Bundesvereinigung Lebenshilfe auf die Angeharigen
geistig behinderter Menschen, insbesondere ihre El-

tem. sowre auf das betreuende Fachperscna! abge-
stimmt.

Von der Bundesvereinigung Lebenshilfe werden fol-

gende Pertod:ka herausgegeben
Lebenshilfe-Zeitung (LHZ)
Sie erscheint seit Januar 1980 sechsmal jjhrlich mit

Die Hauptgeschaftsstelle, die Bundeszentrale, ist ver-

antwortlich fur die Entwicklung neuer Konzeptionen
und Programme im Beretch geistige Behindening Dies

geschieht innerhalb des Verbandes. in der sozialpoliti-
schen und in der allgemeinen Offentlichkeitsarbeit bis

hin zu politischen und fachlichen Initiativen in der Ge-

setzgebung.
Die Ortlichen Vereine unterhalten 60 % der Werkstatten
fur Behinderte in der Bundesrepublik und bieten ca.

10.000 Wohnplatze for Behinderte an. Die landesver-

bjnde sind die vermittlungsinstanz zwischen 6rtlichen
Vereinen und der Bundeszentrale.

Schwangerschaftsverhutung
(kostenpflichtig)

- Kleine Schriftenreihe
In dieser auch kostenpflichtigen Schriftenreihe im

handlichen Taschenbuchformat sind z B erschienen:

.Ergetn;sse des Treffens der Lebenshilfe-Werkstat-
ten in Keln

.Ergebnisse des Treffens der Lebenshilfe-ScI'lulen in

Wurzburg
Aufgaben von Arzten und Beratern in Famitten mit

geistig behinderten Kindern'
.Geschwister geistig Behinderter.

einer Auflage von uber 100000 In erster linie als

Mitgliederzeitung konzipiert, versteht sich die LHZ
als Forum fur alle, die sich mit den Problemen gei-
stig behinderter Menschen befassen vor allem wen-

det sie sid, an Eltern und Angehdrige geistig behin-
derter Menschen, und dient als Forum fur alle in der
Lebenshilfe zusammengeschlossenen Gruppierun-
gen (Eltern, Fachleute, FOrderer, Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter in Einrichtungen usw)
Die LHZ informiert uber soziale und wirtschaftliche
Probleme Behinderter (z B. Entlohnung in Werkstjt-

ten), enthalt Tagungsberichte sowle Erfahrungsbe-
richte artlicher Vereine und gibt Hinweise, wo Behin-
derte Urlaub machen, Sport treiben und ihre Freizeit

verbringen kannen etc. (kostenpflichtig, fur Mitglie-
der im Mitgliedsbeitrag enthalten). Jeder zweiten
Nr der LHZ liegt seit drei Jahren das Lebenshilfe-

Magazin bei. eine Zeitschrift. die sich direkt an Ju-

gendliche und Emachsene mit geistiger Bet·,inde-

rung richtet: Erfahrungs- und Erlebnisberichte aus

den verschiedenen Lebensfeldern sowie Tips und In-

formaticnen bilden die Hauptinhalte

I Geistige Behinderung
Diese Fachzeitschrift widmet sich Themen aus Theo-
rie und Praxis der Arbelt mit geistig behinder:ten

Menschen Sie enthdIt - jeweils mit einem themati

schen Schwerpunkt Beitdge namhafter Autoren

aus allen relevanten Disziplinen (u a Padagogik, Psy-
chologie. Mediz'in, Recht, Sozialpolitik) und wendet
sich vomiegend an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Einrichtungen fur geistig behinderte Menschen,
Studierende und Lehrende sowle an Fachleute und
interessierte Eltem. Sie erscheint viermal jahrlich in

einer Auflage von 11.000 Exemplaren (kostenpflich-
tig)

Als nicht periodisch erscheinende Medien gibt die Bun-

desvereinigung Handbucher, Sdiriftenreihen und mo-

nographische Info-Broschuren heraus. Beispielhaft
seien hierfur aufgefuhl:
- GroBe Schriftenreihe

In ihr erscheinen die Ergebnisse von Fachtagungen,
Workshops sowie Monographien. Themen sind z. B.:

Humanes Wohnen,
Altwerden von Menschen mit geistiger Behinderung.
Vormundschaft und Betreuung,

Erganzbare Handbucher

Loseblattausgaben informieren (mit Ergjnzungsliefe-
rungen) uber aktuelle Empfehlungen und Materialien

aus den jeweiligen Arbeitsbereichen Belspielhaft seten

genannt:
- Werkstatt-Handbuch
- Handbuch Wohnstatten
- Handbuch des Pjdagogischen Ausschusses
- Handbuch Freizeit
- Elternratgeber
- Rechtsdienst der Lebenshilfe
Eine Bibliographie zu Fragen geistiger Behinderung,
nach Themenschwerpunkten gegliedert. wird laufend

aktualisiert und neu aufgelegt.
Das Verlagsprogramm gibt einen vollstjndigen Ober-
blick Ober die Broschuren. Prospekte und Kleindruck-

sachen der Bundesvereinigung Lebenshilfe und ist

kostenlos erhaltlich.

Filmdienst

Mit dem Filmdienst gibt die Bundesvereinigung Le-
benshilfe eine Obersicht uber die ihr bekannten Filme
zur Thematik geistig behinderter Menschen Ein Ver

zeichnis gitt einen Uberb!id< uber die zur Verfugung
' stehenden Titel

Jeder der aufgefuhrten Filme wird hinsichtlich

seines tnhaltes,
- der technischen Daten
- sowie der Bezugsquellen kurz charakterisiert.

Einige Filme k6nnen gegen eine Verleihgebuhr bel der

Bundeszentrale der lebenshilfe ausgetiehen werden,
fur andere werden Bezugsadressen genannt.

Dienste

- Fachdienst
- Rechtsdienst
- Verbandsdienst
- Pressedienst
- Parlamentarierdienst
sind unregelmaBig erscheinende aktuelle Mitteilungs-
blatter.

Furjeden der Dienste hat die Bundeszentrale einen

Vertener Der Bezug ist kostenlos
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Die Bundesvereinigung Lebenshilfe bietet seit 1970
Fort. und WeiterbildungsmaBnahmen an

Zielgruppen sind das betreuende Fachpersonal im Be-
hindertenbereich sowie Eltern geistig behinderter Men-

schen. interessierte laien und Menschen mit geistiger
Behinderung selbst.

Verstarkt konnten in den letzten Jahren Eltem und An-

gehorige geistig behinderter Menschen als Teilnehmer

gewonnen und berOcksichtigt werden. Ziel ist es, den
Eltern Chancen einzurjumen, ihre Kompetenz zu er-

weitern und ihnen die Maglichkeit zu geben. Antwor-

ten auf ihre Fragen zu bekommen.

Seit 1984 bietet die Bundesvereinigung auch Seminare
fur geistig behinderte Erwachsene an Sie sollen durch
die Teilnahme an Bildungsmaenahmen mehr Selbstver-

trauen und Selbstandigkeit erhalten

Die im folgenden aufgefOhrten Themen der Fortbil-

dungsmaBnahmen kOnnen als Auswahl nur beispielhaft
sein Ratsam ist es, sich das jahrlich erscheinende Fort-

bildungsverzeichnis zu beschaffen. in dem die Aus-

scI·treibungen und Kosten der Veranstaltungen aufge-
fuhrt sind.

Mehrwachige berufsbegleitende Fortbildungslehr-
gange
Ziel dieser mehrwochigen kostenpflichtigen Fortbil-

dungslehrgjnge (6 bis 8 Wochen Dauer) ist es, be-

stimmte Zielgruppen von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in Einricitungen fur Behinderte weiterzuqualifi-
zieren.
- Sonderpadagogische Zusatzqualifikation for Leiter

und Leiterinnen und Abteilungsleiter/innen von

werkstatten fur Behinderte (WfB).
- Berufsbegleitender Fortbildungslehrgang fur lei-

tende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Wohnsit-

ten fur Behinderte.
- Berufsbegleitender Fortbildungslehrgang fur Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter aus der Fruhfarde-

rungsstelle.

Einwochige MaBnahmen und Kurzlehrgange (von 2-3

Tagen)

In den einwachigen Maenahmen und Kurzlehrgingen
sollen Einfuhrungen bzw. vertiefungen zu bestimmten

Themen vermittelt werden. memen u. a.:

- Bewegung und Musik als Erziehungshilfe fur das gei-
stig behinderte Kind

- Psychomotorische Obungsbehandlung bei geistig
behinderten Kindern und Jugendlichen

Interessierte sollten sich in den Verteiter der Bundes
vereinigung fur das Verlagsprogramm aufnehmen

lassen
Ober diesen Vertener erhalten sie Informationen uber

Neuerscheinungen (kostenlos).

Zu empfehlen ist der Bezug der Zeitschriften und der

.Dienste'
- Lebenshilfezeitung (LHZ) (kostenpflichtig)

(6x Jahrlich)
- Geistige Behinderung (kostenpflichtig)

14x jjhrlichl

Rechtsfragen bei der Hilfe fOr geistig behinderte
Menschen

- Technik der Gesprachsfuhrung
Sexualitat und Partnerschaft

- Integration in Kindergarten und Schule
- Familienentlastende Dienste

Zie!gruppe ist u. a. das betreuende Fachpersonal. Diese

Veranstaltungen sind kostenpflichtig

Marburger Gesprachstage
Die Marburger Gesprachstage dienen der Diskussion ak-

tueller Themen, der Information innerhalb der Lebens
hilfe und dem Erfahrungsaustausch. Themen sind u. a :

- Die F6rderung geistig Schwerstbehinderter im Rah-

men der Wf8 (Werkstatt fur Behinderte)
- Padagogische Inhalte des Kindergartens
- Fuhrungsfragen in der 0rtlichen Vereinigung

Eltembeirate in der WfB

Treffen von Vertreterinnen und Vertretern der Lebens-

hilfe-Einrichtungen
Ziel dieser Treffen ist, neben dem Infomartions- und

Erfahrungsaustausch, Anregungen der Praxis fur die

Grundsatzarbeit zu gewinnen sowie aktuelle Fragen
und Probleme zu besprechen Themen, die u a bei
diesen Treffen diskutiert werden:
- Grundlagen und Prinzipien humanen Wohnens gei·

stig behinderter Menschen in einer Wohnst3tte fur
Behinderte

- Die Stellung der Eltern im System der FruhfOrderung
- Die Bedeutung der Arbeit im Leben geistig behin-

derter Menschen
- Arbeitsfeld und Berufsbild der Gruppenleiterinnen

und Gruppenleiter und des begleitenden sozialen

Dienstes in der WfB

Aueerdem verfugt die Bundesvereinigung Lebenshilfe
uber eine umfangreiche Fachbibliothek In dieser Fach-
bibliothek findet man 5.000 Bucher zur geistigen Be-

hinderung, ca. 100 deutschsprachige und 25 auslandi-
sche Zeitschriften AuBerdem sind Examens- und Di-

plomarbeiten Ober das Thema vorhanden. In dieser
Fachbibliothek kann Literatur zum Themenkomplex
geistige Behinderung eingesehen werden. Auswartige
Benutzer kOnnen die gewunschte Literatur auch

scI·triftlich bei der Bundesvereinigung Lebenshilfe fur

geistig behinderte Menschen ausleihen.

Beachtung sollte noch die Referententatigkek der Bun-
desvereinigung Lebenshilfe finden. Die Fachgebiets-
leiterinnen und -leiter kannen als Referenten fur uber-

greifende konzeptionelle Themen uber die Bundeszen
trale angefragt werden.

'
- v.a. Fachdienst. Rechtsdienst und Pressedienst

Weiterhin sollten der Filmdienst und die Ausleihm,5g
lichkeiten der Fachbibliothek (Femleihe) beachtet

werden.

Um Ober die Fortbildungsmaenahmen der Lebenshilfe

informiert zu sein ist es ratsam, sich in den Verteiler
fur das jahrlich erscheinende Fortbildungsverzeichnis
aufnehmen zu lassen (kostenlos)

BUNDES-

VEREIN:GUNG
LEBENSHILFE
FOR GEISTIG

BEHINDERTE

e.v.

Service-
lelstungen

Empfehfungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

BUNDESZENTRALE
FOR GESUNDHEITLICHE

AUFKLARUNG

- BZgA -

Ostmerhelmer StraBe 200
5000 KOIn 91

Ober die Zentrale

0221/8992-0

02 21/8 99 23 00

Die Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
(BZgA) in Koln besteht seit 1967 und ist eine Bundes-
oberbehorde im Geschaftsbereich des Bundesministeri-
ums fa Gesundheit. Ihr Auftrag ist, durch Aufkljrung
die Gesundheit der Menschen zu erhalten und zu fOr-
dem. Die Arbeit der BZgA wird aus dem Bundeshaus-
halt finanziert.

Leitlinie der BZgA ist es. dem Burger zu helfen, Verant-
wortung fur seine eigene Gesundheit zu Obemehmen
(Hilfe zur Selbsthilfe). Hierzu gehoren:

- Information Ober gesundheitsgefjhrdende und
-fOrderliche Faktoren

- Offenlegung von Ursachen und Motiven fur gesund-
heitsriskantes Verhatten

- konkrete Hilfen zum Abbau gesundheitsriskanten
Verhaltens.

Neben diesen primirpraventiven Aufgabenstellun-
gen werden auch

- Hilfen zur Krankheitsbewaltigung gegeben.

Bei ihrer Arbeit wendet sich die BZgA vor allem an die

Familie, an Heranwachsende und an Menschen mit be-
sonderen gesundheitlichen Belastungen und Beein-
trjchugungen.
Vermittlungsstrategien der BZgA sind massenmediale

und personalkommunikative (Gesprache/Veranstaltun-
gen) MaBnahmen.
Da die BZgA als zentrale Einrichtung auf Bundesebene

nur begrenzt eigene personalkommunikative MaBnah-
men durchfuhren kann, arbeitet sie eng mit Multiplika-
toren in verschiedenen Bereichen zusammen, die sie
mit Medien, Fortbildung und Beratung unterstutzt

Wichtige Kooperationspartner sind fur die BZgA die

Bundesljnder, Arzte und Gesundheitsjmter, Fachver-
bande und Selbsthilfeorganisationen, Krankenkassen
und viele andere Institutionen des In- und Auslandes,
die in der Gesundheitserziehung und Gesundheitsfor-

derung tatig sind. Diese Zusammenarbeit dient gleich-
zeitig der stjndigen Weiterentwicklung von MaBnah-
men der BZgA.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

1
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- BZgA -

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Die BZgA setzt entsprechend neuen Entwicklungen und

Anforderungen besondere Arbeitsschwerpunkte und
bearbeitet gleichzeitig eine Reihe von Standardthemen
Zu den standigen Themen der BZgA geh6ren:

- Suchtpravention
- Gesundheit des Kindes (Schwangerschaft, gesunde

Entwicklung des Kindes, Fdherkennung von Ge-
sundheitsstarungen, Erziehungsfragen)

- Familienplanung und Sexualpadagogik
- Pravention bel epidemiologisch bedeutenden Zivili-

sationskrankheiten, insbesondere Herz-Kreislauf-
erkrankungen und Krebs

- Verhatung err·lahrungsbedingter Erkrankungen,
Ernahrungsaufklarung und ernjhrungsbezogener
Verbraucherschutz

- Schulische Gesundheitseniehung

Aktuelle Arbeitsschwerpunkte der BZgA sind:

die Aufklarung uber AIDS
die Suchtpravention im Rahmen des nationalen

Rauschgiftbekampfungsplanes

Med/enangebote   Die BZgA hat ein sehr umfangreiches Medienangebot.
das standig aktualisiert und erweitert wird und deshalb
hier nur generell beschrieben werden kann (Informa-

tionsmoglichkeiten uber das aktuelle Medienangebot
siehe unter AMnpfehlungenD.
Die Medien der BzgA werden fast ausschlieBlich kosten-
los abgegeben (auf Ausnahmen wird im folgenden be-
sonders hingewiesen)

Medien fur Endadressaten:

Hier liegt der Schwerpunkt des Medienangebotes der
BZgA
Die BZgA bietet zu den oben genannten Themenberei-
chen eine breite Palette von Medien aller Art an

  Haupttrager der massenmedialen Kommunikationsar-
beit der BzgA sind Broschuren und Faltbljtter in groBer
Auflage sowie TV-Spots und Anzeigen.
Die massenmedialen Angebote erfullen dabei in erster
Unie Informationszwecke und unterstutzen Multiplika-
toren vor Ort bei ihren Maenahmen, insbesondere bei

Gesprachen und Veranstaltungen, besonders in Verbin-
dung mit anderen Medien wie Ausstellungen. Spiele,
Begleitmaterialien (Medienpaketel

Die BZgA bietet eine Vielzahl von Printmedien. meist in
Broschurenform an. die In der Regel uber Multiplikato-
ren an die Zielgruppen weitergegeben werden (und als
Grundlage z 8 von Beratungsgesprachen dienen).
Es werden auch Plakatserien und Aufkleber zur Vorbe-
reitung und Erganzung von Aktionen angeboten.

Die BZgA hat eine Vielzahl von Filmen zu einer breiten
Palette gesundheitserzieherischer/-farderlicher The-
men entwickelt Diese Filme (haufig auch als video er-

haltlich) kannen kostenlos bei Landesbildstellen, Lan-

desfilmdiensten, den konfessionellen Medienzentralen

Hier werden zur Zeit neben massenmedialen auch per-
sonalkommunikative MaBnahmen durchgefuhrt: .Ge-

sprachsinitiative AIDS' (drtliche Aufkljrungswochen und
bundesweite Telefonberatung). Erlebnisfestivals im
Rahmen der Kampagne zur F6rderung des Nichtrau-

chens.

- die Unterstutzung der Gesundheitserziehung/fdrde-
rung in den neuen Bundesljndern

Zur Organisation:

Die BZgA besteht aus 3 Fachabteilungen und einer Ver-

waltungsabteilung.
Die Fachabteilungen untergliedern sich jeweils in meh-

rere Fachreferate. wobei es Fachreferate mit themen-

bezogenen (s. oben), medienbezogenen (audiovisuelle

Medien. Ausstellungen/Werkstatt) und mit Querschnitt-
funktionen (Aufgabenplanung, Zusammenarbeit mit
tandem und Verbanden, Auslandsbeziehungen, Fort-
und Weiterbildung. wissenschaftliche Untersuchungen/
Erfolgskontrolle) gibt

und dem Deutschen Filmzentrum ausgeliehen werden.
Zu jedem Film ist eine ausfuhrliche Beschreibung er

hjltlich

Die BZgA bietet ausleihbare grOBere und kleinere Aus-
stellungen zu einzelnen Themen der Gesundheitserzle-

hung an

Anfragen bitte an das Ausstellungsreferat der BZgA

Medien fur Multiplikatoren:

- Der .Info-Diensr erscheint 4x im Jahr und dient
dem Erfahrungs- und Informationsaustausch von in
der Gesundheitsfarderung Tatigen Er enthalt Mittei-

lungen, Veranstaltungshinweise und Kurzbeschrei-

bungen von Materialien aus dem leserkreis, die an-

gefordert werden k6nnen. Bestellungen bitte an das

Lehrgangsreferat der BZgA
- Berichte Ober abgeschlossene Studien und Untersu-

chungen, die als Grundlagenwissen fur die Planung
gesundheitsfOrderlicher Maenahmen wichtig sind

Anfragen zu Studien und Untersuchungen, die in
der Rege! ausgeliehen werden, bitte an Ref 2-25

- Materialien, die Hintergrundinformationen, Strate-
gien, Konzepte und Methoden in der Gesundheits
farderung enthalten (sowohl themenbezogen wie

themenubergreifend)
- Onentierungshilfen, um stch im Institutionen- und 1

Angebotsbereich zurechtzufinden (z B .Gesundheits
wegweiser zu uberregional tatigen Einrichtungen
ISchutzgebuhrl, Drogenberatungsstellen. Fort- und

Weiterbildungsangebote in der Gesundheitserzie-

hung)
- Unterrichtsmaterialien, die Sachinformationen und

Unterrichtsvorsdilage einschl Medien fur Lehrer/in-

nen und Schuler/innen der unterschiedlichen Schul-
stufen enthalten (pro Schule wird ein Exemplar
jeweils kostenlos abgegeben, ansonsten kosten-

pflichtig).

1
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Nahere Auskunfte sind1
- Die EgA hat Kursprogramme entwickelt, die von

Einriditungen der Erwachsenenbildung. von Kran-
kenkassen und von anderen Stellen durchgefuhrt
werden:

1 Eine Chance fur Raucher - Nichtrauchen in 10

Wochen
2 Abnehmen - Aber mit Vemunft I
3. Trainingsgrogramm fur Familien mit Obergewich-

tigen Kindern im Alter von 5-9 Jahren Cab Anfang/
Mitte 19921

4. Gruppentrainingsprogramm: .Gelassen und sicher
im StreB

5 in der Entwicklung: Kursgrogramm Gesundheits-
farderung fur Multiplikatoren auf Gemeinde- und

Kreisebene

Zu diesen Kursprogrammen werden Kursleiterschu-

lungen (bei Nr 4 nur fur Psychologen) angeboten
(zum Teil kostenpflichtig).

Gesundheitserzieherisch Tatigen wird empfohlen. sich
Ober die aktuellen Angebote der BZgA auf dem laufen
den zu halten, indem sie

- die monatlich aktualisierte Bestelliste lieferbarer
Printmedien (da hier nur ein Teil der Medien fur

Multiplikatoren aufgefuhrt werden kann, zusjtzlich)
- den .Info- Dienst' kostenlos (ieweils neue BZgA-Ange-

bote mit Kurzbeschreibung) anfordern.

Neben diesen laufend aktualisierten Informationsme-
dien gibt es spezielle Verzeichnisse, die in graBeren Ab-
stjnden erscheinen, dafur aber ausfuhrlichere Informa-
tionen bieten (Zusammenstellung aller Medien zu ei.
nem Arbeits-/Themenbereich mit Kurzbeschreibung)
und bei Bedarf bestellt werden sollten:

fOrl. beim Suchtreferat
fur 2 +3 belm Emahrungsreferat
fur 4. beim Referat chron. Krankheiten
Mr 5. beim lehrgangsreferat

erhalttich

- Der internationale Fortbildungslehrgang zur Gesund-

heitserziehung und GesundheitsfOrderung (Gesamt-
dauer 7 Wochen) richtet sich an ScIllusselpersonen
(mit guten Deutschkenntnissen) der Planungs- und

Entscheidungsebene im Gesundheits-, Sozial- und

Bildungswesen der europaischen Ljnder (sehr be-
schrankte Teilnehmerzah!) Auskunfte sind beim
Lehrgangsreferat der BZgA erhalttich.

Spezielle Medien-Gesamtubersichten zur

- AIDS-Aufkldrung
- Sucitpravention
- Emahrung
- Schriftenreihe .Gesundheit und Schule'
- Filmliste (inkl. Kurzbeschreibung der Filme)
- Verzeichnis der abgeschlossenen Studien und Unter-

suchungen.

AuBerdem sollten die Angebote im Ausstellungs: Fort-
bildungs-und sonstigen Veranstaltungsbereich beach-
tet werden (Informationen Ober die aktuellen Ange-
bote im .Info-Diensr).Die Mitarbeiter der BZgA sind

gerne bereit, hieruber nahere Auskunfte zu geben.

-BZgA -

Service-
telstungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DACHVERBAND

PSYCHOSOZIALER HILFS-

VEREINIGUNGEN e.V.

BUNDESVERBAND

DER ANGEHORIGEN
PSYCHISCH KRANKER

e.V.

Thomas-Mann.StraBe 49a
5300 80nn 1

Frau Titze

(Geschaftsfuhrerin Dachverb.)

02 28/63 26 46

Der Dachverband Psychosozialer Hilfsvereinigungen
wurde 1976 als gemeinnutziger Verein gegrOndet. Er ist

ein Zusammenschlue von psychiatrischen Hilfsvereinen

sowie von Initiativen, Gruppen und Arbeitsgemein-
schaften von Burgem, Laienhelfem, Fachleuten und

Betroffenen zum Zweck der gegenseitigen F6rderung
und Hilfestellung, des Informationsaustausches (z. B.

durch Tagungen) und der bundesweiten Reprasenta-
tion dieses Bereiches ehrenamtlicher. psychiatrischer
Art)eit.

Derzeit sind im Dachverband etwa 180 Vereinigungen
organisier·t, die insgesamt 17.000 Personen umfassen.

Einzelne Personen 105nnen nicht Mitglieder werden.

Die im Dachverband organisierten Vereinigungen sind

auf folgenden Gebieten tatig :

- Hilfe fur seelisch Kranke in der Gemeinde durch

Initiativen engagierter MitbOrger, durch die Clubs,
Treffpunkte und Freizeitangebote fur Betroffene
entstanden sind und die auch sonstige Hilfestellun-

gen geben.
- Laienhilfe fur Langzeitkranke durch Besuchsdienste

und Beistand nach Entlassungen.
- Tragerschaft fur Wohn-, Beschaftigungs- und Bera

tungsangebote fur psychisch Kranke.

Der Dachverband selbst tritt ein fur:

- die Beteiligung der Burger an der Planung, Entwick-

lung und Verwirklichung psychiatrischer Angebote,
- eine gemeindenahe, psychiatrische Versorgung. die

psychisch Kranke nicht in abgelegenen Kliniken iso-

liert, sondern scI· rit eise in ein normales, soziales

Umfeld integriert,
- die rechtliche Gleichstellung seelisch Erkrankter und

kOrperlich Behinderter.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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DACHVERBAND

PSYCHOSOZIALER

HILFSVEREI-
NIGUNCEN e.v.

BUNDES-

VERBAND DER
ANGEHORIGEN
PSYCHISCH
KRANKER e.V.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Die Tatigkeiten des Verbandes in diesem Rahmen um-

fassen:

- Information, Beratung und Fortbildung fur Laienhel-
fer und Initiativen

- Anregung von vereinsgrundungen
- Information und Beratung von (ehemaligen) Psychia-

trie-Erfahrenen
- Unterstutzung von Selbsthilfeinitiativen auf Ortlicher

und Landesebene sowie bei der Grundung eines ei-

genstandigen Verbandes Psychiatrie-Erfahrener
- Koordination und Unterstotzung von Initiativen
- Einfluenahme auf die einschlagige Gesetzgebung

Der Verband finanziert sich aus Mitgliedsbeitragen und

Spenden. Einzelne Projekte werden durch das Bundes-
ministerium fur Jugend, Familie, Frauen und Gesund-
heit oder durch die Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufkldrung gef0rdert

Der Bundesverband der Angehorigen psychisch Kranker
wurde 1985 ebenfalls als gemeinnutziger Verein ge-
grundet Er soil zum ZusammenschluB der Familien mit

psychisch kranken Angehorigen fuhren, zwecks gegen-
seitiger Unterstutzung und gemeinsamer Interessen-

, vertretung, was die eigene lage und die der kranken

Medlenangebote

Service-
telstungen

Der Dachverband und der Bundesverband der Angeho-
rigen geben gemeinsam als Periodikum die psychoso-
ziale Umschau' heraus, die viermal im Jahr erscheint
und auch von Nicht-Mitgliedern abonniert werden
kann (derzeit fur 29 DM pro Jahr) Das Abonnement
der Zeitschrift wird vom Dachverband anstelle eines
Verteilers angeboten. Her sind Informationen uber die
aktuellen Aktivitjten der beiden Verbjnde sowie Ober
die regionale Tatigkeit der Hilfsvereine zu finden Wei-

 
terhin wird allgemein Ober die Entwicklung der psychia-
trischen Versorgung und uber sozialpolitische und

I rechtliche Fragen, die fur psychisch Kranke relevant

sind, berichtet

Die Medienangebote des Dachverbandes dienen einer-
seits der Aufklarung der Offentlichkeit, um zur Burger-
hilfe anzuregen, zum anderen geht es um die Informa-
tion und Schulung von Laienhelfern, und drittens wer-

den Materialien erstellt. die sich eingehender mit spe
ziellen Problemen der psychiatrisct·len Versorgung be-
fassen, wle es z. B. fur Tragervereine notwendig ist
Themen in dieser Gruppe waren beispielsweise der Auf-
bau von Laienhilfe, die Struktur von zu schaffenden
Hilfsvereinen zur Betreuung von langzeitkranken, be-
treutes Wchnen als Alternative zur Klinik etc

  Die Medien sind zum Tell kostenlos, zum Teil gegen
elne Gebuhr erhaitlich. Eine Medientiste gmt Kostenan-
gaben ist den Ausgaben der .Psychosozialen Umschau·

1 jeweils beigefugt

Der Dachverband berat und unterstutzt alle, die Ver
eine for ehrenamtliche Hilfe fur psychisch Kranke initi-
ieren bzw weiterentwickeln wollen Er ist in der lage.
Auskunft uber Ortlich bereits vorhandene Initiativen zu

geben und gegebenenfalls Kooperationsmoglichkeiten
zu vermitteln Das gleiche gilt im Bereich der Angehari-
geninitiativen fur den Bundesverband der Angehari-
gen.

Familienmitglieder angeht. Im Bundesverband sind

derzeit rund 350 lokale Selbsthilfegruppen betroffener
Familien organisiert

Der Bundesverband verfolgt als Ziele:

- Stjrkung der Selbsthilfe der Angel,arigen
- ZusammenschluB der Angeh6rigen in lokalen Selbst

hilfegruppen
- Abbau der Diskriminierung psychisch Kranker sowie

rechtliche Gleichstellung mit anderen Kranken
- Integration psychisch Kranker und Unterstutzung der

betroffenen Familien durch Ausbau der gemeinde-
nahen Psychiatrie

Def Angeh,5rigenverband ist aus dem Dachverband der

Hilfsvereinigungen hervorgegangen. Die beiden Ver-
bjnde haben eine gemeinsame Geschaftsstelle, fuhren

gemeinsame Tagungen durch und arbeiten in vielen
Bereichen eng zusammen Die im folgenden geschil
derten Angebote im Bereich der Medien und der Ser-
viceleistungen stammen in der Regel vom Dachver-
band Psychosozialer Hilfsvereinigungen oder sind in je
dem Fa!'e uber d:e gie chen Ansgrechpartner zu erfra-

gen

Unter den fur ein weiteres Publikum bestimmten
Medien seien hier die Faltbljtter .Burger als Partner
seelisch Kranker und .Rat und Hilfe fur Angel· rige
beispielhaft erwjhnt Eingehendere Informationen fur
Interessierte und Betroffene bieten Broschuren wie
z. B. .Partner Sein-. DV-Leitfaden zur Laienhilfe und

.Fammen helfen sich selber, DV-Leitfaden zur Ange-
hdrigenarbeit

Der Dachverband verfugt Ober eine Plakatserie von 10
Plakaten (Format 42 x 60 cm) mit Titeln wie, .lch weiB
keinen Ausweg mehr. .lch machte fur andere Men-
schen da sein. .Das Alleinsein macht mich krank' Die
Plakate sind mit kurzen Erlauterungstexten versehen
und werben um Burgerhilfe fur psychisch Kranke Sie
sind kostenlos erhaltlich.

Der Daciverband ist in der Lage, eine Reihe von Video-
filmen zur Verfugung zu stellen. die zum Teil Laienhilfe  
zeigen, uber Probleme und Nbte der Angehorigen in-
formleren, zum Teil Aufzeichnungen von Fernsehsen-

dungen sind, die stch mit Mangeln der psychiatnschen
Versorgung auseinandersetzen

Der Dachverband gibt einen rege;maBig aktualisierten

.Wegweiser zu hilfreichen Adressen' heraus, der bun-

  desweit Kontaktadressen fur Nachsorge und Laienhilfe.
fur Angehorigengruppen, fur Wohngemeinschaften
und fOr Obergangseinrichtungen auflistet

Der DV ist bereit. gegen Erstattung der Reisekosten fur
die seinen Aufgabenbereich direkt betreffenden The-
men Referenten zur Verfugung zu stellen Daruber hin-

aus kannen Fachleute fur nahezu alle Fragestellungen
der auBerklinischen Psychiatrie benannt und bei Bedarf
vermittelt werden.

1
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Die beiden Verbjnde veranstalten mehrere regelma-
Bige Tagungen, die auch fur AuBenstehende zugang
lich sind Dabei handelt es sich um das Angehorigen-
treffen, Tagungen zur Entwicklung der Laienhilfe sowie
um Tagungen zu inhaltlichen Fragen der Hilfsvereine
Zweck dieser Tagungen ist es auch. den Dialog mit den

professionell im Bererch der Psychiatrie Tatigen zu far-
dem

Im Fortbildungsbereich werden zweitjgige gebuhren-
pflichtige Klausuren zur Entwicklung von Selbsthilfe von

Angehangen psychisch Kranker veranstaltet. Ahnliche
Angebote soil es demnachst auch fur den Aufbau von

laienhilfe geben.

Ober das geschilderte hauseigene Medienangebot hin-

aus ist der DV aufgrund seines guten Oberblicks bereit.
auch Empfehlungen fur externe Medienmaterialien zu

geben, insbesondere solche, die die losung praktischer
Probleme psychisch Kranker auBerhalb der Klinik be-
treffen, was Tagesstrukturierung. ArbeitsmOglichkeiten,
Wohnen und Freizeitgestaltung angeht

Medienangebote

Interessant fur alle, die ein Laienpublikum ansprechen
wollen, ist das kostenlose Plakatangebot des Dachver-
bandes zur Burgerhilfe in der Psychiatrie sowie das An-

gebot an Videofilmen

Zur Basisinformation von Laienhelfern kann exempla
risch die Broschure .Partner sein empfohlen werden.

Als beispielhaft fur eine auflkarende Information fur

Angeharige psychisch Kranker kann weiterhin die Bro-
scI,ure .Familien helfen sich selbsr angesprochen wer-

den.

Serviceleistungen

Bei einer geplanten Initiierung von Hilfsvereinen sollte
auf alle Falle die Unterstutzung des Dachverbandes in
Anspruch genommen werden.

Fur in der Psychiatrie Tatige, die ihre Arbeit mit Hilfs-

vereinen, Burger- und Selbsthilfe vernetzen wollen,
sind die Tagungen der beiden Verbjnde wichtig, u. a.

die diesem Dialog dienen

DACHVERBAND

PSYCHOSOZIALER
HILFSVEREI-
NIGUNGEN e.V

BUNDES-

VERBAND DER
ANGEHORIGEN
PSYCHISCH

KRANKER e.V.

service-
lelstungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE

AIDS-HILFE e.V.

- D.A.H. -

NestorstraBe 8-9

1000 Berlin 31

Ober die Zentrale

0 30/89 69 06-0

0 30/89 69 0642

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.v. (D.A.H.) wurde formal im

September 1983 in Berlin gegrundet und ist seit De-

zember 1985 satzungsgemje der Bundesverband der

regionalen AIDS-Hilfe-Organisationen.

Laut Satzung f6rdert der Verein,die affentliche Ge-
sundheitspflege, indem er selbst Aufklarung. Beratung
und Forschung Ober dias Syndrom der Elworbenen lm-
munschwjche (Acquiered Immuno Deficiency Syn-
drome - AIDS) betreibt oder andere Personen oder In-
stitutionen oder staatliche Stellen durch Beratung. Mit-
arbeit oder Zuwendungen bei ihrer auf den gleichen
Zweck gerichteten Tatigkeit unterstutzt oder Personen,
die nach dem Jeweiligen Stand der Forschung zumin-

dest im Verdacht stehen, an AIDS erkrankt zu sein, bei

der Bewjltigung der hieraus resultierenden Probleme
notfalls auch materiell unterstutzt. Er wirkt auf eine
vorurteilslose Darstellung der Problematik in der Of-
fentlichkeit und auf eine Verbesserung der Lage der
Betroffenen und ihrer Akzeptanz durch die Gese!!schaft
hin.

Die Umsetzung der vereinsaufgaben durch die Bundes-

geschaftsstelle der D.A. H. erfolgt durch

- Planung und Durchfuhrung von bundesweiten Auf-

klarungskampagnen, um zielgruppenspezifisch auf
Verhaltensmaglichkeiten hinzuweisen, die die Infek-

tionsgefahr verringem;
- FOrderung und Entwicklung praventiv wirksamer In-

frastrukturen fur Menschen aus den Hauptbetroffe-
nengruppen zur Umsetzung des Handlungskonzep-
tes von Safer Sex und Safer Use und zur Absiche-

rung der gesundheitlich-sozialen Versorgung;
- Entwicklung, Herstellung und Verteilung zielgrup-

penspezifischer Informationsmaterialien;
- Aus- und Weiterbildung fur ehren- und hauptamtli

che Mitarbeiter/innen der regionalen AIDS-Hilfen zur

Intensivierung und Qualifizierung der Beratungs-
und Betreuungsarbeit,

- geziette Presse- und Offentlichkeitsarbeit zum Ab-
bau unbegrOndeter Angste in der Bevalkerung und
zur FOrderung eines vorurteilsfreien Umgangs mit
den Menschen aus den Hauptbetroffenengruppen;

- Arbeit als Verbandsorgan und Sprachrohr der Ortli-
chen AIDS-Hilfen, um finanzielle Unterstutzung so-

wie politische und fachliche Hilfe durch Institutionen

zu erwirken;
- politische Interessenvertretung auf Bundesebene;
- Auf- und Ausbau von Kontakten zu intemationalen

Gesundheitsorganisationen, zu Verbanden, For-

Aufgaben
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schungseinrichtungen und medizinischen Fachleu.
ten im In- und Ausland.

- Auf- und Ausbau von Selbsthilfestrukturen im Be-
reich der Hauptbetroffenengruppen

Die D.A.H hat 123 ordentliche Mitglieder (1991), es sind

regionale AIDS-Hilfen, z T in Landesverbanden organi
siert. und etwa 400 Organisationen und Einzelgersonen
als f6rderl·Ide Mitglieder Die Vereinsorgane sind die
Mitgliederversammlung, der Vorstand und der Beirat.
Die Mitgliederversammlung wahlt u. a. den Vorstand
oder beruft ihn ab und entlastet ihn, genehmigt den
Haushaltsplan und beschlieBt Satzungsanderungen. Der
Vorstand besteht aus mindestens drei, hachstens sie
ben Personen. die nicht zum Verein in einem Anstel-
lungsverhjltnis stehen: er wahlt aus seiner Mitte den
Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden.

Med/enangebote n Mit ihrem Medienangebot wendet sich die DAH in er

ster Linie an bescnders betrcffene Menschen v. e ho-
mosexuelle Manner, I v Drogengebraucher/Innen, Pro-

stituierte, Stricher und in Haft Befindliche, aber auch
an Schlusselpersonen wie Lehrer/!nnen. Erzieher/innen
und Mitarbeiter/innen Im Gesundheitswesen und
schlieelich an die allgemeine Offentlichkeit und natur
lich auch an die Mitglieder.

Fur Mitglieder der DAH (kostenlos) und Interes-
sierte (Abonnement) et·scheint als Periodikum zwei.
monatlich die Zeitschrift ,Deutsche AIDS-Hilfe Aktu-
elI-. Neben einem Schwerpunktthema wie z B.
.Neue Vielfalt - AIDS-Hilfen in der DDR- enthalt die
Zeitschrift u. a. aktuelle Berichte zur Vereinsarbeit
sowie zu nationalen und internationalen Ereignissen
im Zusammenhang mit HIV und AIDS, Beitrage zur

Arbeit und Situation der regionalen AIDS-Hilfen und
Ober Veranstaltungen sowie Berichte von Betroffe-
nen

Die Reihe .AIDS-FORUM D.A.H ' erscheint viermal

Fhrlich und soil .die wissenschaftlich-praktischen Er-
fahrungen und Standpunkte, die In der AIDS-Hilfe

Bewegung vorhanden sind. themenspezifisch bun-
deln sowie fachliche Kontroversen und Kritik aufgrei-
fen, um die Selbstverstandnis-Diskussionen zu ver-

tiefen und um einen Institutionsubergreifenden Dis
kurs zu ermoglichen Es wurden u a. folgende The-
men behandelt: .Die Zuganglichkeit zu sterilem

Spritzbesteck Modelle der HIV-Pravention bei i v

Drogengebrauch im intemationalen Verg!eich·, AIDS
und Schwule Individuelle Strategien und kollektive

Bewaltigung-, ein Bericht Ober eine Befragung,
.Mann-mannliche Liebe in den Zeiten von AIDS
Eine Untersuchung zum Sexualverhalten notwegi.
scher homosexueller Mjnner; .Therapie, Forschung.
Prophylaxe - Medizinische Aspekte bel HIV-Infektion
und AIDS Aueerdem erschienen in dieser Reihe
Sonderbiinde wie z B .Positiv in den Herbst - Keine
Rechenschaft fur Leidenschaft, ein Bericht uber die
1. Bundesweite Positivenversammlung im Sept. 1990.
und.Montreal - Wien New York'. Berichte zu in-
ternationalen AIDS-Kongressen 1989
Die Faltblatt-Sene AIDS-INfO (kostenlos} wendet
sich mit Themen wie .Heutiger Wissensstand, .Vor-
beugen - Safer-Sex' oder .Fragen zum Tesr an die

Der Vorstand ist fur alle Angelegenheiten des Vereins

zustandig (sofern die Satzung es nicht anders festlegt)
und kann zur Fohrung der Geschafte bis zu vier Ge-
scI,aftsfuhrer/innen bestellen. Der Beirat besteht aus

mindestens 11 Regionalvertretern und dem Vorstand.
Er ist zustandig u. a fur die Vergabe von Forschungs-
auftragen. Erstellung von Richtlinien for die Offentlich-
keitsarbeit des Vereins und von Arbeitsprogrammen.
Die Bundesgeschaftsstelle hat 34,5 Planstellen (1991)
mit Ober 40 Mitarbeiter/innen, wobei nach Maglichkeit
HIV-positive Menschen beschaftigt werden

Die Arbeit der D.A. H. wird aus privaten Mitteln wie

Spenden und Mitgliedsbeitragen sowie aus Bundesmit-
teln uber die Bundeszentrale fur gesundheitliche Auf-

kljrung finanziert

agemeine Offentl chkeit und mit Ubersetzungen in

elf Sprachen an ausnandische Vitburger,innen; dann
an Prostituierte mit .AIDS-INFO fur Frauen, die an-

I schaffen gehen' und .Mann scIiafft an-, an Men-
,

schen in Haft mit .AIDS-INFO fur Frauen in Haft,
.Grenzgunkte und .Positiv. was nuni Ein Ratgeber
fur Menschen mit HIV/AIDS in Haff,an Drogenge-
braucher mit AIDS-INFO fOr Fixer und .JES INFO le-
ben mit Drogen'

Weitere Medien, die sich an bestimmte Zielgruppen
wenden, seien beispielhaft aufgefuhrt:

- FOr Homosexuelle die Foto- und Grafikplakatserie
.Hot Rubber: Plakate, Aufkleber, Postkarten. Fait-

blatter, Comics, Bieruntersetzer und Buttons zu .Sa-
fer Sex (kostenlos)

- fur Menschen mit HIV und AIDS: Videos uber die Si-
tuation von HIV-positiven und AIDS-kranken Men-
schen wie .Coming Out, Am Grunde sind wir Kamp
fer. .Noch lebe ich 11 (zu entleihen Ober die Film-
dienste und Bildstellen)

,
.- fur Mitgliedsorganisationen: Schulungsvideos

.Aspekte der Betreuung' mit didaktischem Leitfa-

den: Video fur Eltern und Geschwister von Men-
schen mit HIV/AIDS .Das schafft man nicht alleine
mit Textheft; .Scilimm genug HIV-Positive und die

anderen. .Wir mussen jetzt damit lebenx, Aspekte
der ambulanten und stationaren Versorgung im
Rahmen der AIDS-Hilfe-Arbeit (mit Mitglieder kosten
los)
fur lehrer/innen und Erzteher/innen. Unterrichtsma
terialien .AIDS. Medizinisch-biologische und gesell-

T schaftliche Aspekte elner Krankheit IBelz Verlag, Be-

zug uber den Buchhandel}
- fur Mitarbeiter/innen des Gesundheitswesens: die

Loseblattsammlung .Therapien bei AIDS- und dias Vi-
deo.Die Arbeit der Deutschen AIDS-Hilfe e.V.' (ko
stenlos 

- fur an der DAH Interessierte: Jahresberichte der
D.A.H ' (Einzelexemplare kostenlos)

Ein Verzeichnis und Bestellschein der von der DAH

herausgegebenen Medien konnen bei der Bundesge-
schaftsstelle angefordert werden.

j
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Die we seitigen Serviceleistungen der Deutschen AIDS-
Hilfe e V haben drei Schwerpunkte:

- Offentlichkeitsarbeit zur AIDS-Problematik und Lob-

byarbeit fur Betroffene durch Stellungnahmen. Pres-
Seerklarungen und Herausgabe von Medien,

- Beratung von Mitgliedem in wissenschaftlichen, juri-
stischen und psychosozialen Fragen.

- Veranstaltungen und Fortbildungsangebote fur Be-

troffene und Mitarbeiter/innen von Beratungsstellen
und Selbsthilfegruppen

Beispielhaft seien hier aufgefuhrt:

- Veranstaltungen von und fur Menschen mit HIV/

AIDS: Diese gliedern sich in:

Bundesweite Positiventreffen im Waldschldechen.
6!eichen-Reinhausen bei Gattingen, wo etwa 50 Per-

sonen 6- bis 8mal im Jahr zusammenkommen kan-

nen, um Freizeitangebote zu nutzen. an inhaltlichen

Themen und der eigenen Situation zu arbeiten und
Sachinformationen zu erhalten;

Gesundheitsfardernde Workshops, die in verschiede-
nen Regionen mehrmals im Jahr mit ca. 25 Teilneh-

mern stattfinden und die Emjhrungs- und GenuB-

verhalten, Sport und FitneB, Entspannung und
StreBreduktion zum Inhalt haben;

Die Deutsche AIDS-Hilfe e.v. wendet sich mit ihrem um-

fangreichen Medien- und Setviceangebot vor allem an

Betroffene und diejenigen, die mit ihnen zu tun ha-

ben, also die regionalen und 6rtlichen AIDS-Hilfen.

Doch auch fur die gesundheitsfardemde Tjtigkeit im
Gesundheitswesen sowie in padagogischen und psy-
chosozialen Arbeitsfeldern ist die AIDS-Pravention und
der Umgang mit den Problemen eine besondere Auf-

gabe.

Dafur ist es wichtig, die Arbelt und die Angebote der

Deutschen AIDS-Hilfe zu kennen und Kontakt zu den

regionalen AIDS-Hilfen zu haben

Angebote zur Erprobung von Techniken wie Autoge
nem Training, Atemtherapie, Bio-Feedback usw.;

Angehorigen-Workshops, die vom Bildungswerk AIDS
und Gesellschaft durchgefuhrt werden (s. dort);

- Workshops fur Schwure und Mitarbeiter/innen von

AIDS-Hilfen sowie fur Wirte von Schwulenkneipen
und Betreiber von Schwulensaunen und Sex-Shops
Themen sind z B. AIDS-Pravention in der Leder-

szene, Aufsuchende AIDS-Beratung':

- Fortbildungsangebote fur den Bereich Drogen und

Strafvollzug fur ehrenamtliche und professionelle
Mitarbeiter/innen der AIDS- und Drogenhilfen und

Mitglieder von Selbsthilfegruppen. Themen sind z B.

.Wohnprojekte fur AIDS-kranke Drogengebraucher.

.Kreative Methoden zur Anleitung von Drogenselbst-
hilfegruppen', Arbeitslosigkeit! Wohnungsnot! Wo
ist Hilfe?'. .Wut und Trauer uber Diskriminierung,
.Erfahrungsaustausch zwischen AIDS-Hilfen und

Knastgruppen

Alle diese Angebote sind kostenfrei, zu jeder Veranstal-

tungsart gibt es Programme, die bel der D.A H ange
fordert werden kannen

Anfragen zu Referenten bei geplanten Veranstaltungen
sollten Ober die regionalen AIDS-Hilfen gehen.

Es wird empfohlen.

- den Jahresbericht der D.A.H. anzufordern (kosten-
los}, in dem die Tatigkeitsfelder der D.A.H. beschrie-
ben werden und die Medien der D.A.H. sowie die

Anschriften der regionalen AIDS-Hilfen verzeichnet

sind,
-· bei weitergehendem Interesse bzw Bedarf die ver-

anstaltungsprogramme anzufordern.
- die Schriftenreihe AIDS-FORUM D A H.- zu beziehen

(kostenlos, Ver6ffentlichungsliste bel der D.A.H.).

- D.A.H. -

Service-
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE

AIDS-STIFTUNG

„Positiv leben

- DAS-

PiplnstraBe 7

5000 KOIn 1

Herr Dr. ulrich Heide
(Offentllchkeitsarbelt)
Frau Anja Trogner
(Einzelfallhllfe)

02 21/24 35 35

Die DEUTSCHE AIDS-STIFTUNG .Positiv leben' (DAS)
entstand auf Grund einer Initiative des evangelischen
Theologen und Psychotherapeuten Rainer Jarchow und

seiner beruflichen und ehrenamtlichen Erfahrungen
mit der AIDS-Problematik sowie der Maglichkeit, durch

eine Erbschaft das Stiftungskapital von einer Million DM

einzubringen. Am 22. 4. 1987 wurde die Stiftung mit
dem Sitz in KOIn durch den nordrhein-westfjlischen In-

nenminister zugelassen und von der landesregierung
NRW wenig spjter durch Zustiftung von einer Million
DM unterst0tzt.

Laut Satzung verfolgt die DEUTSCHE AIDS-STIFTUNG
.Positiv leben' das Ziel. zum besseren Verstandnis der
Immunschwjche AIDS und zu einem humanen Um-

gang mit den von ihr betroffenen und bedrohten

Menschen beizutragen. Insbesondere geht es ihr da-

rum, durch die  rderung von Aufgaben der Bildung
und Erziehung. von Forschung und Kunst und die Fer

derung des affentlichen Gesundheits- und Wohlfahrts-
wesens die lebensbedingungen von Hiv-test-positiven
und AIDS-kranken Menschen nach den Grundwerten

unserer Verfassung zu sichern und ihr Selbstvertrauen

so zu starken, daB sie ein selbstverantwortetes, sinner-

fulltes und sozial akzeptiertes Leben fuhren kdinen.

Mit der Maglichkeit, als unabhjngige und nichtstaat

liche Einrichtung scI·tnell. unbOrokratisch und auch un-

konventionell auf dringende Probleme und Fragestel-
lungen zu reagieren, setzt die DAS ihre Ziele in mehre-

ren Schwerpunkten um:

- Mit der Einzelf llhilfe soil HIV-infizierten und AIDS-er-
krankten Menschen materiell geholfen werden,

wenn andere Maglichkeiten nicht gegeben sind. Im

Hintergrund steht hier vor allem das Bemuhen. Aus-

grenzungen und Diskriminierung zu vermeiden, zu

verringern oder ertraglicher zu machen. Dazu ge-
h6rt auch die Hilfe bei rechtlichen Auseinanderset-

zungen, da u a. richterliche Entscheidungen dazu

beitragen, wie die Gesellschaft mit der AIDS-Proble-
matik umgeht.

- Die Projektforderung unterstutrt Projekte, die sich

zum einen mit der Pravention von AIDS und der So-
lidaritat mit Betroffenen befassen und zum anderen
den Betroffenen und ihren Angeh0rigen mit ihren

psychischen und sozialen Problemen selbst dienen.
- Die ForschungsfOrderung soil die wissenschaftliche

Diskussion und Arbeit in besonderen Bereichen der

HIV-/AIDS-Forschung unterstutzen.

Aufgaben
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- Ein jjhrlich verliehener Journalistenpreis zeichnet
Journalistlnnen aus, die mit ihren Beitdgen sach-
kundig Ober AIDS aufkljren, Angste at)bauen helfen,
fur die Solidaritat mit Betroffenen eintreten und de-
ren soziale und psychische Situation deutlich ma-

chen,
- Im Bereich der Kunst werden graBere und kleinere

Ausstellungen gefardert, die sich des Themas AIDS
annehmen.

Die Organe der Stiftung sind satzungsgemje der Vor-

stand, das Kuratorium und das Prjsidium. Der Vorstand
besteht aus dem Stifter als Vorsitzenden. einem stell-
vertretenden Vorsitzenden und vier Persanlichkeiten,
die vom Prasidium gewjhlt werden. Neben der recht-
lichen Vertretung der Stiftung verwaltet der Vorstand
das Stiftungsvermdgen, wahit die Mitglieder des
Kuratoriums. regelt die Geschaftsfuhrung der Stiftung
und beruft Gremien (wie z 8. die Jury fur den Journa-

i listenpreis) for die Arbeit der Stiftung

  Das Kuratorium berjt den Vorstand und vertritt die
Ziele der Stiftung in der Offentlichkeit, seine Mitglieder
werden vom Vorstand gewahlt und sind Pers(Snilchkei-

ten aus verschiedenen Bereichen des offentlachen Le-
bens Das Prasidium wird gebildet durch den vor-

Mit ihrer besonderen Aufgabenstellung hat die DAS na-

turlich ein geringes Medienangebot. Dieses beschrankt
sich auf die Herausgabe des Informationsperiodikums
.POSITIV LEBEN INTERN. das unregelmjeig erscheint
und Ober die Arbeit der DAS berichtet Der Bezug. auch

von Mehrexemplaren, ist kostenfrei.

Im Mittelpunkt der Serviceleistungen der DAS steht die
Einzelfallhilfe.

standsvorsitzenden. den Vorsitzenden des Kuratoriums
und den Minister fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen, es wahlt die wahlba-
ren Mitglieder des Vorstandes.

Zur Fuhrung der laufenden Geschafte hat die Stiftung
eine Geschaftsstelle eingerichtet mit mehreren haupt-
amtlichen Mitarbeitern Die Entscheidungen in den
verschiedenen Arbeitsschwerpunkten werden von dem
Vorstand getroffen bzw. von ArbeitsausschOssen So
entscheidet z.B. ein ArbeitsausschuB in wachentlichen

Sitzungen alle zwei Wochen uber die Antrage zur Ein-
zelfallhilfe

Andere Bemuhungen der Stiftung sind der Spender-
akquisition gewidmet. um weitere Mittel fur die Aufga-
benschwerpunkte zur verfugung zu haben Dazu
wurde auch mit der Nationaten AIDS-Stiftung Anfang
1989 eine Arbeitsgemeinschaft deutscher AIDS-Stiftun-

gen gebildet. um eine Gemeinsamkeit der Ziele deut·
lich zu machen und die Spendenbereitschaft auf einen

Ansprechpartner zu konzentrieren so auch mit ge-
I meinsamen Aktionen, wie z B die Benefizveranstaltung

der ART Frankfurt und der Auktion von Kunstwerken

zugunsten der Arteitsgemeinschaft

den, Unterst0tzung zur Ausilbung eines Hobbys und
schlieelich Hilfe bei rechtlichen Auseinandersetzungen.
In den eaten drei Jahren ihres Bestehens hat die Stif-

tung in uber 2.500 Fallen mit mehr als 1 400 000 DM
helfen konnen.

Diese wird HIV-AK-positiven und an AIDS erkrankten
Mensctlen entweder auf eigenen Antrag oder den An-

trag von lokalen Beratungsstellen unter bestimmten

Voraussetzungen gewjhrt. Dazu gehOrt. daB keine Zah

lungsverpfllchtungen Dritter bestehen (Sozialamter,
Krankenkassen usw). daB die materielle Unterstutzung

  Hilfe zur Selbsthilfe bietet und dem Betroffenen wirk-
lich weiterhilft Es handelt sich dabei in der Regel um

eine einmalige bzw zeitlich befristete Hilfe zu vielen,
oft einfachen Dingen, die die soziale Situation der Be-
troffenen erleichtern Dazu geh6rt die Erstattung einer
Kaution bei Wohnungsmietung oder von Mietschulden;
die Bezahlung von Telefonrechnungen, weil bei der

i drohenden Sperrung des Telefonanschlusses die Mag
lichkeiten wegfallen, kurzfristig Hilfe herbeizurufen
oder Kontakt zu Verwandten und Freunden zu haben,
die Bezahlung eines stabilisierenden Erholungsaufent
haltes oder von Fahrtkosten zu Verwandten und Freun-

Fur diejenigen, die sich mit der Beratung und Hilfe von

HIV-infizierten und an AIDS erkrankten Menschen und
deren Ansprechpartnern befassen, ist es wichtig, Kon-
takt zur Deutschen AIDS-Stiftung .Positiv leben' zu ha-
ben und uber ihre Arbeit informiert zu sein Dazu ge-
hart auch die Aufnahme in den Verteiler fur .POSITIV
LEBEN - INTERN'.

Die weiteren Serviceleistungen der DAS sind die Pro-
jekt- und die Forschungsferderung, zB·

ein Rehabiatations- und Erholungsprogramm fur an

AIDS-erkrankten Met·Ischen,
Forderung eines Forschungsvorhabens zum Pro-
blem der Co-Faktoren bel AIDS,

Durchfuhrung eines Symposiums zur Fragestellung
.Psychoimmunologie und HiV-Infektion

AuGerdem kann die Stiftung Hintergrundinformationen
zur AIDS-Problematik und Hinweise zu Entscheidungen
bei Rechtsauseinandersetzungen geben, vor allem,
wenn es darum geht, das soziale Klima zugunsten Be-
troffener zu verandern.

Die Kooperation der regionalen Stellen untereinander
und zusammen mit der DAS sind notwendig, um Be-
troffenen uber die DAS zu helfen und die DAS in ihrer

Oberregionalen Offentlichkeitsarbeit um die AIDS-Pro-
blematik zu unterstutzen.

Auch sollte Oberpruft werden, ob regionale Veranstal-
tungen fur Spenden fur die AIDS-Stiftungen genutzt
werden 1(dinten.

- DAS -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE ARBEITS-
1 GEMEINSCHAFT FOR
PSYCHOONKOLOGIE e.V.

- dapo -

Geschaftsstelle:
Abtellung fOr psychosoziale Rehabilitation
der Fachklinlk Hornheide
DorbaumstraBe 300

4400 MOnster-Handorf

Dipl.-Psych., Dipl.-Theol. G. Strittmatter

(1. Vorsitzender)

Frau Uta Evers
(Sekretarin)

Dipl.-Soz. pad. Relnhard Mawick

0251/3287·325

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft fur Psychoonkologie
e. V. (dapot ist eine 1983 gegrOndete bundesweite Ver-

einigung, in der sich alle Berufsgruppen zusammen-

geschlossen haben, die in der psychosozialen Beratung
von Tumorkranken arbeiten, die psychotherapeutische
Begleitung von Krebskranken durchfuhren oder in der

psychoonkologischen Forschung tatig sind Dies sind
u. a. Psychologen, Arzte, Sozialarbeiter, Sozial.

Padagogen. Theologen, Krankenschwestem, Beschaf-

tigungstherapeuten.

Entstanden ist die Deutsche Arbeitsgemeinschaft fur

Psychoonkologie e V aus dem Bedurfnis, den Aus-
tausch zwischen diesen Berufsgruppen zu intensivieren

und damit auch die Erfahrungen. die in der psycho-
sozialen Beratung von Krebspatienten inzwischen

gesammelt sind, zu bOndeln. Die psychosoziale Nach-

sorge hat sich in den letzten Jahren zu einem neuen

Schwerpunkt bei der Begleitung von Krebspatienten
entwickelt. Konzepte sind dafur entwickelt worden und

Tjtigkeitsfelder abgesteckt, die in der Offentlichkeit
vorgestellt und auch diskutiert werden mussen

Die dapo hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Aus-
tausch unter den in Forschung und Praxis arbeitenden

Psychoonkologen den wissenschaftlichen Austausch

anzuregen und zur Entwicklung geeigneter Beratungs-
und Therapieangebote fur Krebsbetroffene und ihre

Angeharigen beizutragen. Gedacht wird hierbei an

Kriseninterventionsangebote an den Punkten des

Krankheitsverlaufes, an denen Patienten fur psycho
soziale Betreuung motivierbar sind oder die Unterstut-

zung besonders dringend brauchen, und an eine
umfassende Beratung, die praventive Maenahmen,
Aktivierung und positiveres Gesundheitsverhalten ein-
schlieet. Zur Diskussion stehen ebenfalls Psychothera-
piemethoden, die nach Art der systemischen Familien-

therapie das st0tzende Umfeld der Erkrankten ein-
beziehen, karperorientierte Verfahren, die die verletzte

Integritat des Karper- und Selbstbildes bearbeiten kdn-

nen, und der Einsatz imaginativer Verfahren, um nur

einige zu nennen.
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Gerade in der Behandlung von Krebserkrankungen gibt
es immer wieder unseriose Heilsversprechungen und
selbsternannte .Krebstherapeuten Dies gilt nicht nur

fOr den medizinischen Bereich, auch die psychosoziale
Nachsorge kennt dieses Problem. Daher ist die Tatig-
keit der dapo auf eine wissenschaftliche Oberprofung
der Praxis gerichtet.

Psychoonkologie befaBt sich daneben mit der Oberpru-
fung der Theorien zur multifaktoriellen Genese von

Die Inhalte der Jahrestagungen werden jeweils in

;
Ergebnisberichten (Sammelbande zum Selbstkosten
preis, 20,- DM pro Stuck) den Tagungsteilnehmern,
den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft sowie ande-
ren Interessenten angeboten.

Seit 1990 werden die Ergebnisberichte Ober einen
Munsteraner Verlag veraffentlicht

Beispielhaft seien genannt:

M C Bettex, J Brusss, Hrsg:
.Kranksein in unterschiedlichen Phasen, Ergebnis-
bericht der 3 und 4 Jahrestagung der .Deutschen
Arbeitsgemeinschaft far Psychoonkologie ev in Bad
Karlshafen vom 31 10.-3 11 1985 und in Wiesbaden-
Naurod vom 29 5 -1. 6 1986.

Krebs, den subjektiven Erkljrungstheorien zur Krank-

heitsentstehung, Psychoneuroimmunologische
Forschung. Fragen des Krankheitsverlaufs und der
Krankheitsverarbeitung und der Diskussion um Lebens-
qualitat bei onkologischer Behandlung.

Die dapo ist in der Form eines gemeinnutzigen Vereins

organisiert und trjgt sich durch Mitgliedsbeitrage und
Spenden.

G. Strittmatter, Hrsg.:

,Anpassung und Verweigerung in der Akutphase der
Krebserkrankung', .Das Leben geht weiter. Die Phase
der Nachsorge, Ergebnisbericht der 5. und 6. Jahres-

tagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft fur

Psychoonkologie e.V. (dapo) vom 17. 6.-20. 6.1987 in
Loesfeld und vom 2.6. 5. 6.1988 in Wiesbaden.

H. Welk, Hrsg :

.Zwischen Resignation und Hoffnung, die Phase der

Progredienz'. Ergebnisbericit der 7 Jahrestagung der
Deutsct·ten Arbeitsgemeinschaft fur Psychoonkologie
e V in Hamburg-Rissen vom 7 6 10 6 1989

0 Strittmatter, Hrsg.:
.Sterben in Wurde - Mut zum Leben, Ergebnisbericht
der 8 Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemein-
schaft fur Psychoonkologie e V vom 13 6 -16. 6.1990 in

Goslar-Hahnenklee, Munster: 1991.

- Jedes Jahr findet eine dreitagige Jahrestagung statt.
in der wissenschaftliche Reflexion, klinische Erfah-

rung und pers6nlicher Austausch in einem ausge-
: glichenen Verhjltnis zueinander stehen Diese

Jahrestagungen stehen den Mitgliedern der dapo
und in begrenzter Zahl auch Nicht-Mitgliedern of-
fen. Themen sind z. B. die Akutphase, die Phase der

Nachsorge, die Phase der Progredienz, die Sterbe-
phase, Piaxis und Forschung in der Psychoonko-

i logie. Kooperationsmodelle und die Situationen des
Helfers

- AuBerdem werden fur Mitglieder der dapo und
Experten .Klausurtagungen' fur bestimmte Gruppen
und Themen durchgefuhrt, z B das Expertentreffen
.Psychoonkologische Forschung', die .Hospiztagung'
oder eine Tagung zur .Betreuung von Krebspatien-
ten in ambulanten Beratungsstellen'.
Dabei wird der Rahmen so klein gehalten (ca. 25 Teil-

nehmer), dae ein intensiver, personenbezogener
Arbeitsstil entsteht
Da die Mitglieder der dapo aus der ganzen BRD
kommen, kam die dago fur Krebsbetroffene und

Angeharige Kontaktpersonen nennen. die in der

Lage sind, bei der Suche nach Psychoonkologen
sowie mit dem Krebsproblem vertrauten Psychothe-
rapeuten behilflich zu sein. Diesbezugliche Anfragen

- Die .Deutsche Arbeitsgemeinschaft fur Psychoonko
logie e.V.' (dapo) dient als Obergreifendes Forum fur
die Berufsgruppen, die beratend. therageutisch
oder forschend mit Krebspatienten arbeiten.

- Besonders ist auf die Jahrestagungen hinzuweisen
(Datum ist bei der Gesdijftsstelle zu erfragen), die

zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten durch-
gefuhrt werden und den wissenschaftlichen und

praktisctlen Austausch ermaglichen. Die Ergebnisse
werden in den .Ergebnisberichten' veraffentlicht.

an die Geschaftsstelle nehmen in letzter Zeit an

Haufigkeit zu.

Jedes Jahr werden ein bis zwei Therapieseminare
(von Freitagabend bis Sonntagmittag) fur Mitglieder
der dapo (und falls noch Platze frei sind, fur
interessierte Fachkrafte) angeboten, z B .Einfuh-
rung in die Klinische Hypnose bei Krebspatienten',
.Gestalttherapie bei Krebspatienten', .Kunsttherapie
mit Krebspatienten'. Teilnehmerzahl: 15-20 Per-
sonen

- 1990 ist mit einer Untersuchung begonnen worden,
die das Ziel hat, die psychosoziale Versorgung und

Angebotsstruktur in der Onkologie insgesamt zu

erfassen und die momentane Situation zu beschrei-

ben Die Ergebnisse werden einerseits den Krebs-
betroffenen direkt zugute kommen (Vermittlung
geeigneter Beratungs- und Therapieangebote),
andererseits werden sie eine Argumentationsgrund-
lage bieten fur Forderungen zur Weiterfuhrung, Ein-

richtung und Verbesserung bestehender neuer

Psychosozialer Dienste. gezielten Fortbildungsmae-
nahmen und Forschungsvorhaben.
Psychoonkologische Fachkrafte, die den entspre-
chenden Wunsch der Geschaftsstelle mitteilen, wer-

den regelmaBig Ober die dapo-Veranstaltungen
informiert.

- Von besonderer Bedeutung sind auch die zweimal

jjhrlich stattfindenden Therapieseminare fOr einen
kleinen Kreis psychoonkologischer Fachkrafte.

- Wichtig ist auch die vermittlung von Beratungs-und
Therapieangeboten fur Krebspatienten durch die
Geschaftsstelle.

Die dapo ist auch in der Lage, Referenten fur psycho-
onkologische Themen zu vermitteln.

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

  DEUTSCHE

FORSCHUNGS-
GEMEINSCHAFT

- DFG -

Kennedyallee 40

5300 Bonn 2

Geschaftsstelle

(Fachgruppe 11 B Blowissenschaften)

Referat 11 84- Dr. Beate Konze-Thomas:
Kommission zur Prufung gesundheltsschadlicher
Arbeltsstoffe

Referat 11 B8- Dr. Heike Velke:
Senatskommission zur Beurteitung von Stoffen In

der landwIrtschaft

Referat 11 C2- Dr. Hans Hasso lindner:
Senatskommission zur Beurtellung der gesund-
heltlichen Unbedenklichkelt von Lebensmitteln
(Lebensmittel-Kommission)

02 28/88 51

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) berjt

satzungsgemaB Parlamente und Beharden in wissen
schaftlichen Fragen.

Zu diesem Zweck werden Kommissionen berufen, de-
ren Arbeitsergebnisse sich in .Empfehlungen· nieder-

schlagen.

Die nachfolgend genannten Kommissionen befassen
sich mit Fragen der Gesundheitsvorsorge und Umwelt-
schutzproblemen.

Im einzelnen sind dies:

- die Kommission zur Prufung gesundheitsschadlicher
Arbeitsstoffe (stellt die duldbare Hochstkonzentra-
tion von Gasen, Dampfen, Nebeln und Stauben fest:
Liste der maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen
IMAK-Wertel, gibt Grundlage zur arbeitsmedizinisch-

toxikologischen 8eurteilung der lun-leedenklichkeit
der vom Organismus aufgenommenen Art,eitsstoff-
mengen: Sammlung der Biologischen Arbeitsstoff-
Toleranz-Werte IBAT-Wertel)

- die Senatskommission zur Beurteilung von Stoffen
in der Landwirtschaft (Die Kommission ermittelt und
beurteilt den Stand der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse uber Stoffe, die in der Landwirtschaft vorkom-
men oder dort Verwendung finden sowie deren Wir-
kungen auf landwirtschaftliche Okosysteme und den
Naturhaushalt. Zu ihren Aufgaben geh6rt in diesem

Zusammenhang auch die Beratung von Parlamenten
und Beharden.)

- die Senatskommission zur Beurteilung der gesund-
heitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln (Le-
bensmittel-Kommission) (Ist fur Fragen zustandig.
die die Unbedenklichkeit von Stoffen in Lebensmit-
teln fOr die menschliche Gesundheit betreffen. Sie
kann sich im Sinne des Lebensmittel- und Bedarfs-

gegenstande-Gesetzes auch mit Stoffen in Bedarfs-

Aufgaben
und Zlele
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gegenst nden befassen. Zu den jeweiligen Fragen
nimmt die Kommission nur aus wissenschaftlicher
Sicht Stellung: Dazu geh6ren insbesondere Aspekte
der toxikologischen Beurteilung, der lebensmittel-

technologischen Notwendigkeit und des ernah

rungswissenschaftlichen Nutzens der jeweiligen
Stoffe)

Die Ergebnisse der Arbeit der einzelnen Kommissionen

werden in einschljgigen Publikationsreihen der DFG
veraffentlicht.

Der aktuelle Stand der beziehbaren Vereffentlichungen
ist dem jeweiligen DFG-Tatigkeitsbericht zu entnehmen

Grundsatzlich sind diese Veraffentlichungen furjeder-
mann zuganglich Sie sind, wie im DFG-Tatigkeitsbericht
angegeben, Ober den Verlag cder Buchhandel bezieh-

bar

Die Beratung durch die Senatskommissionen der DFG
hat rein wissenschaftlichen Charakter. Anfragen von

Beharden und Parlamenten werden satzungsgemje
bearbeitet. Die Beratung von Einzelpersonen ist nicht

vorgesehen

Der DFG-Tatigkeitsbericht des jeweils abgelaufenen
Geschaftsiahres gibt einen guten Einblick in die von der

Forschung bearbeiteten umwelt- und gesundheits-
bezogenen Problemfelder Dle dort vorfindbaren Kurz-
beschreibungen inhaltlicher Brennpunkte der Arbeit

der einzelnen Kommissionen vetweisen auf die dazu-

geharigen ausfuhrlichen Sci·,riften der DFG

Die Lekture des DFG-Tatigkeitsberichts bietet dem
wissenschaftlich Interessierten sowohl eine Kurzinfor-
mation Ober einschljgige Forschungsthemen als auch
Hinweise auf Materialien zur vertieften Auseinanderset

zung mit aktuellen umwelt- und gesundheitsrelevan-
ten Fragestellungen

- DFG -
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Adresse

Telefon

Telefax

DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FOR
ERNAHRUNG e.v.

- DGE-

FeldbergstraBe 28
6000 Frankfurt 1

0 69/72 0146

069/172383

Die Deutsche Gesellschaft fur Ernahrung e.v. (DGE) ist

gemeinnutzig tatig. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die

wissenschaftliche Diskussion uber Emahrungsfragen
auf nationaler und internationaler Ebene anzuregen
und zu fardem. Auf der Basis gesicherter Erkenntnisse
Ober eine vollwertige Ernahrung will die DGE dazu bei

tragen, Gesundheit und Leistungsfahigkeit der Bev6Ike-

rung zu erhalten oder wiederherzustellen.

Die DGE ist unabhangig und verfolgt ihre Ziele frei von

wirtschaftlichen und politischen Interessen.

Rechtlich ist die DGE ein eingetragener Verein, dessen
oberstes Organ satzungsgemaB die Mitgliedetver-
sammlung ist. Zur Zeit hat die DGE Fund 2.000 Mitglie-
def

Entscheidungstrager der DGE ist das fur jeweils 2 Jahre
von der Mitgliederversammlung gewjhlte ehrenamtlich

tatige Prasidium mit momentan 28 Mitgliedern, das
sich aus Wissenschaftlern versaliedener Fachrichtun-

gen zusammensetzt.

AuBerdem steht der DGE ein Kuratorium als Beratungs-
gremium zur Verfugung, dem gegenwartig 33 Person-
lichkeiten aus Politik. Verbraucherschaft. Wirtschaft,
Wissenschaft und Offentlicher Vetwaltung angehOren.

FOrdie DGE arbeiten 64 hauptamtliche Mitarbeiter,
Oberwiegend in der Hauptgeschaftsstelle in Frankfurt
am Main. in den Referaten Wissenschaft, Ernjhrungs-
bericht, Emjhrungsberatung, GroBverpflegung, Offent-
lichkeitsarbeit und Vemaltung.

I In den Bundesljndern Berlin, Bremen, Hessen, Nieder-

sachsen, Saarland, Schleswig-Holstein und Baden-Wurt-

temberg unterhalt die DGE regionale Schwerpunkte der
Emahrungsberatung als eigenstjndige .Sektionen, an

der Universitjt Dusseldorf ein eigenes institut fur Er-

nahrungsberatung und Dijtetik.

Neben ihrer Publikationstjtigkeit und den weiter unten
beschriebenen .Serviceleistungen' etfullt die DGE fol

gende Aufgaben:

- F6rderung der em3hrungswissenschaftlichen For-
schung und Lehre durch die DGE bzw. durch die

.Stiftung zur FOrderung der DGE
- Verleihung der .Carl von Volt-Medaille, mit der die

Deutsche Gesellsdiaft fur Ernjhrung Wissenschaftler
ehrt, die sich in Forschung und Lehre auf dem Ge-
biet der Ernihrungswissenschaften besonders ver-

dient gemacht haben

Aufgaben
und Zlele
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- Vergabe des .Max Rubner-Preises fur besondere

Leistungen in der klinischen Em hrungsforschung
- Vergabe des .Hans Adolf Krebs-Preises' fur beson-

dere leistungen in der Grundlagenforschung
- Vergabe des Journalisten-Preises der DGE (erstmalig

1990) fur Medienberichte (Tageszeitung und Publi-

kumszeitschriften. HOrfunk und Femsehen  die all-
gemeinverstandlich und geeignet sind, emjhrungs-
wissenschaftliche Erkenntnisse in das Bewuetsein
der breiten Bevalkerung zu bringen und ein gunsti
ges Emahrungsverhalten herbeizufuhren

- Erarbeitung von Empfehlungen fur die Njhrstoff
zufuhr

- Herausgabe von Ernjhrungsberichten im Auftrag
der Bundesministerien fur Jugend. Familie, Frauen
und Gesundheit sowie Emjhrung, Landwirtschaft
und Forsten (bisher IStand August 199111969, 1972,
1976,1980.1984)

Herausgabe einer wissenschaftlichen Zeitschnft, der
.Err· ahrungs-Umschau'

- Regelmjeige Durchfuhrung von wissenschaftlichen
Kongressen. Symposien, Arbeitstagungen und Jour-
nalisten-Seminaren

-- Verbreitung von Emahrungswissen durch einen

eigenen Emahningsberatungsdienst. insbesondere
durch Fortbildung und Schulung von Mittlerkraften,
Lehrghnge und Gruppenarbeit mit Verbrauchem

sowie durch einen aktuellen Informationsdienst fur
Fachkrjfte der Ernahrungsberatung
unterhaltung eines Institutes fur Ernahrungsben
tung und Diatetik an der Universitat Dusseldorf mit

  Im Zusammenhang mit dem Themenbereich .Zahn-

gesundheir sind beispielhaft folgende Publikationen

der DGE aufgefuhrt, die zu einer vollwertigen und
somit .zahnfreundlichen Emjhrung anleiten:

Faltblatt: .10 Regeln for eine vollwertige Emahrung
Inhalt: Empfehlungen fur die richtige Auswahl und
Zubereitung von Lebensmitteln
die Broschure .Richtig essen

Int,alt: Eine Anleitung zur vollwertigen Kost nach den
Richtlinien der DGE, mit Rezepten
die Broschure .Von Anfang an'
Inhalt: Bedeutung guten Emjhrungsverhaltens von

Geburt an, Antworten auf viele Fragen junger Eltern

Bezug: kostenlos
- die Brosdiure .Einmaleins des Schulfruhstucks'

Inhalt: Lustig illustrierte und getextete Vorschljge
fur 1 und 2 Fruhstuck von 6 bis 14 Jahren

Bezug: gegen Schutzgebuhr
- das Beiheft fOr Eltern und Lehrkrafte zur Broschure

.Einmaleins des Schulfruhstucks
Inhalt: Energie- und Nahrstoffzufuhr von 6- bis

- Vergabe von Reisestipendien furjunge Wissen

schaftler
- Der DGE obliegt die Vertretung der Emahrungs

wissenschaft der Bundesrepublik Deutschland in
internationalen Organisationen. u.a. durch die Mit-
gliedschaft in der .International Union of Nutritional
Sciences (IUNS,· (Veranstalter der Wettemahrungs-
kongresse) und in der .Federation of European
Nutrition Societies (FENST

'
- Herausgabe von wissenschaftlichen Schriften in einer

Schriftenreihe
- Herausgabe von Aufkmrungsbroschuren. u.a. zusam-

men mit der Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufkljrung

- Herausgabe eines Pressedienstes

Teliwelse sind dlese Publikationen kostenfrei, teilweise

mue eine ScI·lutzgebuhr entrichtet werden
I

standigem Angebot von FortbildungsmaBnahmen
(u a Ausbildung zum Ernahrungsmedizinischen
Bet·ater/Beraterin)

- Weiterbildung zu .Diatetisch geschulten KOchen DGE
und .GV-geschulten Fachkraften' gemeinsam mit
dem Verband der Koche Deutschlands

- Beratung von GroBkuchen vor Ort durch einen eige-
nen .Emahrungsberatungsdienst GroBverpflegung

- Veranstaltung von Seminaren fur Fachkrafte in der

Emahrungsberatung

14ijhrigen Kindem, Berechnungen der Fri)hstucks-
vorschlage
Bezug: gegen Schutzgebuhr

- die Zeitung .Ess-Schule
Inhalt: Eine Zeitung fur Eltern und Schulkinder mit
Err· jhrungsinformationen, Spielen und Kochrezepten
Bezug: kostenlos

- Die Broschure .top fir
Inhalt: In unterhaltsamer Weise werden jungen leu
ten Emahrungstips gegeben
Bezug: kostenlos

Das vollstandige Schriftenverzeichnis der DGE ist auf

Anfrage kostenlos zu beziehen.

Im Zusammenhang mit dem Themenbereich .umwelr
sei beispielhaft der Emthrungsbericht 1988 genannt.
Inhalt u.a.:

- Dokumentation Tschernobyl - Folgen fur die
Emahrung

- Toxikologische und hygienisch-mikrobiologische
Aspekte der Ernahrung

- Lebensmittelallergien und Lebensmittelintoleranzen

-DGE -
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DGE-Beratungsstellen

mit qualifizierten Fachkraften (Emahrungsberaterinnen
DGE, 01(otrophologen, Dijtassistentinnen und Hauswirt-
schaftsleiterinnen) fur die Err· jhrungsberatung gibt es

in den nachstehend genannten Orten Ober diese Stel-
len ist auch die vielfach grOBere Zahl von Gemeinden
zu erfahren. in denen noch Beratung angeboten wird:

land Berlin:

Beratungsstelle und Lehrkuche der DGE:
HardenbergstraBe 6

1000 Berlin 12

Tel.: 030/3134085/86

land Hessen:
Frau Dr. Ulrike Kreinhoff

FeldbergstraGe 28

6000 Frankfurt/Main 1

Tel.: 069/720146

Land Niedersachsen:

Frau Kjthe Jessen
Fenskeweg 2
3000 Hannover 1

Tel.: 0511/3 50 27 46

Frau Hanna Boklage
Hugo-Zieger-StraBe 37

2900 Oldenburg
Tel.:0441/41735

Saarland:

Beratungsstelle der DGE:
FutterstraBe 2

6600 Saarbrucken
Tel.: 0681/34332

Land Schleswig-Holstein:
Beratungsstelle und lehrkuche der DGE:

Hermann-Weigmann-StraGe 1-27

Haus 1

2300 Kiel

Tel.:0431/62706

Deutsche Gesellschaft fur Errlahrung
Frau Karla lohmeier
Am Bahnhof 12-14
(Im Handelshof)

2400 Lubeck

Tel.: 04 51/86 34 33

Frau Anke Marohn

Postelweg 4
2240 Heide

Tel.: 04 81 /6 27 91

Frau Elisabeth Paulsen
ScI· utzenkuhle 26
2390 Flensburg
Tel.:0461/54552

Frau Ingrid Bach

Osterhusumer StraBe 62
2250 Husum
Tel.: 04841/1415

Empfehlungen

-DGE -
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Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE
GESELLSCHAFT

FOR FREIZEIT e. V.

- DGF -

BahnstraBe 4

4006 Erkrath

Herr SIgurd Agricola
(Generalsekretar)

0211/2410 29

Die Deutsche Gesellschaft fur Freizeit e.V (DGF) wird
durch Verbande und Organisationen getragen und

durch das Bundesministerium fur Jugend. Familie,
Frauen und Gesundheit gefardert. Die Publikationen

der Gesellschaft eignen sich als Hintergrund- und Aus-

gangsmaterial fur eine Gesundheitserziehung. die Frei-

zeit als Voraussetzungsbereich, aber auch als Gefahren-

bereich fur Gesundheit verdeutlichen will.

Die Deutsche Gesellschaft fur Freizeit e.v. (DGF) wurde

1971 mit Sitz in Erkrath-Unterfeldhaus gegrundet. Sie

ist die Nachfolgeorganisation der Arbeitsgemeinschaft
fur Freizeit und Erholung (AGFE) in Bonn, die u. a.

durch den Deutschen Bundesjugendring, die Deutsche

01ympische Gesellschaft, den Deutschen Sportbund
und den Deutschen Stadtetag 1962 gegrundet wurde.

Die Deutsche Gesellschaft fur Freizeit ist eine bundes-

weite Fachvereinigung mit der Organisationsform eines

Dachverbandes fur das Freizeitwesen.
Die Gesellschaft hat rund vierzig ordentliche Mitglieder
aus Verbjnden und Organisationen sowie etwa sechzig
Fachleute, Institute, Vereinigungen und Unternehmen
als beratende Mitglieder.
Gefardert wird die Gesellschaft durch das Bundesmini-

sterium fur Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit.

Die Deutsche Gesellschaft fur Freizeit ist gemeinnutzig.
Das Ziel der Arbeit der Deutschen Gesellschaft fOr Frei-

zeit e.v. ist es, die gesellschaftliche Bedeutung der
Freizeit bewuBtzumachen und daraus Folgerungen fur
die Politik von Bund. Ljndern, Gemeinden. Vereinigun-
gen, Unternehmen und Wissenschaft zu ziehen. Die
Gesellschaft informiert uber Freizeit, ist aber keine Be-

ratungsstelle fur Freizeitgestaltung.

Zu den Aufgaben der Gesellschaft geh6ren:

- Erhebungen von Daten und Zusammenhjngen Ober

die Freizeit und den Freizeitbereich
- Auswertung von Ergebnissen aus Wissenschaft, For-

scI· ung und Praxis in Zusammenarbeit mit Fachleu-

ten und Institutionen durch Expertengesprache, Ar-

beitsgruppen und Fachtagungen
- Erarbeitung von Problemstellungen, Problemlasun-

gen und Prognosen fur die Zukunft.

Fur den
elligen leser
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Die Deutsche Gesellschaft fur Freizeit e.V. beschaftigt
sich mit den Fragen der Freizeit unter mehreren Ge-
sichtspunkten:
Einerseits versucht sie den Begriff Freizeit zu definie-
ren und die Bedeutung der Freizeit fur die Geselischaft

aufzuzeigen. Hierbei werden das Freizeitverhalten und
die Anforderung an die Freizeit und an die Freizeitein-

richtungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen
wie z. B von Behinderten. von Jugendlichen und von

Alten untersucht.
Es wird aber auch untersucht, welche Freizeiteinrich-

tungen insgesamt notwendig sind, um den gesell-
scI· aftlichen Bedurfnissen der Freizeitgestaltung ge-
recht zu werden. Untersuchungsgegenstande sind hier
z. B. Spielplatze. spielgerechte Wohnumwelt und fami-

liengerechte Freizeitangebote der Gemeinden.

Die Gesellschaft fur Freizeit geht bei ihrer Beratungs-
tatigkeit vor allem auch davon aus, daB der Freizeitbe-
reich ein bedeutender Wirtschaftsfaktor mit einem

Die Deutsche Gesellschaft fur Freizeit e V (DGF) verbrei-
T tet in unregelmaBigen Abstanden und zu aktuellen An-

lassen einen Pressedienst
Als offizielles Organ des Verbandes ersclieint die Frei-
zeitfachzeitschrift Animation- Diese Publikation bringt
einerseits Berichte und Nachrichten aus dem Wirt-
schaftsbereich Freizeit, andererseits beschaftigt sie sich

  auch mit Grundsatzfragen der Freizeit wie z. B. den An-
derungen in der Sporttheorie und dem Erlebniswert

von Bewegung und Gesundheit ge erscheint alle zwei
Monate und ist fur Mitglieder kostenlos
Daneben bringt die Gesellschaft eine Schriftenreihe zur

Freizeitforsd·lung heraus. in der in den zuruckliegen-
den eineinhalb Jahrzehnten mehr als sechzig Monogra-
phien, Dokumentationen sowie Forschungs- und Ta-
gungsberichte erschienen sind. Die Bande dieser
Schriftenreihe kannen gegen Gebuhr bezogen werden.

| Weiterhin legt die Deutsche Gesellschaft fur Freizeit

1 Als Dachverband berat und informiert die Deutsche Ge-
selischaft fur Freizeit e V (DGF) ihre Mitglieder sowohl
Ober Fragen der Freizeit selbst als auch Ober die Pia-

nung. die Einrichtung und den Betrieb von Freizeitein-

richtungen Dle Gesellschaft erarbeitet Stellungnahmen
n zu Fragen der Freizeitpolitik und befaet sich in Zusam-

menarbeit mit der Gesellschaft zur FOrderung der Frei-
zeitwissenschaft mbH mit Forschungsvorhaben im Zu-

sammenhang mit dem Thema Freizeit

Die Tatigkeit der Deutschen Gesellschaft fur Freizeit

e.V. (DGF) ist fur die Gesundheitserziehung im Lebens-
bereich Wohnen in vielfacher Weise von Bedeutung

 
Die quantitative Zunahme arbeitsfreier Zeit gilt allge
mein als Ergebnis erfolgreicher Tarif- und Sozialpolitik
und grundsjtzlich als Schutz gegen eine gesundheit-
lidie Oberforderung der Erwerbstatigen im Arbeits-

geschehen.
, Allerdings wird durch die wachsende rjumliche Tren

A
nung von Wohnstandorten, Arbeitsplatzen sowie Ver-

sorgungs- und Dienstleistungseinricitungen ein wach-
sender Teil der arbeitsfreien Zeit fur arbeitsbedingten
Verkehrsaufwand beansprucht.

kaum mehr zu uberblickenden Angebot geworden ist.
Die DGF bemuht sich daher in besonderem MaBe, ver-
eins- und Verbandsfunktionjren, Politikem, Mitarbei-
tem von Verwaltungen und Einrichtungen sowie Unter-

nehmen, aber auch den Medien Beratungsleistungen
und Entscheidungshilfen zur Verfugung zu stellen.
Ein anderes wichtiges Aufgabenfeld der Deutschen Ge-
sellschaft fur Freizeit e V ergibt sich aus dem Umstand,
dae sich mittlerweile durch die Verkunung der durch
schnittlichen Arbeitszeit einerseits und die Verbesse-

rung des allgemeinen Bildungsstandes andererseits
eine Gleichrangigkeit von Arbeitszeit und Freizeit ent
wickelt hat.
Die Gesellschaft will die damit verbundene Herausbil-

dung neuer Freizeitaktivitjten einerseits und neuer Ar-
beitsformen wie z. B. Eigenarbeit und Heimwerkerarbeit
andererseits durch Weiterentwicklung der Freizeitpad- 1

agogik und Aus. und Fortbildung der in Freizeitberu
fen Tatigen unterstutzen.

e.V jjhrlich eine Literaturliste zu Neuerscheinungen auf
dem Gebiet des Freizeitwesens vor

Sodann gibt die Gesellschaft in Zusammenarbeit mit ei-
nem Fachverlag ein Freizeit-Lexikon heraus, das Stich-
wortreferate und ein Verweissystem enthalt
Dieses Fachliteraturangebot der Gesellsdiaft wird durch
eine Loseblattsammlung .Freizeit-Daten' abgerundet.
Erganzt wird das Literaturangebot der Deutschen Ge-
sellschaft fur Freizeit e.v durch die Datenbank .Frei
zeir. Aufgabe dieser Datenbank ist es dabei. nicht nur

Wissen Ober das Gesamtgebiet und die Teilgebiete des
Freizeitbereiches zu sammeln und verfugbar zu ma-

chen, sondem vor allem auch Informationen aus den
verschiedenen freizeitbedeutsamen Sachgebieten
zu verknupfen wie z. B. Erziehung, Gesundheit, sozial-
arbeit, Stadtebau, Umwelt-, Natur- und Landschafts-
schutz sowie Rechtsentwicklung.

Die Gesellschaft fuhrt zu grundlegenden Fragen des
Freizeitwesens jahrlich zwei bis drei Seminare und Ta-

gungen durch.

inteessierten, die sich in einen verteiler aufnehmen
lassen kennen, dbersendet die Gesellschaft in unrege!-
mjeigen Abstanden ihren Pressedienst, ihren Tagungs-
kalender und ihre Neuerscheinungsverzeichnisse

Ahnliches gilt fur die noch nicht abgeschlossene Verrin-

gerung der in den Wohnungen maglichen sozialen und
dkonomischen Funktionen einschlieslich der Freizeittj-

tigkeiten. Auch hier wird, insbesondere im Zusammen-
hang mit der Urlaubsverbringung, ein wachsender Ver-
brauch von Freizeit fur freizeitbedingten Verkehrsauf-
wand bewirkt.
Zuletzt zeigen sich auch verstarkte Tendenzen. an Stelle
eines Ausbaus medizinischer und sozialer Dienstleistun

gen vermehrt die Gesundheits- und Pflegeversorgung
als Eigenarbeit in den Freizeitbereich zu verlagern.

-DOF -

1

1

1

1

184



- DGF -

Empfehlungen

Mit dieser Entwicklung ist eine Verminderung der Be-

deutung der Freizeit fur die Entspannung und Erho-

lung und damit fur die Sicherung von Gesundheit und
Wohlbefinden verbunden. Insbesondere mit der Verla-

gerung von Gesundheits- und Pflegeversorgung in den
Freizeitbereich sind unmittelbare gesundheitliche Ober-
lastungen der Pflegenden verbunden.
Auch die verbleibende Freizeit hat nicht nur positive
Bedeutung fur die Gesundheitslage, da die weiter zu-

nehmende Kommerzialisierung des Freizeitbereiches

durch erheblichen Normierungs- und Statusdruck auch
einen Faktor der sozialen Ausgrenzung darstellt.
Sodann ist der Freizeitbereich selbst und unmittelbar
ein Bereich spezifischer Gesundheitsschadigungen ge-
worden. die von Unfallen bis zu bestimmten Formen
des Suchtverhaltens, etwa der Spielsucht reichen.

Zuletzt gehen vom Freizeitbereich Umweltbelastungen
aus. die etwa im Bereich des Freizeitverkehrs in Touris-

musgebieten zu wachsenden larm- und Schadstoffbe-

lastungen der Bewohner fuhren.

FOr eine ganze Reihe dieser Zusammenhange konnen
die Materialien der Deutschen Gesellschaft fur Freizeit

e.V. als Grundlage fur die Entwicklung einer Gesund-

heitserziehung im Lebensbereich Wohnen genutzt wer-

den.
Dies gilt vor allem dann, wenn der Verbrauch von Frei
zeit durch arbeits-, versorgungs- und freizeitbedingtes
Verkehrsaufkommen bewustgemacht werden soil oder
die Gefahr einer Oberwalzung der Gesundheits- und

Pflegeversorgung in die Freizeit verdeutlicht werden
soil und zuletzt auch die mit der Kommerzialisierung
der Freizeit verbundenen Gesundheits- und Umweltbe-

lastungen angesprochen werden sollen.
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Adresse

Telefon

DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FOR
KINDER- UND JUGEND-

PSYCHIATRIE e.V.

- DGKJ -

Klinik und Pollklinik f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie
d. Phillpps-Universitat
Hans-Sachs-Str. 6
3550 Marburg

06421/283051-53

Die Deutsche Gesellschaft fur Kinder- und Jugend-
psychiatrie e.V (DGKJ) wurde 1950 unter der Bezeich-

nung .Deutsche Vereinigung fur Jugendpsychiatrie
neugegrundet Ihren derzeitigen Namen fuhrt die
DCIJ seit 1976. Die Mitglieder der Gesellschaft sind auf
dem Gebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie tatige
Arzte AuBerordentliche Mitglieder kennen daruber hin-

aus Personen werden, die die Ziele der Gesellschaft un-

terstutzen

Die Aufgaben der Gesellschaft liegen in der Farderung
von Forschung sowie der Verbreitung und Nutzbar-
machung ihrer Ergebnisse. Neben der Kinder- und

Jugendpsychiatrie geht es dabei um die Gebiete der
Neurologie, Psychotherapie und Psychologie des Kin-
des- und Jugendalters sowie die Heilpidagogik

Die DGICI arbeitet mit dem Berufsverband der deut-
schen Arzte fur Kinder- und Jugendpsychiatrie zusam-

men. Auf internationaler Ebene steht die DGKJ in

Kooperation mit der Europaischen Gesellschaft fur
Kinder- und Jugendpsychiatrie und der International
Association for Child and Adolescent Psychiatty and
Allied Professions.

Die Gesellschaft gibt Stellungnahmen und Denkschrif-

ten zu grundlegenden Themen aus dem Bereich der

Kinderpsychiatrie und Psychohygiene von Kindern und
Jugendlichen heraus (zu Themen wie z. B. Verschrei-
bung von Stimulantien, AIDS-Prophylaxe, phosphatfreie
Kost). Einzelexemplare Sind kostenlos erhjltlich.

Die DGI<J veranstaltet alle zwei Jahre einen wissen-
schaftlichen Kongree sowie jjhrliche Symposien, die In-
teressierten offenstehen (kostenpflichtig). Ober die Ge-
schjftsstelle kann ein Verzeichnis der Kliniken, die Wei-

terbildungsveranstaltungen durchfuhren, bezogen wer-

den (kostenlos)

Periodika aus dem Tatigkeitsbereich der Gesellschaft
sind die .Zeitschrift fur Kinder- und Jugendpsychiatrie,
die .Acta Paedopsychiatrica' und .Praxis der Kinder-

psychologie und Kinderpsychiatrie'. In der .Zeitschrift
fur Kinder- und Jugendpsychiatrie'. die das offizielle

Organ der Gesellschaft ist, erscheint regelmasig eine
Rubrik mit Informationen Ober die laufende Arbeit der
DGKJ.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FOR

PRAVENTION UND

REHABILITATION VON

HERZ-KREISLAUF-

ERKRANKUNGEN e.V.

- DGPR -

RizzastraBe 34

5400 Koblenz

Herr M. Bender
(Geschaftsfuhrer)

02 61/30 92 31

0261/309232

Die Deutsche Gesellschaft for Pravention und Rehabili-
tation von Herz-Kreislauferkrankungen (DGPR) ist ein

eingetragener gemeinnutzigerverein, der 1973 gegrun
det wurde und aus der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
fur kardiologische Pravention und Rehabilitation her-

vorgegangen ist. Sie ist der Bundesverband aller in der

kardiologischen Pravention und Rehabilitation tjtigen
Arzte und aller Mitarbeiter des interdisziplinaren thera
peutischen Teams. tn ihr sind auch die Landesorganisa-
tionen als Trager der ambulanten Herzgruppen, die

kardiologischen Rehabilitationskliniken sowie Institutio-

nen verwandter Zielsetzung zusammengeschlossen.

Die DGPR verfolgt bei der Rehabilitation von Herz-Kreis-

lauferkrankungen das Ziel der umfassenden Betreuung
von Herz- und Cefaspatienten im Akutkrankenhaus, in

der Rehabilitationsklinik - insbesondere in der An-

schlueheilbehandlung (AHB) - und im Rahmen der
ambulanten Versorgung durch die niedergelassenen
Arzte (Hausarzt, Kardiologe) sowie insbesondere in den
ambulanten Herzgruppen. Hier wird ein bundesweit

flachendeckendes Netz von Obungs- und Trainings-
gruppen angestrebt

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der DGPR liegt im Auf-

und Ausbau von Prjventionsgruppen. Hierbei handelt

es sich um die Zusammenfassung von Patienten mit
einem hohen Risikopotential zur Entwicklung einer Ar-
therosklerose.

Zu den weiteren Zielen der DGPR geh6ren vorrangig
die Erforschung und Erarbeitung neuer Methoden in
der Behandlung von Herz-Kreislaufkrankheiten sowie
deren umsetzung und Verbreitung unter besonderer

Berucksichtigung der interdisziplindren Pravention und
Rehabilitation.

Im Hinblick auf diese Ziele setzt sich die DGPR folgende
Aufgaben:

- Koordinierung der regionalen Tatigkeit der landesor-
ganisationen

- Planung und Koordination des weiteren Ausbaues
eines flachendeckenden Netzes ambulanter Hen

gruppen
- Planung und Koordinierung des Auf- und Ausbaues

eines bundesweiten Netzes von Praventionsgruppen

Aufgaben
und ziele
der Institution
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- DGPR -

Aufgaben
und Zlete
der Institution

Medienangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

- Erarbeitung von Empfehlungen zur Weiterbildung zu

Herzgruppenarzten
- Erarbeitung von Richtlinien und Empfehlungen fur die

(arztliche) Leitung von ambulanten Herzgruppen in
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Sportante-
bund und der Deutsct·len Gesellschaft fur Herz-Kreis-

laufforschung
- Erarbeitung und Fortschreibung von Qualitatsstan-

dards fOr die ambulante und stationjre kardiologi-
scIle und angiologische Pravention und Reha-
bilitation

- Initilerung und Koordinierung von Modellmaenah-

men und Projekten
- Zusammenarbeit mit anderen Wissenschaftlern und

Forschungsgruppen
- Koordination der Forschung auf dem Gebiet der kar-

diologischen Pravention und Rehabilitation
- Verbffentlichung von wissenschaftlichen Arbeitser-

gebnissen aus dem Bereich der kardiovaskularen

Pravention und Rehabilitation
- Mitarbeit in der Fortbildung von Arzten und Mitar-

beitern des interdisziplinaren Teams in der Praven-
tion und Rehabititation

- Mitarbeit bei der Aus- und Fortbildung der Ubungs-
leiter .Koronarsport

- Mitwirkung bei der Gesundheitserziehung und Laien-

aufkljrung hinsichtlich Risikofaktoren, Zivilisations-
krankheiten und Wiederbelebung

Das Med:enangebot der Deutschen Gesellschaft richtet

sich an Schlusselgersonen. vor allem Arzte, und an Be-
troffene. d h Patienten und ihre Angeharigen.

Als Periodika erscheinen:

.Herz-Kreislaur. eine fachwissenschaftliche Monats-
zeitschrift fur Kardiologie und Angiclogie in Klinik

und Praxis, die das offizielle Organ der DPGR ist

(Abonnement, fur Mitglieder kostenlos).
- .Herz-Sport & Gesundheir, eine Zweimcnatszeit-

schrift, die die DGPR zusammen mit anderen Verei-

nigungen und Verbjnden herausgibt und die sich

auch an laien wendet (Abonnement, fur Mitglieder
kostenlos)

Weitere Medien der DGPR sind:

eine Schriftenreihe mit Themen wie .Ratgeber zur

Betreuung von Herzgruppen' (kostenpflichtig)

Die Sen/iceleistungen der DGPR sollen den verschiede-
nen Zielgruppen in der kardio".ogischen Pravention und
Rehabilitation dienen wie Arzten. Obungsleitern und
Betroffenen sowie deren Angeharigen

Im Mittelpunkt der Serviceleistungen stehen Kongresse,
die von der DOPR selbst und in Zusammenarbeit mit
anderen Verbjnden durchgefuhrt werden So findet

jahrlich die Jahrestagung mit dem wissenschaftlichen

KongreB an wechselnden Orten statt, einmal jjhrlich
eine Tagung fOr die Mitarbeiter von interdisziplinaren
Teams in der Pravention und Rehabilitation und im

  FOr die Praventionsarbeit im Bereich der Erkrankungen
des Herz-Kreislauf-Systems ist es wichtig, den Kontakt

zu der Deutschen Gesellschaft fur Pravention und Re-

habilitation von Herz-Kreislauferkrankungen e.v und
dem zustandigen landesverband herzustellen

AuBerdem sollten die vorhandenen Herzgruppen in der

Region bekannt sein und Kontakt zu den zustjndigen

Die Organe def DOPR sind die Mitgriederversammlung,
der Vorstand und die Hauptausschusse. Das hachste

Organ ist die Mitgliederversammlung. Ihr gehoren alle

Mitglieder an. Sie tagt einmal jahrlich Der Vorstand

besteht aus sieben Personen, von denen der erste und
zweite Vorsitzende Arzte sein mussen. Die anderen Or-

gane sind je ein HauptausschuB fur ambulante bzw.

stationjre Pravention und Rehabilitation, der einen

Vertreter als Mitglied des Vorstandes wahit.

Die erforderlichen Mittel fur die Arbeit der DGPR setzen
sid·  zusammen aus Mitgliederbeitragen. Spenden und
ZuschOssen. Daneben unterstutzt ein Farderverein die

DOPR durch die Zusammenarbeit mit Pharmafirmen
und anderen Unternehmen

Informationsschriften fur Arzte und Patienten wie

z.B.:
- .Leben mit der chronischen Herzkrankheit Wie

soil es weitergehen? ,
- .Wegweiser. Daten. Informationen und Hilfen fOr

die Grundung einer Herzgruppe',
- .Handbuch der Koronargruppenbetreuung' (teil

weise kostenpflichtig)

Bei der Erstellung weiterer Medien, wie z.B. der Film-

Tritogie .Nachsorge fur Koronarkranke: beteingt sich

die DGPR

Sowohl die Landesverbande fur kardiologische Prjven-
tion und Rehabilitation als auch die Arbeitsgemein-
schaften ambulanter Herzgruppen bringen zusatzuch

eigene Periodika und Druckschriften heraus.

Herbst eines jeden Jahres in Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Sportarztebund dre .Tagung def Arzte a!!er

Herzgruppen in der Bundesrepublik

Zu den weiteren Servlceleistungen gehort die Erarbei-

tung von Richtlinien und Empfehlungen zu den Fragen
der kardiologischen Prjvention und Rehabilitation und
der Arbeit in den Herzgruppen sowie die Beratung der

Triger von Herzgruppen. der Faciverbande des Deut-
schen Sportbundes. der Trager der Renten- und Kran-

kenversicherungen und von anderen in der Pravention

und Rehabilitation Tatigen

landesverbanden ambulanter Herzgruppen bestehen.
Die Adressen sind bei der DGPR zu erfahren.

Weitemin ist die Kenntnis der Richtlinien und Empfeh-
lungen zu den Fragen der kardiologischen Prjvention
und Rehabilitation und der Arbeit in den Herzgruppen
wichtig.

1

1
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Adresse

Telefon

Telefax

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE
GESELLSCHAFT FOR
PSYCHIATRIE UND

NERVENHEILKUNDE e.V.

- DGPN -

Geschaftsstelle

Josef.Stelzmann-StraBe 9
5000 KOIn 41

0221/4786357

02 21/4 78 63 98

Prof. Dr. u. H. Peters
Klinlk und Pollklinik for Neurologle und Psychlatrie
Josef-Stelzmann-StraBe 9

5000 KOIn 41

0221/4784010

02 21 /4 784181

Die Deutsche Gesellschaft fur Psychiatrie und Nerven-
heilkunde (DGPN) entstand 1954 als Wiedergrundung
des .Deutschen Vereins fur Psychiatrie', der bis 1935
bestand. Die DGPN ist die wissenschaftliche Gesellschaft

flor die Psychiatrie in Deutschland. thre Mitgliedschaft
besteht je zur Hjlfte aus klinisch tatigen und niederge
lassenen Nervenarzten. Derzeit zahlt die Gesellschaft
etwa 1300 Mitglieder.

Zu ihren Zielen zahlt die DGPN die

- FOrderung der psychiatrischen Wissenschaft und
Heilkunde

- Beratung und Unterst0tzung des Gesetzgebers so-

wie der Verwaltung auf den Gebieten der Psychiatrie
und der Nervenheilkunde

- Pflege internationaler Beziehungen.

Es besteht eine enge Kooperation mit dem Berufsver-
band der Deutschen Nelvendrzte. Die DGPN ist Grun-

dungsmitglied der World Psychiatric Association und
der World Federation for Mental Health.

Die Zeitschrift .Spectrum ist das offizielle Mitteilungs-
organ der DGPN. der Deutsct·ten Gesellschaft fur Kin-
der- und Jugendpsychiatrie und des Berufsverbandes

der Deutschen Nervenjrzte. Die Ausgaben unterteilen
sich jeweils in einen Forumsteit, in dem Fachthemen
zur Diskussion gestellt werden. und eine zweite Rubrik
fur offizielle Mitteilungen der genannten Verbande. Die
Zeitschrift kann uber den Deutschen Arzte-Verlag (Die-
selstr. 2,5000 Koln 40) von allen Arzten fur Nervenheil-

kunde, Neurologie und Psychiatrie bezogen werden.

Als wissenschaftliche Fachzeitschrift und Organ der
DGPN ist weiterhin das Periodikum .Der Nervenarzr zu

emahnen. Her werden ausscilieelich wissenschaftliche
Beitrage aus der gesamten Netvenheilkunde ver6ffent-
licht. Die Zeitsdirift ist zu beziehen Ober den Springer-
verlag, Heidelberger Platz 3,1000 Berlin 33, oder uber
Buchhandlungen.
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-DGPN -

Im Rahmen der DGPN besteht eine Reihe von Fachre-
feraten u.a. zu den Themen Niedergelassene Nerven-
arzte, Weiterbildung, Fortbildung und Kongreeplanung.
Psychotherapie, Dokumentation und Klassifikation. For-
schung, Geschichte der DGPN, Rechtsfragen und Fo-
rensische Psychiatrie sowie Referate fur verschiedene

Sgrachgebiete. Ber Interesse an einer der genannten
Themenstellungen kann Ober die Geschaftsstelle in
Koln Kontakt zu den anderen Referaten aufgenommen
werden.

Etwa alle zwei Jahre veranstaltet die Gesellschaft einen
wissenschaftlichen KongreB. der allen praktizierenden
Nervenjrzten offensteht.

Die DGPN ist entscheidend an der Weiterentwicklung
von psychiatrischen Fort- und Weiterbildungsangebo-
ten fur Arzte beteiligt, fuhrt allerdings keine eigenen
Fortbildungsveranstaltungen durch, da dies nach der
arztlichen Weiterbildungsordnung den Landes- und Be-
zirksjrztekammem vorbehalten ist

9
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Adresse

Telefon

Telefax

! DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FOR

PSYCHOANALYSE,
PSYCHOTHERAPIE,
PSYCHOSOMATIK UND

TIEFENPSYCHOLOGIE

e.v.

Geschaftsstelle

c/o RA Holger Schildt
Johannisbollwerk 20

2000 Hamburg 11

040/3192619

040/3194300

Die Deutsche Gesellschaft fur Psychoanalyse, Psycho-
therapie, Psychosomatik und Tiefenpsychologie (DGPT)

e.v. vereinigt Psychotherapeuten psychoanalytischer
Ausrichtung. Mitglieder kannen Arzte und Psychologen
mit einer abgeschlossenen psychoanalytischen Weiter-

bildung (verschiedener Richtungen) an einem aner-

kannten Institut werden.

Die Gesellschaft erarbeitet Weiterbildungsrichtlinien fur
die Ausbildung zum analytisct·len Psychotherapeuten.
Sie fardert die Forschung und Anwendung der

Erkenntnisse der Psychoanalyse und der von ihr ab

geleiteten Verfahren. Sie vertritt die Standes- und
Berufsinteressen ihrer Mitglieder.

Die Weiterbildungsrichtlinien sowie eine Adressenliste

der von der DGFT anerkannten Weiterbildungsinstitute
und ein Mitgliedemerzeichnis kOnnen Ober die

Geschaftsstelle bezogen werden.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FUR

SOZIALE PSYCHIATRIE

e.v.

- DGSP -

StuppstraBe 14

5000 KOIn 30

Michaela Hoffmann
Istellv. Geschaftsfohrerin)

0221/511002

02 21/52 99 03

Die Deutsche Gesellschaft fur soziale Psychiatrie (DC6P)
wurde 1971 als gemeinnutziger Verein gegrundet. um

fur die Bert:)cksichtigung der sozialen und psychischen
Faktoren, die seelische Erkrankungen hetvorrufen und

aufrechterhalten, in der psychiatrischen Versorgung
einzutreten.

Die DGSP unterteilt sich in 12 Landesverbjnde, die z.I

uber Regionalgruppen verfugen. Die Mitglieder der
Landesverbjnde sind zugleich auch Mitglieder der
DGSR die ca. 3000 Mitgliedschaften hat. In der Gesell-

scI,aft sind vor allem Mitarbeiter/innen aus allen in der

psychiatrischen Versorgung tatigen Berufsgruppen or-

ganisiert. Die DGSP steht aber auch anderen Interes-
sierten offen.

Die Gesellschaft finanziert sich aus Mitgliedsbeitragen
und Spenden, in einzelnen F en ertult sie ZuschOsse
fur Informations- und Fachtagungen.

Die DGSP vertritt keinen bestimmten Berufsstand und
keine therapeutische Schule, sie setzt sich fur die Ver-

wirklichung einer .gesellschaftsbezogenen' Psychiatrie
ein, die psychische Krankheit nicht als Defekt des Indivi-

duums betrachtet, sondern .die sozialen und psychi-
schen Ursachen, Begleitumstande und Folgen seeli-

schen Krankseins zum Gegenstand ihres Handelns

macht' (aus der Satzung).

Die Ziele, fur die die Gesellschaft eintritt, beziehen sich

entsprechend auf eine Verbesserung der soziaten Be-

dingungen psychisch Kranker und den Abbau von Eti-

kettierung und Isolation.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Im einzelnen setzt sich die DGSP ein fur:

- DCSP -

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-
teistungen

Empfehlungen

- Erreichung von Lebensumstanden. die Ausgrenzung
psychisch Kranker unnatig machen (u a entspre-
chende Wohn-. Arbeits-, Beziehungs- und Betreu-

ungsangebote, die ein leben auBerhalb von Anstal
ten ermaglichen)

- Abschaffung abgelegener psychiatrischer GroB-
anstalten

- Achtung und Durchsetzung der Recite auf Men-
schenwurde und karperliche Unversehrtheit von psy-
chisch Kranken und Beseitigung entsprechender
MiBstande in der Psychiatrie

Die Medienangebote der DGSP wenden sich zum einen

an die Berufsgruppen, die in der Psychiatrie tatig sind.
zum Tell sind sie for die Aufklarung der Offentlichkeit
Ober Miestande in der Psychiatrie bestimmt, um Ande-
rungen zu bewirken.

Periodikum der Gesellschaft ist die .Soziale Psychiatne',
die viermal im Jahr erscheint Diese enthjlt neben ei-
nem Schwerpunktthema aktuel:e und verbandsinterne
Nachrichten und ist auch von Nicht-Mitgliedem zu be-
ziehen (fur 10 DM pro Heft)

Zu den kostenpflichtigen Publikationen der DGSP ist
eine Bestelliste kostenlos erhaltlich

Die Printmedien der DGSP (z B. die .DGSP-Schriften-
reihe') dienen (z T in Form von Tagungsberichten) in
erster Linie der Diskussion und Standortbestimmung

Die DGSP ist bereit, bei der P;anung psychiatrischer An-

gebote zu beraten Ebenso in Fragen der Offentlich-
keitsarbeit fur psychisch Kranke kann auf den Erfah-
rungsschatz der Gesellschaft zuruckgegriffen werden.
Weiterhin bestehen Kompetenzen bei der Konzeption
und DurchfOhrung von Fortbildung. Kurzere Beratun-

gen in diesen Fragen sind kostenfrei. bei einer stjrke-
ren Beanspruchung mue uber ein Honorar verhandelt
werden.

Es kOnnen auch Fachleute und Referenten/innen vor

Ort fur die genannten Themenstellungen vermittelt
werden. Die Honorarfrage mu B mit dem/der Betref-
fenden selber geklart werden

Die DGSP organisiert eine berufsubergreifende und
-begleitende 3phrge Sozialpsychiatrische Zusatzausbil

Zur laufenden Information Ober die Arbeit der DGSP
sollte der viermal pro Jahr etscheinende DGSP-Rund-
brief bezogen werden (Jahresabonnement 40 DM)

Die Bestelliste fur Printmedien sollte angefordert wer-

den zur Information Ober das Angebot an Schriften zur

kritischen Auseinandersetzung mit der derzeitigen
Psychiatrie fur psychiatrisch Tatige und die Offentlich-
keit

Die DGSP verfugt Ober ein Plakatangebot (Einzelexem-

plare kostenlos).

Bei der DGSP kannen Informationen zur Planung
psychiatrischer Versorgung, Offentlichkeitsarbeit fur

- Ausbau ambulanter Dienste
- umgestaltung des Finanzierungssystems zugunsten

gemeindenaher, psychiatrischer Dienste
- Rechtliche Gleichstellung mit karperlich Kranken
- Interprofessionelle Teamarbeit in der Psychiatrie und

entsprechende Aus- und Weiterbildungsangebote.

Die DGSR in der alle an der psychiatrisct·len Versorgung
beteiligten Berufsgruppen vertreten sind, sieht sich als
Forum fur eine gleichberechtigte Diskussion zwischen
diesen Gruppen.

der in der Psychiatrie Tatigen. im Hinblick auf eine
psychiatrische Versorgung, die den obengeschilderten
Zielen entspricht

Kurzgefaete Broschuren und Informationsbljtter sollen
die Offentlichtkeit auf Miestande in der Psychiatrie auf-
merksam machen und zu entsprechendem Engage-
ment aufrufen (z 8 die Broschure .Prufsteine fur ein
Psychiatriegesetzv

Ebenfalls an die Offentlichkeit richtet sich das Plakatan-

gebot der DGSP (Format ca. 80 x 60 cm); zu den Plaka-

ten gibt es entsprechende Informationsblatter Einzel-
exemplare werden kostenlos abgegeben.

Die Aufnahme in den Verteiler ist kostenlos. Eventuell
sollte das Interesse genauer spezifiziert werden, da
mehrere Verteiler existieren

dung fur alle in der psychiatrischen/psychosozialen Ver

sorgung tatigen Mitarbeiter/innen Die 3Mhrigen Kurse
werden regional angeboten.
Daneben werden in einigen Regionen auch themen-
zentrierte Kurzkurse angeboten

Weitere Informationen kOnnen Ober das .Institut fur
Aus-, Fort- und Weiterbildung der DGSF unter der
Adresse und Telefonnummer der Geschaftsstelle bezo-

gen werden.

Zweimal im Jahr veranstaltet die DGSP einen Fachkon-

greB, der allen Interessierten gegen eine Teilnahmege-
buhr offensteht Weitere Tagungen werden durch die
Fachausschusse und die Landesverbande veranstaltet
Informationen uber alle Tagungen sind dem .DISP-
Rundbrier zu entnehmen.

psychisch Kranke und zum Aufbau von Fortbildung ein-

geholt werden (bei geringer Beanspruchung kostenlos).

Das berufsubergreifende Fortbildungsangebot fur im
psychiatrischen oder psychosozialen Bereich Tatige
sollte Beachtung finden.

Empfehlenswert ist die Aufnahme in den Verteiler der
DCSR

Interessierte sollten Kontakt zu dem jeweiligen
Landesverband aufnehmen. um sich Ober lokale Ange-
bote zu informieren (Adressen Ober die Geschaftsstelle
des Bundesverbandes).

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FUR

SOZIALPADIATRIE e.V.

HeigthofstraBe 63
8000 MOnchen 70

Prof. Dr. med.

Hubertus von VoB
Tel. 089/717114

089/71009232-3

Die Deutsche Gesellschaft fur Sozialpjdiatrie vereinigt
mit 1.900 Mitgliedern Kinderarzte und andere Berufs-

gruppen, die sich mit dem Kind und seinen Problemen
befassen. Sie hat ihren Ursprung in der 1909 gegrun-
deten .Deutschen vereinigung fur Sauglingsschutz·
und steht in enger Verbindung zu den beiden anderen
padiatrisct·len Gesellschaften, der .Deutschen Gesell-
schaft fur Kinderheilkunde e.v.' und dem .Berufsver
band der Kinderarzte Deutschlands e.V.'

Die Ziele der Gesellschaft sind It. Satzung:

- Fordem von Lehre und Forschung in der Sozial-

padiatrie,
- Klaren von Fragen der Anwendung padiatrischer Er

kenntnisse zur Hebung der Gesundheit allgemein.
- die Ergebnisse dieser Arbeit sammeln und den zu

standigen Bundes- und Landesbeharden, den KOr-
perschaften und den auf diesem Gebiet tatigen Ein-
zelpersonen (Arzten, Lehrern. Sozialarbeitern usw)
in geeigneter Form zugjnglich machen,

- die Offentlichkeit uber die Gesundheitspflege fur

Mutter und Kind aufkljren.

Nach dem Verstandnis der Deutschen Gesellschaft fur
Sozialpjdiatrie .befa8t sich die Sozialpadiatrie mit

solchen Problemen, die sich aus der Wechsetwirkung
zwischen Kind und Gesellschaft ergeben. Daraus ent-
stehen Fragen nach kindgerechten Umweltbedingun-
gen in Familie, Kindertagesstatte, Vorschule und
Schule, nach der Prophylaxe angeborener und erwor

bener Gesundheitsst6rungen und der Entwicklung
behinderter Kinder Die Arbeitsfelder fur Sozialpadiatrie
sind:

- Klinische Sozialpjdiatrie
- Infektionen und Infektionsschutz
- Pravention und Prophylaxe
- Sjuglingspflege - Sauglingsschutz
- KrankheitsfrBherkennung
- Entwicklungsforschung
- Padiatrische Traumatologie
- Vergiftungen und Antidottherapie
- Mdiatrische Epidemiologie
- Kinder- und Jugendpsychiatrie
- Verhaltensbiologie des Kindes
- Kinder-Diatetik
- Phoniatrie im Kindesalter
- Padiatrische Epileptologie
- Kinderpsychologie

Aufgaben
und Zlele
der Institution

1
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DEUTSCHE
CESELLSCHAFT
FOR SOZIAL-
PADIATRIE e.v.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medienangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen

- Kleinkinderfursorge
- Psychohygiene
- Schul- und Unterrichtshygiene
- Behindertenhilfe
- Entwicklungs-Rehabilitation
- Gesundheitseniehung
- Kinder- und Jugendsport
- Jugend-Arbeitsschutz
- Kind und Familie
- Kindesmiehandlungen
- Internationale Sozialpadiatrie
- Chronisch kranke Kinder
- Padiatrische Genetik
- Padiatrische Statistik
- Tropenpadiatrie
- Heilpadagogik

  Mit ihren Publikationen will die Deutsche Gesellschaft

flir Sozialpadiatrie einmal die Fachaffentlicikeit uber

1 ihre Arbeit informieren und Ergebnisse bzw Inhalte der
verschiedenen Veranstaltungen naherbringen und zum

anderen denen, die mit Krndern zu tun haben wie

Eltern. Erziehennnen und Kinderkrankenschwestern

liber wichtige gesundheitliche Fragen aufklaren.

Als offizielles Organ der Gesellschaft erscheint mo-

natlich die Zeitschrift .Sozialpadiatrie in Klinik und
Praxig. In dieser Zeitschrift werden sowohl pjdiatri-
sche Fachbeitrage als auch Beitdge z B. zu den The-
menkreisen Pravention und Prophylaxe, Schul- und
Unterrichtshygiene, Gesundheitserziehung und Psy-
chohygiene veraffentlicht Mitglieder erhalten diese
Zeitschrift kostenlos, Nicht-Mitglieder gegen den

Abonnementspreis.

Weitere Zeitschriften der Gesellschaft sind .Kinderge-
sundheir, die als Wartezimmerzeitschrift der Aufklj-

rung von Eltern dient, und .Kinderkrankenschwe-
ster. die sich der Fortbildung von Kinderkranken-
schwestern widmet

  Die hauptsjchlichen Serviceleistungen der Deutsct·ten
Gesellschaft fur Sozialpadiatrie bestehen in dem Ange-
bot der Jahrestagungen, Symposien und Fortbildungs-
tagungen fOr alle, die berufhch mit Kindern zu tun ha-
ben, aber auch fur interessierte Eltern

So veranstaltet die Gesellschaft fur Sozialpadiatrie in

Verbindung mit der jahrlichen Mitgliederversammlung
ihre Jahrestagung, die sich aktuellen Problemen wid-
met wie: .Kinderkuren und Kinderheilverfahren auf
dem Prufstand, .Schulschwierige Kinder, .Erkrankun-

gen mit Immunschwache einschlie81ich AIDS', .Entwick-
lungs-Neurologie und -Rehabilitation'. .Kinder in un-

vollstandigen Familien'.

Fur Fragen und MaBnahmen in der Gesundheitspflege
und -vorsorge von Kindem ist die Deutsche Gesell-
schaft fur Sozialpjdiatrie ein wichtiger Ansprechpartnen
Es wird daher empfohlen,

- Geschicite der Sozialptidiatrie
- Zahn- und Mundhygiene
- Jugendjrztlicher Dienst
- Kind und Medien

Zur Erfullung der Aufgaben der Gesellschaft besteht
ein wissenschaftlicher Beirat, der sich mit grundsatzli-
chen und aktuellen Fragen der Soziatpadiatie befaBt
und dazu die Position der Gesellschaft erarbeitet Au
Berdem beschaftigen sich Fachausschusse und Arbeits-
kreise mit spezifischen Bereichen der Sozialpadiatrie
wie der .ImpfausschuB', der FachausschuB .Kinderkran-
kenpflege und der Arbeitskreis .Kinderkuren sowie

Ad-hoc-Ausschusse mit aktuellen Themen wie AIDS",
.Hjusliche Kinderkrankenpflege und .Kindesmiehand-
lungen

Mit der Broschure .Gesunde Kinder sichere Zu-
kunfr erhalten Eltern Ratschlage zur Gesundheits-
vorsorge bei SjugYingen und Kleinkindern tkosten-
los)
EEn Merkblattprogramm fnformiert Fachkrafte und
Eltern zu bestimmten Themen, wie z B die .Rachitis-
prophylaxe' (auch in den Sprachen Italienisch, Spa-
nisch und Jugoslawisch)

Ein Verzeichnis der Merkblatter mit Preisliste kann
beim

Verlag Gerhards + Co. OHG

Baumertstr 28-30

6000 Frankfurt/Main 61
angefordert werden.

- Weitere Ver,5ffentlichungen s'ind die Berichtsbande
uber die Kongresse und Symposien der Gesellschaft,
sie erscheinen in verschiedenen Verlagen. u a. auch
beim Deutschen Grunen Kreuz. Marburg.

Mit weiteren Kongressen und Symposien, oft in Koope-
ration mit anderen Vereinigungen, tragt die Gese!!-
scI·laft dazu bei. daB w chtige Fragestellungen der So-

zialpadiatrie w;ssenschaftlich erartert und der Offent-
lichkeit bekanntgemacht werden. Publikationen Ober
diese Veranstaltungen und andere veraffentlichungen
unterstutzen diese Bemuhungen der Gesellschaft, die
sich aus den Mitgliedsbeitragen finanziert

Weitere Serviceleistungen der Gesellschaft sind die Her-

ausgabe der Publikationen und deren gezielte Weiter-

gabe sowie die Beantwortung von Anfragen zu The-
men der Sozialpadiatrie durch Literatur, Grundlagenma-
terial und der Fachkompetenz. die in der Gesellschaft

vereinigt ist

- das verzeichnis der lieferbaren Merkblatter anzufor

dem,
- sich bei entsprechendem Interesse in den Verteiler

fur die Veranstaltungen der Deutscllen Gesellschaft
fur Sozialpadiatrie aufnehmen zu lassen.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FOR
VERHALTENSTHERAPIE

e.v.

- DGVT -

BelthlestraBe 15

Postfach 1343
7400 Tutingen

Frau Waltraud Deubert

(Gesundheitspolitik, Frauen-AG, KongreB)
Herr Stephan Kramer (Aus- und Weiterbildung)
Frau Barbara Tolle (Anerkennungsfragen)
Herr Otmar Koschar (Verlag)

07071/41211

Die Deutsche Gesellschaft fur Verhaltenstherapie ADGVT)
wurde 1968 unter dem Namen Oesellschaft zur FOrde

rung der Verhaltenstherapie (GVT) gegrundet. thren

heutigen Namen fuhrt sie seit 1976, als der Zusarn-
menschluB mit dem Deutschen Berufsverband der Ver

haltenstherapeuten (DBV) erfolgte.

In def DGVT sind etwa 6000 Mitglieder aus verschiede-
nen Berufsgruppen der psychosozialen Versorgung zu-

sammengeschlossen. Die Gesellschaft vertritt ke£ne be-
stimmte Berufsgruppe, sie setzt sich fur die .Entwick-

lung und Verbreitung der VT (Verhaltenstherapie) und

eine Verbesserung der psychosozialen Versorgung ein.

Im Rahmen ihrer allgemeinen gesundheitspolitischen
Vorstellungen setzt sich die DGVT fur eine an den Be-
durfnissen der Bevakerung orientierte psychosoziale
und psychotherapeutische Versorgung ein. Die Gesell-

scI·taft vertritt ein sozialwissenschaftliches Krankheits-

modell psychischer Starungen, das in erster linie so-

ziale Bedingungen fur psychische Erkrankungen be-
rucksichtigt. In diesem Zusammenhang tritt die DGVT

u.a. ein fur

- eine integrierte, gemeindenahe psychosoziale Ver-

sorgung nach den Prinzipien der Gemeinde-Psycho-
logie.

- die vorrangige Berucksichtigung praventiver MaB-
nahmen, die auf Beseitigung krankmachender Le-

bensbedingungen zielen,
- eine psychosoziate Versorgung, die vorrangig durch

berufsgruppenubergreifende Teamarbeit in Einrich

tungen Offentlicher Triger wahrgenommen wird.

Im Rahmen ihrer Zielsetzung einer .Farderung der Ver

haltenstherapie und -modifikation in Forschung, Lehre
und Praxis unterstutzt die DGVT u.a. die folgenden Be-
strebungen:

- FOrderung und Verbreitung verhaltenstherapeu-
tischer Methoden und Schaffung entsprechender
Versorgungseinrichtungen

- Aus- und Weiterbildung der betreffenden Berufs-

gruppen in Verhaltenstherapie
- DurchfOhrung von entsprechenden Kongressen und

Tagungen
- Forschungsarbeit und Publikationen zur Verhaltens-

therapie

Aufgaben
und ziele

der Institution
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-DCVT -

Medienangebote

service-

'e,stungen

Empfehlungen

In der Verlagsabtellung der DG\,T erscheinen (bislang
uber 100) Veraffentlichungen - im wesentlichen in 3
verschiedene Buchreihen gefaBt - zu Themen aus der
Gesundheitspolitik, der psychosozialen versorgung und
Praxis, zu psychischer Gesundheit und psychischen St,5-

rungen. Die Editionspolitik des Verlages orientiert sich
am satzungsgemjeen Auftrag des Verbandes und er-

mOglicht die Publikationen wichtiger Bucher in Klein-
auflagen ebenso wie seriase Ratgeber fur ein groBes
Publikum. Alle Publikationen sind Ober den Buchhandel

zu beziehen. DGVT-Mitglieder kannen jedoch, wie in ei-
nem Buchclub. direkt bei der Geschaftsstelle zu einem

ermaBigten Preis bestellen

Zu diesen VerOffentlichungen kann ein Gesamtkatalog
kostenlos angefordert werden.

  Die DGVT ist bereit, Referentinnen vor Ort fur Fragen

  der Verhaltenstherapie, der psychosozialen Versorgung
und der Fortbildung im psychosozialen Berelch zu ver

mitteln

Die DG\/T organisiert nach dem .Modell der kontrollier-

ten Selbsthilfe eine fur Mitglieder kostenlose Fort-
und Weiterbildung in Verhaltenstherapie, die von den
Betroffenen in Eigeninitiative gegebenenfalls mit Un-

terstutzung von Weiterbildungsberaterinnen selbst
durchgefuhrt wird. Hierzu kann bei der Gesellschaft ge
gen geringe Gebuhr eine Informationsbroschure bezo-

gen werden.

Interessenten sollten den kostenlosen Gesamtkatalog
Ober die Bucher und Broschuren der DGVT (mit Preisan-

gaben) anfordern, die sich nicht nur an Fachleute des
psychosozialen Bereiches wenden.

Die Zeitschrift .Verhaltenstherapie und psychosoziale
Praxis' der DGVT kann zur laufenden Information Ober
den psychosozialen Bereich kostenpflichtig bezogen
werden, ist bei Mitgliedschaftjedoch kostenlos

Die DGVT bietet kostenpflichtig eine Wanderausste!!ung
zum Thema .Frauen in der psychosozialen Versorgung

  an

Viermal jjhrlich erscheint das Periodikum der DGVT
.Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis. Der Be-
zug ist fOr Mitglieder kostenlos. Dort finden sich u a.

Originatia aus Praxis und Theorie psychosozialer Tatig-
keit. Diskussionsbeitrage zur Gesundheitspolitik, aktu-
elle Informationen und Berichte uber Aktivitaten der
DGVI

Die DGE-Arbeitsgemeinschaft .Frauen in der psychoso·
ziaten Versorgung - Zur Situation von Klientinnen und
Helferinnen' hat eine Dokumentation erstellt. die die
besondere Lebenssituation von Frauen (Gewalt gegen
Frauen, Risiko psychischer Erkrankung etc.) aufzeigt.
Die Dokumentation kann zum einen als Wanderausstel-

lung (wahlweise in DIN A3 oder DIN A2), zum anderen
als Katalog gegen unterschiedliche GebOhren bezogen
werden.

Seit 1989 bietet die DGVT gemeinsam mit der Femuni-
versitat Hagen in ausgewahken Regionen ein DGVT

Weiterbildungsprojekt .Psychotherapie mit Schwer-
punkt Verhattenstherapie' an Das Proiekt dauert 3

< Jahre (inkl Praxisphase) und ist berufsbegleitend Die
Teilnahme ist kostenpflichtig.

Jeweils alle 2 Jahre im Februar veranstaltet die DGVT
den .KongreB for Klinische Psychologie und Psychothe
rapie. (gerade Jahreszah!) in Berlin bzw. ihre uberregio-
nale Workshoptagung in Tubingen (ungerade Jahres-
zahl); beide Veranstaltungen sind kostenpflichtig.

Referentlnnen zu Themen der Verhaltenstherapie, der

psychosozialen Versorgung und zur Fortbildung kan-

nen von der DGVT vermittelt werden

Die Maglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung, die die
DGVT vermitteln kann. sollten zur Kenntnis genommen
werden (siehe .Serviceleistungen).

1
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Adresse

Ansprechpar·tner

Telefon

  DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FUR

WOHNUNGSMEDIZIN

e.v.

HagenbuchenstraBe 3
7513 Friedrichsthal

Herr Dr. v. Halle-Tischendorf
(Prasident)
bzw. Geschaftsstelle der Gesellschaft

07249/6932

Aufgabe des als gemeinnutzig anerkannten Vereins ist,
im Interesse volksgesundheitlicher Belange den fach-
IicIten Erfahrungsaustausch auf dem Gebiet der Woh

nungsmedizin. insbesondere zwischen Arzten, Bau-
und Wohnungssachverstjndigen zu fardem sowie
wissenschaftliche Arbeiten, Erhebungen, Umfragen
und Literaturrecherchen, die Herausgabe einschlagiger
Fachliteratur und Erarbeitung von Leitsatzen, ferner

Fachveranstaltungen durchzufuhren.

Die von Interessengruppen unabhangige Deutsche Ge-
sellschaft fur Wohnungsmedizin e.v. befa8t sich grund-
sjtzlich mit allen Fragen gesunden Wohnens, insbeson-

dere mit folgenden Themen aus medizinischer Sicht:

* Psychologische und physiologische Grundlagen des

Wohnens
* landschaftsschutz, Grunanlagen, Erholungs- und

Freizeitbereiche, Garten
* Wohnhausformen und .gestaltung, Verdichtung
* Verkehrsprobleme, Parkpljtze, Garagen
* AuBenbereich. Balkone, Loggien
* Ruheschutz, ScIiallisolierung, Larmbekjmpfung
* Lufthygiene
* Wasserhygiene
* Raumklima, Luftung, Heizung, warme-und 1<3lteiso-

lierung
* Besonnung. Beleuchtung. Farben, optische Umwelt-

faktoren
* Baustoffe, Baden, W nde, Decken, Fenster, TOren
* Hygiene. Reinigung, Abfall- und Mullprobleme
* Haushalt, Mabel, Inneneinrichtung
* Kuche, Vorratshaltung
* Sci·Ilafraum, Bettenhygiene
* Unfallschutz, Sicherheit, Rettungsfragen
* Eingangsbereich. Treppen, Aufzuge, Transportanla-

gen, Flure
* Wohnwelt des Kindes, Kindergarten
* Wohnfragen fur alte, behinderte und kranke Men-

schen
* Wohnheime, Krankenanstalten, Sanatorien, Hotels,

Gemeinschaftsunterkunfte, Schulen
* Tierhaltung im Wohnbereich

Aufgaben
und Ziele
der institution
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DEUTSCHE
GESELLSCHAFT
FOR WOHNUNGS-
MEDIZIN e.v.

Medlenangebote

Service-
leistungen

Empfehlungen

Nachstehende Publikationen sind beispielhaft der Ver

Offentlichungsliste der Deutschen Gesellschaft fur

Wohnungsmedizin e.V. bzw. aus Info-Blattern entnom-
men. VerOffentlichungslisten und Info-Blatter kOnnen
kostenlos angefordert werden.

Perlodlka

- Wohnmedizin. Fachzeitschrift fur Wohn- und Bau-

medizin. Mitteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft
fur Wohnungsmedizin e.V. erscheint seit 1963, zwei
monatlich*)

- larmmedizin Fachinformationen fur den Gesund-
heitsschutz der Wohnbevolkerung. Die praxisnah
orientierte Zeitschrift berichtet Ober aktuelle

medizinische Erkenntnisse zur Wirkung von Wohn-,
Nachbarschafts- und Freizeitlarm auf Gesunde und

Kranke. Jede Ausgabe enthalt auch praktische Rat-

schlage zum Ruheschutz und wichtige larm-Urteile
Interessenten: Larmbetroffene. Sachverstandige,
Arzte, Juristen. Architekten, Ingenieure, Akustiker,
Beharden. Institute und Verbande (6 Hefte im Jahr*}

Elnzelpubllkationen (belsplelhaft)

Wohnmedizinische Checktiste Erne Bebrte. ungshilfe
fur Wohnungssuchende, Bauherren und Sachver-

standige zur Einscriatzung von Wohnqualitat und Ge
sundheitswert, eingeteilt in 30 Themenbereiche,
52 Seiten*)

- Interessierte kOnnen sich in speziellen Fachfragen an

die Deutsche Gesellschaft fur Wohnungsmedizin e.v.
wenden Zur Beantwortung der Fragen aus dem
komplexen Problembereich .Wchnungsmedizin'
kann das Spezialwissen externer Sachverstjndiger
herangezogen werden.

- Die Gesellschaft veranstaltet Fachtagungen
- Die Gesellschaft fuhrt in Zusammenarbeit mit ande-

ren Institutionen u a auch mit den Akademien fur
Offentliches Gesundheitswesen Fortbildungsveran
staltungen durch.

- Fur den Interessierten, der sich einen ersten Einblick
in die Fragen des Arbeitsgebietes .Wohnungsmedi-  
zin verschaffen will, ist das Kompendium .Gesundes I
Wohnen - Wechselbeziehungen zwischen Mensch  
und gebauter Umwelt' zu empfehlen (gegen
ScI· utzgebuhr zuzOgllch Porto)

- Fur eine permanente. aktuelle Information auf die-
sem Gebiet empriehlt es sid·1, die FachzeitschAft

.Wohnmedizin' zu beziehen (6 Hefte im Jahr, gegen
BezugsgebOhn (Kurzbeschreibungen von beiden
Publikationen konnen angefordert werden )

- Kompendium Gesundes Wohnen. Wechselbeziehun-

gen zwischen Mensch und gebauter Umwelt. Hrsg.:
J. Beckert. E P Mechel: H.-0. Lamprecht 1986,
420 Seiten, 30x21 cm, 461 Bilder, 122 Tafeln*)

*) kostenpflichtig

Weltere Elnzelpublikationen

befassen sich mit folgenden Themen, z. B.
- Einfluefaktoren auf die Wohngesundheit (Zahlen,

Trends, Statistik)*)
- Leitsatze zur Medizinischen larmbeurteilung*)
- Nachbarschaftsljrm -international*)
- Checkliste zur Sanitar- und Kuchenhygiene*)
- Positionspapier .Baubiologie und Gesundheit' (The-

sen. Fakten, Argumenter)
- Report .Erdstrahlen und Gesundheir*) (Grundthesen

der Geo- und Baubiologie in wissenschaftlicher Beur
teilung)

*) kostenpflichtig
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Adresse

Ansprechpartner/In

Telefon

Telefax

DEUTSCHE

HAUPTSTELLE

GEGEN DIE

SUCHTGEFAHREN e.V.

- DHS -

Westring 2
Postfach 13 69
4700 Hamm 1

Frau Merfert-Olete

Herr WOnschmann

0 23 81/9015-0

0 23 81/153 31

Die Deutsche Hauptstelle ist der ZusammenschluB der

Verbjnde der bundesdeutschen Suchtkrankenhilfe.

Vorganger ist die 1921 gegrundete .Deutsche Reichs
hauptstelle gegen den Alkoholismus. Nach der Gleich-

schaltung und der Eingliederung in die nationalsozia-
listische Verwaltung fOhrte die Stelle ab 1939 den

Namen .Reichsstelle gegen die Alkohol- und Tabak-
gefahren. Nach Kriegsende wurde 1947 die DHS als
zentrale Organisation der Angebote in den Bereichen

Pravention, Therapie, Rehabilitation und Selbsthilfe

gegrundet.

Ihre Aufgabe liegt in der Bekjmpfung des Miebrauchs
von Suchtmitteln aller Art: Alkohol, Tabak, Medika-

mente. Drogen, Schnuffelstoffe sowie der nicht-stoff

gebundenen Suchtformen: EBstOrungen, patholo-
gisches Spielverhalten.

Arbeitsfelder der DHS

- Unterstutzung und Koordination der Arbeit der Mit-

gliedsverbinde
- Kooperation mit Beharden, Sozialversicherungs

tragem und anderen zentralen Organisationen
- Interessenvertretung gegenuber Politik und

vetwaltung
- Offentlichkeitsarbeit
- Veranstaltung von Fachkonferenzen, Tagungen und

Seminaren

Organisatorischer Aufbau

Organe der DHS sind die Mitgliederversammlung, der
Vorstand und das Wissenschaftliche Kuratorium mit
Fachleuten aus allen wichtigen Disziplinen

Kooperation

Die Deutsche Hauptstelle steht in engem Kontakt mit
dem Bundesministerium fur Gesundheit (BMG), der
Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung (BZgA),
der Bundesvereinigung fur Gesundheitserziehung e V.
und anderen Dienststellen und Einrichtungen.

Die Finanzierung der DHS erfolgt durch Bundesmittel
(BMG) und die Zuwendungen der Bundesversicherungs-
anstalt fur Angestellte (BfA).

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Mitgliedsverbande:

Aufgaben
und Zlele

der Institution

Auf Landesebene entsprechen der DHS die Landesstel-
len gegen die Suchtgefahren, mit welct·ten eine enge
Zusammenarbeit in der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Landesstellen (BAGLS) besteht

Der notwendige internationale Erfahrungsaustausch ist
durch die Mitgliedschaft im Internationalen Rat gegen
Alkoholismus und Suchtgefahren in lausanne (ICAA)
gewahrleistet

Aktivitaten

Jahrlich fuhrt die DHS eine Fact· konferenz und jedes
zweite Jahr ein wissenschaftliches Symposium durch.
Die Fachkonferenz 1988 in Berlin mit dem Thema Aiko-
hol und Medikamente am Arbeitsplatz konnte die bis-
herige Rekordbeteiligung von uber 1500 Teilnehmern
und Teilnehmerinnen aufweisen An der Fachkonferenz

1989 in Koblenz mit dem Thema Abhingigkeiten bel
Frauen und Mannern' haben 970 Interessierte teil-

genommen. Die Fachkonferenz 1990 in Osnabruck
stand unter den Titel .Drogenhilfe und Drogenpolitik'
In 1991 vvkd die Konferenz zur Problematik der .Medi-
kamentenabhangigkeit- durchgefuhrt

Durch die Geschaftsstelle werden im Schwerpunkt liel-
gruppenarbelt- jahrlich ungefahr 100 Veranstaltungen
allein und in Kooperation organisiert Damit konnen
rund 8000 Personen unmittelbar angesprochen
werden.

Im Schwerpunkt Allgemeine Aufgaben werden taglich
rund sechzig Anfragen und Materialanforderungen
bearbeitet: Im Rahmen ihrer Maglichkeiten stellt die
DHS ScI·Iriftmaterial zur verfugung So wurden seit 1983
von der Broschure.Ein Angebot an alle', die sich an

das soziale Umfeld der Suchtkranken rid,tet, Ober
500000 Exemplare verschickt. Die Informationsbro-
schOren fur Arzte (Alkohol, Medikamente und Drogen)
erreichten bisher eine Gesamtauflage von Ober 300 000
Exemplaren. Z. Zt. wird eine Broschure zum Thema
.Rauchen' vorbereitet

Fur wissenschaftliche Arbeiten gewilhrt die DHS Unter-

stutzung durch eine Bibliothek und ein Archiv (Doku-
mentationsstelle). Rund zwanzig Anfragen werden pro
Tag bearbeitet.

Die Geschaftsstelle der DHS ist federfuhrend in der EBIS

(Einrichtungsbezogenes Dokumentationssystem-
Arbeitsgemeinschaft) In der Arbeltsgemeinschaft sind
der Deutsche Caritasverband, der Gesamtverband fur

Suchtkrankenhilfe und das Institut fOr Therapie
forsct·lung (IFT) zusammengeschlossen

Zusatzlich wird die Geschaftsfuhrung des Bundes
verbandes der Eltemkreise fur drogengefahrdete und
drogenabhangige Kinder und Jugendliche (BVEK) wahr-

genommen

Weiterhin befindet sich hier die Geschaftsstelle der
Deutschen Gesellschaft fur Suchtforschung und Sucht-
therapie e V mit ca. 400 Mitgliedern.

Ebenso wird die Stiftung Integrationshilfe fur ehemals
Drogenabhjngige e.v. - Marianne-von-Weizsacker-
Fonds - in der DHS mit abgewickelt

In der DHS haben sich 17 bundesweit tjtige Verbande
mit eigener Souveranitat zusammengeschlossen:

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e V
Deutsctles Rotes Kreuz e V

Evangelische Haupttragergruppe:

- Gesamtverband fOr Suchtkrankenhilfe im Diako-
nischen Werk der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land e.V.

- Blaues Kreuz in der evangelischen Kirche e.v.
- Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
- Bundesarbeitsgemeinschaft der Freundeskreise fur

Suchtkrankenhilfe in Deutschland e.V.

Katholische Haupttrjgergruppe:

- Deutscher Caritasverband e.V.
- Kreuzbund e V

Katholische Sozialethische Arbeitsstelle e V
Katholische Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr der

Suchtgefahren

Paritatische Haupttragergruppe

- Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband e V
- Deutscher Guttempler-Orden (1.0.G.T) e V.
- Fachverband Drogen und Rauschmittel e.V.
- Deutscher Frauenbund fur alkoholfrele Kultur e V
- Bund fur drogenfrele Erziehung e.v.

Fachverbande

- Verband ambulanter Behandlungsstellen fur Sucht-
kranke/Drogenabhangige e.V

- Verband der Fachkrankenhauser fur Suchtkranke e V.

Die DHS-Mitgliedsverbande verfugen derzeit Ober fund
750 ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen fur

Suchtkranke.

Hinzu kommen 86 stationare Einrichtungen fur Aiko-
hol- und Medikamentenabhjngige mit rund 4 900
Therapieplatzen

Fur die stationjre Behandlung von Drogenabhjngigen
stehen in der Trjgerschaft von DHS-Verbanden 81 Ein-

richtungen mit rund 2000 Platzen zur Verfugung

  In circa 200 Obergangseinrichtungen mit rund 3100
Platzen werden Suchtkranke auf die Wiedereingliede-
rung in den Alltag vorbereitet

Rund 4 500 Selbsthilfe- und Abstinenzgruppen mit

etwa 67 000 Einzelpersonen sind in der DHS vertreten.

Bei vorsichtiger Schjtzung addiert sich die Anzahl der
von den Mitgliedsverbanden der DHS jahrlich betreuten
Suchtkranken auf circa 250000

Daruber hinaus bieten 175 Elternkreise fur Eltern von

Abhjngigen Beratung und Hilfe an.

- DHS -
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Die Ver0ffentlichungen und Arbeitshilfen der Deut-
sci· en Hauptstelle gegen die Suchtgefahren gliedern
sich wie folgt:

In der Schriftenreihe zum Problem der Suchtgefahren
werden die Ergebnisse der DHS-Tagungen dokumen-
tiert.

Im Jahrbuch zur Frage der Suchtgefahren finden sich

die wichtigsten Fakten und Zahlen sowie ein Anschrif-
tenverzeichnis der mit Suchtfragen befaBten Institu
tionen Das Jahrbuch ist Ober den Neuland-Verlag,
MarI(t 24-26, W-2054 Geesthacht. Tel. (04152) 813 42 zu

erhalten.

Im DHS-Infodienst finden sich uber mehrere Jahre fort-
geschriebene Tabellen zum Verbrauch von Alkohol.
Nikotin, Medikamenten und zum Drogenproblem als

Auszug aus dem Jahrbuch. Der DHS-INFODIENST wird
kostenlos an Interessenten abgegeben.

Ein DHS-Pressedienst erganzt die beschriebenen Veraf-

fentlichungen um aktuelle Beltrage. Der Bezug des
Pressedienstes ist reserviert fur Vertreterinnen und

Vertreter der Medien.

Die Dokumentationsstelle der DHS verschickt auf An-

forderung eine Stichwortliste und Titelverzeichnisse zu

den Stichworten. Erfaet sind Monographien/Sammel-
bande. Fachzeitschriften, .Graue Literatur und Zei-

tungsausschnitte. Die Dokumentationsstelle ist eine
Kombination von Bibliothek und Archiv. Alle Dokumente

liegen vor. alle Dokumente kOnne vor Ort eingesehen,
viele kainen ausgeliehen werden. Die Ausleihe erfolgt
in der Regel fur vier Wochen und ist kostenlos. Anfra-

gen sind zu richten an die Bibliothek der DHS, Frau Bir-

git Ciemiega.

Der Bestand der Dokumentationsstelle gliedert sich in
drei Bereiche:

Der historische Bestand
Der Bestand (19. und Anfang des 20. Jh) umfaBt un-

gefahr 8000 Dokumentationseinheiten (DE). Leider ist

der Bestand bisher nicht erschlossen, sondern nur

grob nach Sachgebieten eingestellt.

Die Zeitschrift Suchtgefahren wird mit Erscheinen der

Nummer 1/1991 ihr Gesicht verjndern Mit einer neuen

Redaktion, einem neuen Titel (SUCHT- Zeitschrift fur
Wissenschaft und Praxis), anderer Gestaltung und Glie-

derung wird angestrebt,

- thematische Schwerpunkte konzentriert abzu-

handeln,
- den Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis zu

verbessem.
- schnell auf neue Fragestellungen eingehen zu k n-

nen,
- in der Rubrik .FORUM Raum zu geben fur Meinun-

gen und Standpunkte,
- durch einen umfangreichen Nachrichtenteil (Zahlen

& Fakten, neue Medien, Veranstaltungskalender) zu

informieren

Ein wachentlicher PRESSESPIEGEL - SUCHT kann

bezogen werden vom Archiv fur Sozialpolitik,
BrOnnerstr 9,6000 Frankfurt 1, Tel.: 0 69/29 67 97

Spezielle Anschriftenverzeichnisse (Verbande, Fach-
kliniken. Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen) kan-

nen bei der DHS angefordert werden.

Der aktuelle Bestand

Der Bestand umfaBt ungefahr 10000 DE, davon 3000
Monographien und Sammelbande und 7000 Diplom-
arbeiten/Dissertationen, Aufsatze, Referate, Manu-

skripte und Zeitungsausschnitte. Jahrlich ist ein

Zuwachs von 2 000 DE zu emarten. Der Bestand ist

EDV-gestutzt erschlossen (ScI· lagworte, Autor, Tite!,
Erscheinungsjahr).

Zahlen und Fakten
Im Aufbau befindet sich eine Datenbank Ober Zahlen
und Fakten: Die praktische Arbeit benatigt weniger
umfangreiche literatur, sondern mehr aufbereitetes

Material zu aktuellen Fragen. Themen wie Anzahl der

Abhangigen, Volkswirtschaftliche Kosten, Therapie-
ergebnisse, Werbeverbot, Drogenpolitik. Alkohol und
Medikamente am Arbeitsplatz. Alkohol im Straeen-

verkehr, Jugend und Sucht, Internationale Vergleiche
usw. sollen in Zukunft konzentrierter angegangen
werden. um schnell den Stand der Diskussion doku-
mentieren zu kannen.

Medlenangebote

Service-

leistungen

- DHS -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE

HERZHILFE e.V.

- DHH -

WelehausstraBe 21
5000 KOIn 41

Herr Simons (Vorsitzender)

02 21/41 0812

0221/413945

Die Deutsche Herzhilfe e V (DHH) ist eine Selbsthilfe

organisation von Herzpatienten. Sie wurde 1981 als

gemeinnutziger Verein mit Sitz in Keln gegrundet und
hat einen geschaftsfuhrenden (Vorsitzender) und einen
erweiterten Vorstand, der von dem Vorsitzenden und
drei weiteren Personen gebildet wird Mitglieder der
Deutschen Herzhilfe sind Obenviegend Herzpatienten.

Zweck der Organisation ist es. Herzpatienten bundes-
weit die Hilfe anbieten zu 105nnen, die die reaktive
Medizin nicht leisten kann.

Folgende Aufgaben werden beschrieben:

- psychosoziale Betreuung und Aufklarung herzkran-
ker Patienten vor und nach der Herzoperation,

- Vermittlung von Operationsplatzen im Ausland in
den Fallen, in denen die Krankheit zwar im Inland
behandelt werden k6nnte, aber wegen mangelnder
Kapazitat und dadurch bedingter Wartezeiten eine
fruhzeitigere Behandlung im Ausland aus medizini-
schen Grunden unbedingt erforderlich ist,

- Farderung von Bewegungstherapie in Herzgruppen.
- Beratung von anerkannten Schwerbehinderten

(Herzkranken) bei Amts- und BehOrdenproblemen.
- Hilfe fur die herzchirurgisch unterentwickelte Welt,
- F6rderung von Selbsthilfegruppen fur Herzkranke,

insbesondere Herzoperierte.

Die Umsetzung der gestellten Aufgaben erfolgt von

Ken aus, wobei Kontakte zu Herzpatienten, Herzzen-
tren und Kardiologen ein bundesweites Netz fur die
Selbsthilfe ergeben.

Die Veranstaltungen der DHH, wie z. B. patientensemi-

nare, sind auf KOIn orientiert. Die Finanzierung der Ar-
beit erfolgt aus Spenden und Zuwendungen der Stadt
Kan.

Neben Beratung, Aufkljrung und praktischen Hilfsan-
geboten will der Verein .Hilfe zur Selbsthilfe' leisten
und im Vorfeld Herzerkrankungen bzw. Wiedererkran-

kungen vermeiden helfen (z. B. Aufkljrung Ober Risiko-
faktoren, umstellung der Lebensweise).

Aufgaben
und zlele
der Institution
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Medlenanqebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Die Offentlichkeitsarbeit des relativ jungen vereins be-
findet sich noch im Aufbau, zwei Drucksachen werden
herausgebracht:

- Die BroschOre .Kalner Herzpatienten-Seminar ent
halt die Referate der von der DHH veranstalteten

Herzpatienten-Seminare als fachlich fundierte Infor-
mationen fur Laien. Themen sind z. B. .Herztrans-

plantationen', .Die Eigenblutspende' oder.Nach-

Die Se,viceleistungen der DHH richten sich sowohl an

grOBere Gruppen als auch an Einzelpersonen. Sie um-

fassen vor allem:

Die monatlich stattfindenden Kalner Herzpatienten-
Seminare fur Herzpatienten Nach dem Motto
.Nichts ohne Arzr werden hier vor allem Betroffene
von Spezialisten uber ihre Krankheit und kompli
zierte medizinische Zusammenhange informiert und
Fragen beantwortet. Themen sind z B. .Herzrhyth-
musstorungen: .Kemspintomographie' oder .Reani-
mation durch laien und auch .Die psychosoziale Si-
tuation des Herzoperierten am Arbeitsplatz und als
Fruhrentner AuBerdem werden von juristischer
Seite Fragen zum Sozialrecht besprochen. Die Veran-

staltungen. die sich auch an Multiplikatoren (wie
Ante, Sozialarbeiter) wenden, sind kostenfrei Der

halbjahrliche Veranstaltungskalender kann von der
DHH bezogen werden.

Als Selbsthilfeorganisation von und fur Herzpatienten
ist die Arbeit der Deutschen Herzhilfe e.v. auf diesen

Personenkreis und diese Krankheitsproblematik kon-
zentriert.

Dazu sind im einzelnen zu empfehlen:

die Inanspruchnahme von Beratung in akuten Pro-
blemlagen von Herzpatienten,

- der Informationsdienst durch die Zentralkartei uber

Cardiochirurgie.
- das Einholen von artlichen Empfehlungen zu Ange-

boten fur Herzpatienten. da die Deutsche Herzhilfe
bundesweit Ober ein weitgefjchertes Kontaktnetz

verfugt,
den Etfahrungsaustausch mit der DHH zur Durch-

fuhrung von Herzpatienten-Seminaren.

teilsausgleich und Hilfen fur Herzpatienten'. Die Bro-
schOre erscheint halt:Jahrlich und ist kostenfrei zu

beziehen.
- Zweimal jahrlich wird ein Veranstaltungskalender her-

ausgegeben, der Ober die Themenbereiche der
Herzpatienten-Seminare des nachsten Halbjahres in-
formiert. Er ist auf Anfrage in der Beratungsstelle
kostenlos erhaltlich.

- Eine Sozialbetreuungsstelle, die von der DHH einge-
richtet wurde, bietet kostenlose Information und
Beratung als Einzelfallhilfe an. Die Adresse der So-
zialbetreuungsstelle ist die der DHH.

- Die Deutsche Herzhilfe verfugt Ober die einzige Zen-
tralkartei Ober Cardiochirurgie in Deutschland und
damit Ober ein ausfuhrliches und weitgefachertes
Informationssystem, das von jedem in Anspruch ge-
nommen werden kann.
Bei Aufkljrungsveranstaltungen zu Herzerkrankun-

gen der in der Gesundheitsvorsorge tatigen Einrich
tungen und Vereinigungen kann die DHH beraten,
z 8 durch Vermittlung von Referenten
Die Organisation von Herzgruppen-Bewegungsthera-
pie (Gymnastik) in Kaln

-DHH -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE

HERZ-KREISLAUF-
PRAVENTIONSSTUDIE

- DHP -

(Beteiligte
Institutionen)

Die Deutsche Herz·Krelslauf·Praventionsstudle
geharte zum Forschungsschwerpunkt .Gesund-
heltsvorsorge Im Rahmen des Programms der
Bundesreglerung .Forschung und Entwicklung
Im Dlenste der Gesundhelt

Die Studie wurde vom

Bundesminister for Forschung und Technologie
Postfach 20 0607
5300 Bonn 2

Telefon 02 28/59-3670

unter Betelligung des

Bundesministers fur

Gesundhelt
Postfach 200220
5300 Bonn 2
Telefon 0228/941-3270

gefordert.

Projekttrager war die

Gesellschaft fur Strahlen- und
Umweltforschung mbH
- Berelch Projekttragerschaften -

Ingolstaclter LandstraBe 1

8042 Neuherberg

089/651088-21

Vorbemerkung:

Die DHP Ilef von 1984-1991.

Die Ergebnlsse dleser multlzentrischen Gros-

studle, die groetentells erst noch veroffentllcht
werden, stellen wlchtlge Anregungen fur die
Pravention von Herz-Kretslauferkrankungen dar.

Die an der DHP betellIgten Instltutlonen geben
hleruber auch nach Ende des Projektes gerne
Auskunft.

1. HIntergrund der DHP

Ahnlich wie in anderen Industrienationen sind auch in
der Bundesrepublik Deutschland Herz-Kreislauf-Krank-
heiten die hjufigste Todesursache. Auch viele
Menschen im mittleren Alter sind schon vom Herz-
infarkt bedroht Hieran hat sich seit vielen Jahren trotz

groBer Anstrengungen bei der medizinischen Behand-

lung nur wenig geandert.

Aufgaben
und Zlete
der Institution

4

209



Aufgaben
und Ziele
der Institution

Vor diesem Hintergrund wird verstandlich, daB vorbeu-
gendes Handetn (Pravention), das schon die Entste-

hung der Krankheit verhindem soil. immer mehr in den

Vordergrund der 6ffentlichen Diskussion ruckt Bislang
wurde in der Bundesrepublik Deutschland die Praven
tion gegenuber den anderen Versorgungsbereichen
vemachlassigt.

Nach dem derzeitigen Stand weltweiter Erfahrungen
kann man davon ausgehen, daB gesunderhaltene und

gegen Krankheiten vorbeugende MaBnahmen vor

allem bei der Bekampfung von Herz-Kreislauf-Krank
heiten zu Erfolgen fuhren. Umfangreiche Forschungs-
ergebnisse belegen die Risiken. die z. B. von falscher

Err·lahrung. Rauchen oder Bluthochdruck ausgehen.

Verbesserung von:

e Wissen uber Gesundheits

probleme
0 gesundheitsbezogenen

Einstellungen und Uberzeu

gungen
0 gesundheitsbezogenen

Verhaltensweisen

e praventiven Angeboten
(Qualitat, Zusammenarbeit
der Gesundheitsdienste,
Koordination)

e Inansprucinahme von

Praventionsangeboten

*

a

Die Deutsche Herz-Kreislauf-Praventionsstudie (DHP) er-

forschte, welche vorbeugenden MaBnahmen in unse-

rem Land am besten vor Herz-Kreislauf-Krankheiten

schutzen. Durch den Abbau der Risikofaktoren - Rau-
chen. hoher Blutdruck (Hypertonie), Oberh0hte Blut-
fettwerte IHypercholesterinamie). Obergewicht. Bewe-

gungsmangel sowie ObermaBiger StreB - sollten Herz-
Kreislauf-Krankheiten und die Zahl der davon verur-

sachten Todesfalle (kardiovaskularer Morbiditat und
Mortalitjt) gesenkt werden. Wie dies zu erreichen war

und welche Wirkungen hiervon erwartet wurden, zeigt
die Abbildung im Oberblick.

Verminderung von kardio-
vasku'aren Ris kofaktoren:
e Bluthochdruck

e hoher Blutfettspiegel
e Zigarettenrauchen

e Ubergewicht
e Bewegungsmangel
e Obermaeiger StreB

4/lk

Ljngeres und
gesunderes Leben

2. Strateglen, Umsetzung und Organisation
der DHP

Die DHP wurde in vier Regionen der Bundesrepublik
und in West-Berlin von 1984-1991 durchgefuhrt:

Berlin-Spandau
Bremen

- Stuttgart
Landkreis Traunstein

Bruchsal, Karlsruhe, Mosbach

Die Menschen in diesen Stadten und Gemetnden soil-

ten umfangreich informiert und immer wieder ange-
regt werden, sich gesunder zu verhalten Dt DHP
schaffte dafOr zusammen mit den ansassigen Arzten
und anderen Einfluetragern die Maglicikeiten und viel-

faltigen Angebote auf Gemeindeebene.

Im Rahmen der DHP wurden zwei unterschiedliche Pra-

ventionsansjtze, die im wesentlichen verschiedene
Zugangswege in die Gemeinde akzentuieren, durch-

gefuhrt. Die Kooperative Pravention ging van der
Oberlegung aus, dae der Arzt als primarer Ansprech-
partner der Bevolkerung fur Fragen der Gesundheits-

vorsorge praventive MaGnahmen zur Erziehung einer
dauerhaften Breitenwirkung in Zusammenarbeit mit
anderen geeigneten Berufsgruppen und Institutionen
durchfuhrt. Die Aktivitaten stutzten sich auf ein

geplantes Interventionsprogramm, das auf den Er-
kenntnissen vergleichbarer Studien im In- und Ausland
aufbaut. Die Kommunale Prjvention basierte auf einer
Vielfalt sich dynamisch ena· ickelnder Aktivitjten, die
aus ehrenamtlicher Tatigkeit von Arzten und weiteren

engagierten Mitburgern resultieren (Bruchsal, Karts

ruhe. Mosbach)

*

.

Senkung von kardiovaskularer

e Morbiditat
e Mortalitat

(um ca 10 %)
Gesamtmortalitat "

(um ca. 5 %)

bezogen auf die Altersgruppe !
der 26- bis 6413hrigen

Die DHP verstand sich als gemeindebezogene Studie
und wandte sich an alle Einwohner Sie bezog dabei die

Arztpraxen, das Gesundheitsamt, die Sportvereine und
sonstige Freizeitelnrichtungen mit ein; weiter auch die
Schulen und Volkshochschulen, die Arbeitsstellen,
interessierte Betriebe, Restaurants. Kantinen und
Lebensmittelgeschafte. Aueerdem wurden gesund-
heitsbezogene Aktivitjten entwickelt (z. B Selbsthilfe-

gruppen, Gesundheitsfeste etc.).

Dle Pravention konnte nur gelingen, wenn an allen die-

sen Often engagierte Gemeindemitglieder aktiv mit-
arbeiteten Hiermit waren besonders diejenigen ange-
sprochen. die beruflich ohnehin mit Gesundheitsfragen
zu tun hatten Hierzu zahlten auf der einen Seite alle
Arzte und Apotheker, aber auch Lehrer, Kdche, Lebens-
mittelhandler bis hin zum Hausmeister in der ScI·tule
wurden unterstutzend tjtig. Diese Personen konnten

als .Multiplikatoren' verschiedene der Gesunderhaltung
dienende MaBnahmen in die Gemeinde hineintragen.
Um die Multiplikatoren mit den konkreten Aufgaben
und den Mitteln zur Gesundheitserziehung vertraut zu

machen. wurden Seminare angeboten

8eispielsweise bot sich Arzten die Maglichkeit, mehr
Ober Gesprachstechniken zu erfahren, die fur die

Gesundheitsberatung ihrer Patienten (sei es in Einzel-

gesprjchen oder Gruppenveranstaltungenl geeignet
waren. Auch Apotheker und Arzthelferinnen konnten
darin geschult werden, wie sie im Rahmen ihrer Tatig
keit zur Gesundheitsberatung beitragen konnten

BetriebsangehOrige lernten, eigenverantwortlich Kurse
abzuhalten (Antiraucherkurse. Kochkurse. Laufgruppen
etc.).

-DHP -
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  lehrem wurden eigens entwickette Lehrbucher und
Unterrichtsmaterialien Ober gesunde Emahrung und
Wege, wie man Nichtraucher bleibt, zur Vetfugung
gestellt.

FOr Kantinen wurden Speiseplane erarbeitet, Vor-

sci·tlage fur .Gesundheitsmenus' in Restaurants erwei-
terten das Angebot, und im Lebensmittelhandel

wurden gunstig zusammengesetzte Produkte heraus-

gestellt.

Den organisatorischen Rahmen fur alle praventiven
MaGnahmen bildete ein Arbeitskreis Gesundheit. In ihm
wirkten Organisationen und Gruppierungen, die sich in

der Gemeinde mit Gesundheitsfragen befassen, sowie
interessierte und engagierte Gemeindemitglieder mit
den Mitarbeitern der DHP zusammen

Hierbei waren vor allem Vertreter der lokalen Arzte-
scI· aft, der Apotheker und weiterer Gesundheitsberufe,
der Bildungseinrichtungen, Wohlfahrtsverbjnde,
Kirchen, Sportvereine, Krankenkassen. lokalen Medien,
Gemeindevetwaltung. Selbsthilfegruppen oder des
Lebensmittelhandels vertreten Der Arbeitskreis plante
piventive Ma Bnahmen und organisierte ihre Durch-

fuhrung.

Zu Beginn erhielt dieser Arbeitskreis auch Unter-
stutzung und Empfehlungen von den in der Gemeinde
arbeitenden Mitarbeitern des jeweiligen Forschungs-
projekts der DHR Nach zwei bis drei Jahren fOhrte er

seine Arbeit zunehmend selbstandig durch - nicht

zuletzt in Vorbildfunktion fur andere Gemeinden.

Ein besonderes Anliegen des Arbeitskreises Gesundheit

bestand darin. alle an der Pravention interessierten
Burger anzusprechen und deren Engagement fur die
Gesundheit ihrer Mitburger zu wecken.

Zur Unterstutzung des Arbeitskreises Gesundheit wurde.
eine Geschaftsstelle eingerichtet. Sie diente als Kon-
taktstelle fur alle, die sich Ober Gesundheitsfragen
informieren wollten. Gleichzeitig war sie lokaler Treff-

punkt fOr Mitarbeiter der Studie und solche Burger. die

sid, fur Krankheitsvorsorge interessierten.

Auch alteren Gemeindemitgliedem und sozial Benach-

teiligten, von denen man aus zahlreichen Untersuchun-

gen wuBte, daB sie von prjventiven Maenahmen nur

schwer erreicht werden, bot die Geschaftsstelle Gele-

genheit, sich mit den Aktionen in der Gemeinde

vertraut zu machen. Sprechstunden und Telefondien-

ste sollten die Kontaktpflege fur alle Beteiligten
erleichtern.

Die wissenschaftliche Analyse und Bewertung des Stu-
dienerfolges begleitete die DHP wjhrend ihrer gesam-
ten Dauer. Sie diente nicht nur dem wissenschaftlichen

Nachweis des Erfolges bzw. Mieerfolges einzelner MaB-
nahmen oder der Studie insgesamt. Sie war vielmehr

auch darauf angelegt. daruber zu informieren, welche
MaBnahmen und welche Vorgehensweisen erfolgreich
und welche weniger erfolgreich waren

Auf diese Weise lieMen sich Korrekturen rechtzeitig und

.wissenschaftlich kontrollierr in den Interventions-

prozeB einbringen.

Adressen In der DHP

In jeder Studienregion hatte die DHP eine Geschafts-
stelle eingerichtet. Daruber hinaus wurde sie in jeder
Region durch ein eigenes Institut vertreten. Beide

waren ihre Ansprechpartner in der Gemeinde. Nach
Auslaufen der Intervention wurden auBer in Bremen
die Geschaftsstellen aufgelast

Die im folgenden genannten Tragerinstitutionen
geben Auskunft Ober durchgefuhrte Projekte und
Aktionen in ihrer Region.

Bremen
Trjger: Bremer Institut fOr Prjventionsforschung
und Sozialmedizin (BIPS)
Grunenstraee 120
2800 Bremen 1
Telefon 04 21/5 95 96-0

Stuttgart
Trager: Institut fur Pravention und Gesundheits-
forschung GmbH (IPG)
Bonhoeferstraee Hs. 1

6900 Heidelberg
Telefon 062 21/81093

Berlin

Trjger: Bundesgesundheitsamt
Postfach 330013
1000 Berlin 33
Telefon 030/78007-103

Bergen
Trjger: Klinisches Institut fur Physiologie und Sport-
medizin

an der Medizinischen Klinik St. Irmgardis (KIPS) e.V.
Osternacher StraGe 103
8210 Prien am Chiemsee
Telefon 08051/607526

Bruchsal - Karlsruhe - Mosbach
Abt fur Klinische Sozialmedizin der medizinischen
Universitjtsklinik Heidelberg (AKS)
Prof. Dr. med. Egbert NOssel

Bergheimer StraGe 58
6900 Heidelberg 1
Telefon 06221/565898

Mit libergrelfender Funktlon waren an der
DHP beteiligt (diese Institutionen geben zu ihren

Aufgabengebieten in der DHP Auskunft):

Wissenschaftliches Institut der Arzte Deutschlands
(WIAD) e.V
Dr. Hansheinz Kreuter
Godesberger Allee 54

5300 Bonn 2
Telefon 0228/8104-0 Koordinationssekretariat

Abtelung fur medizinische Soziologie der Universitjt

Freiburg
Prof. Dr. med Jurgen von Troschke
Stefan-Meier-StraBe 17
7800 Freiburg
Telefon 07 61/2 03 4146
Soziostrukturelle Begleitforschung/Gesundheits-
beratung durch Apotheker und Arzthelferinnen.
Gesomed

Institut fur Sozialmedizin und Epidemiologie des

Bundesgesundheitsamtes (BGR
Prof. Dr. Hans Hoffmeister

General-Pape-StraBe 62-66,1000 Berlin 33
Telefon 0 30/87 00 7103
Zentrallabor/Untersuchungsteil Gesundheitssurvey

Infratest Gesundheitsforschung GmbH

Jurgen Hoelz
landsberger StraBe 338, 8000 Munchen 21
Telefon 089/56000
Fragebogenerhebungen des Nationalen Gesundheits

sulvey und Organisation der untersuchungsteile in den
Feldvorhaben und bei dem Nationalen Untersuchungs-
survey

Aufgaben
und Zlele

der Institution

- DHP -
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In der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung
war das Beiratssekretariat der DHP angesiedelt. Hier
wurde das vom Bundesforschungsministerium beru
fene, die Studienarbeit begleitende Gutachtergremium
inhaltlich und organisatorisch betreut.

Auf diese Weise wurde die Fachkompetenz der BZgA in
die Studie eingebracht sowie die BZgA als ein Partner
fOr den Transfer der Erfahrungen der DHP eingebun-
den.

Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkljrung
- Beiratssekretariat DHP -

Ostmerheimer Straee 200

5000 Kaln 91
Telefon 02 21/89 92-0

Med/enangebote   Es ist maglich. Berichte und Materialien der Studie, die

Aufgaben und Ziele sowie die MaBnahmen ausfuhrlich
beschreiben, bei den an der Intervention betelligten  
Instituten in kleinen Stuckzahlen zur Information zu

bestellen

Empfehlungen

Bei der BZgA kann ein .Zwischenbencht uber die bis-

herigen Ergebnisse der DHF und Darlegungen des
weiteren Verlaufs der Studienarbeiten angefordert
werden AuBerdem wurde eine .Handlungsanleitung
zur Errichtung von Praventionsgeschaftsstellen in

Gemeinden' auf der Orundlage der Erfahrungen aus

der DHP erstellt. Sie ist bel der BZgA zu beziehen.

Anfragen bitte an das Beiratssekretariat der DHP bei
der BZgA

Zur Zeit erfolgen Auswertungen der Auswirkungen der
Intervention in den Gemeinden aus statistischer Sicht,
d. h. Veranderungen oder Ausprjgungen der Risikofak-

toren und Verjnderungen der Morbiditat und Mortali
tat. Daruber hinaus werden die Daten der prozeeeva-
luativen Begleitforschung auf die Obertragbarkeit von

MaBnahmen sowie auf die Veranderungen der praven-
tiven Strukturen in den Gemeinden hin analysiert

In den nachsten Jahren werden zahlreiche Veraffentli-

chungen aus den verschiedensten Forschungsberei-
chen der Studie erwartet

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen. daB
 

das Bundesgesundheitsamt (Institut fur Soziatmedizin ;
und Epidemiologie), nach einer gewissen Frist, die Da-
ten der drei bundesweiten Gesundheitsuntersuchun

gen der wissenschaftlichen Offentlichkeit fur eigene
Auswertungen zur Verfugung stellt.

Setzen Sie sich bei Fragen zur gemeindeorientierten
Herz-Kreislauf-Pravention mit den an der DHP beteilig
ten Institutionen in Verbindung. die Ihnen gerne wei-
terhelfen.

Insbesondere die Ergebnisse der wissenschaftlichen

Epidemiologie und der praktischen Erfahrungen des
Projektes sollten genutzt werden

- DHP -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE

HERZSTIFTUNG e.V.

Hans-Thoma-StraBe 10

6000 Frankfurt/Main

Frau Patt
(Geschaftsfuhrerin)

069/6108 38

069/6218 37

Hinwels:
Enthalten Ist auch die Beschrelbung der .Kinder-
herzllga In der Deutschen Herzstiftung e.v.·

Die Deutsche Herzstiftung wurde 1979 aus der Gesell-
schaft fur Herz- und Kreislaufforschung e.v. Bad
Nauheim gegrundet. Sie ist Mitglied der International

Society and Federation of Cardiology (ISFC) und hat zur

Zeit etwa 14.000 Mitglieder: Herzpatienten, Arzte.
Koronarsportvereine, Firmen u.a.

Die Organe des Vereins sind der Vorstand. das Kurato-
rium, die Mitgliederversammlung, der wissenschaftliche

Beirat und der WahlausschuB.

Der Vorstand besteht aus mindestens sieben. hach

stens neun Personen, die vom WahlausschuB vorge-
schlagen und von der Mitgliederversammlung gewjhlt
werden. Aus seiner Mitte bestimmt der Vorstand das
Prasidium. das aus dem Vorsitzenden, dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden und dem ScI·latzmeister besteht.

Das Kuratorium setzt sich zusammen aus mindestens
15 ehrenamtlichen Mitgliedern, sie sind Vertreter von

Wissensdiaft, Wirtschaft, Politik und anderen Gebieten
des Offentlichen lebens.

Ihrem Wissenschaftlichen Beirat geharen Oberwiegend
Arzte an. die auf dem Gebiet der Herz-/Kreislaufkrank-
heiten tatig sind.

Die Deutsche Herzstiftung sieht ihre Aufgabe darin, die

Rate defer die an elner Herb/Kreislauferkrankung ster-

ben, zu senken.

Dies will sie erreichen durch:

- Aufkljrung der Bevolkerung Ober die Bedeutung der
Herz-/Kreislaufkrankheiten

- Forderung der Fursorge und Beratung der Patienten
- Anleitung der Patienten zur Selbsthilfe
- Aufklarung uber Risiken
- Bekanntmachung von Erste-Hilfe-Leistungen bei

Herzanfjllen
- Fortbildung von Arzten
- Farderung, Koordination und Ausfuhrung wissen-

schaftlicher Untersuchungen
- Forderung der Entwicklung von Vorbeugungspro-

grammen gegen Herz-/Kreislauferkrankungen

Aufgaben
und Ziele

der Institution
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- Organisation und Betreuung wissenschaftlicher und
affentlicher Veranstaltungen Ober Herz-/Kreislauf-
krankheiten

- Kooperation mit Institutionen, die helfen. die Ziele
des Vereins zu realisieren

Wie aus dieser Aufstellung deutlich wird, nimmt die Of-
fentlichkeitsarbeit bei der Deutschen Herzstiftung gro-
Ben Raum ein. Diese dient neben der Aufkljrung auch
dazu, m,5glichst viele Mitglieder zu werben, mit deren
Beitragen das bisher noch nicht erreichte Ziel verwirk-
licht werden kann, eigene Forschungsprojekte in gro-
Bem Umfang durchzufOhren.

Die Finanzierung def Arbeit der Deutschen Herzstif-

tung erfolgt durch Mitgliederbeitrjge und Spenden.

Med/enangebote , Die Veraffentlichungen der Deutschen Herzstiftung
richten sich in erster Linie an Laien Sie bieten allge-
meinverstjndliche Informationen zum Thema Herz-/

Kreislauferkrankungen. deren Prophylaxe und Therapie

1 Die wichtigste Publikation der Deutsct·len Herzstiftung
ist die

.Zeitschrift der Deutschen Herzstiftung Diese Zeit-
schrift erscheint zweimal jahrlich und ist einerseits
ein Forum fur Veraffentlichungen von Aktivitaten
und Vorankundigungen innerhalb des Vereins, ande-
rerseits fur Fachartikel von Arzten und Wissenschaft-
lern Diese bemOhen sich. medizinische Sachverhalte
im Bereich der Herz-/Kreislauferkrankungen allge-
meinverstjndlich darzulegen. neue Therapiemetho-
den vorzustellen usw

Die Zeitschrift wird Mitgliedern regelmjeig kostenlos

zugesandt. Nicht-Mitgtieder kannen sie gegen Ein-

sendung von ROckporto kostenlos anfordern.

Aus der .Zeitschrift der Deutsct·len Herzstiftung
werden besonders wichtige und interessante Artikel
als Sonderdrucke herausgegeben Sie sind gegen ei-

nen geringen Unkostenbeitrag erhaltlich und behan-

deln u.a. folgende Themenschwerpunkte:
Nach dem Herzinfarkt: Worauf kommt es an? Der
Sonderdruck gibt Ratschlage zur Bewaltigung der
Krankheit und 2eigt dem Patienten Moglichkeiten
zum .Erreichen der bestmoglichen Leistungsfj
higkeit in allen Lebensbereichen auf

Der neue Lebensstil Der Sonderdruck tritt for ein

neues GesundheitsbewuBtse;n, insbesondere im
Hinblick auf dre wichtigen Rusikofaktoren Raucrten,
Bewegungsmangel, Stree und vcr allem Ernah-
rungsfehler ein
Ventile, die ausgetauscht werden: die neue Herz-

klal]De Neue Herzklappen konnen die Leistungs-
fahigkeit des Patienten schlagartig verbessern
Der Sonderdruck gibt Erljuterungen zu den Ursa-
chen fOr die Entstehung von Herzklappenfehlern.
stellt verschiedene T'men von Herzklappen vor

und weist auf die weitere Verhaltensweise nach
der Operation hin.

Die Deutsche Herzstiftung veraffentlicht eine Reihe
von Broschuren Beispielhaft seien genannt·

- .Was Sie uber Herzinfarkt wissen sollten, und warum

jede Minute zahlr. Die Faltbrosch re nennt die Sym-
ptome und Schmerzzonen eines Herzinfarktes Dar-
Ober hinaus werden lebenswichtige MaBnahmen im
Notfall erljutert und Moglichkeiten aufgezeigt. wie
man einem Herzinfarkt vorbeugen kann
.Praxis der Wiederbelebung . Die Broschure gibt An-

leitung zur Ersten Hilfe bei Herzanfallen und Herzin
farkten. Sie ist gegen einen Unkostenbeitrag erhalt-
lich

- .Notfallausweis fur Herzpatienten. In diese kleine
Broschore kann der Patient alle wichtigen Daten ein-

tragen, damit diese im Notfall prasent sind Der
Notfallausweis ist kostenlos erhjltlich

Dazu ver0ffentlicht die Deutsche Herzstiftung Faltblat-

ter, die kostenlos abgegeben werden ZB:

.Die Deutsche Herzstiftung und ihre Ziele' Das Fait-
blatt gibt AufschluB uber den Aufbau und die Arbeit
der Stiftung. Es enthjlt eine liste der Mitglieder des
Kuratoriums und des wissenschaftlichen Beirates.

Alle Faltblatter enthalten Spendenaufrufe.

In Form von Loseblattern erscheinen die Informationen
der Deutschen Herzstiftung Sie geben Auskunft Ober

die Arbeit des Vereins und werden kostenlos an die

Mitglieder verschickt Nicht-Mitglieder kannen sie

ebenfalls kostentos erhalten. Sie liegen in vielen Praxen
und Kliniken aus

Inhalt sind zB:

- Die Deutsche Herzstiftung, was sie will. was sie lei-
stet

- Vorankundigungen von Veranstaltungen
- Vorstellung von Buchem, die fur Herzkranke von Be-

deutung sind.

Kostenlos werden ebenfalls die Plaiate der Deutschen

Herzstiftung abgegeben Beispielhaft seien aufgefuhrt:

- Selbstdarstellung der Deutschen Herzstiftung
- Rauchen

Ubergewicht
- Bewegungsmangel

1
- StreB
- Nichtraucheraufforderung auf der Station
- .Rauchen ist doof'

Die Deutsche Herzstiftung gibt auch audiovisuelle Me-
dien heraus. z.B.

- die Kassette.Nach dem Herzinfarkr, die sich an Pa-
tienten wendet, die ihre Lebensgewohnheiten nach
dem Herzinfarkt andern mussen (Unkostenbeitrag).

Die Deutsche Herzstiftung produziert daneben noch
eine Fulle von Werbeartikeln, die kostenlos abgegeben
werden, desgleichen Verordnungsblocks und Medika
mentenlisten

Ober alle Medien gibt es ein Verzeichnis (Bestelliste),
das bei der Deutsct·len Herzstiftung angefordert wer-

den kann.

1

1

1

W
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Die Deutsche Herzstiftung geht davon aus, daB auf
dem Gebiet der Herz-/Kreislauferkrankungen sowie de-
ren Vorbeugung von seiten des 6ffentlichen Gesund-
heitswesens zu wenig getan wird. Diesen Mangel will
die Herzstiftung mit ihren Serviceleistungen beseitigen
helfen. Inhaltlich dienen sie vcr allen Dingen dazu, das

Risiko. an einer Herz-/Kreislauferkrankung zu erkranken,
bewuBtzumachen. Zusatzlich soil der Patient aus seiner

passiven Rolle befreit und dazu gebracht werden, seine

Erkrankung aktiv zu bekampfen bzw ihr vorzubeugen

- Die Deutsche Herzstiftung veranstaltet Arzt-Patien-

ten-Seminare, die sich inhaltlich mit unterschiedli
chen Problemen Herz-/Kreislauferkrankter befassen
Auf diesen Seminaren, die von Mitgliedern und
Nicht-Mitgliedern meist kostenlos besucht werden
konnen, halten Fachjrzte Vortrage und bieten die

Maglichkeit zur Aussprache

Mit ihrem umfangreichen Medien- und Serviceangebot
will die Deutsche Herzstiftung e.v. dazu beitragen, die
Mortalitat bei Herz-/Kreislauferkrankungen zu senken.
Sie wendet sich daher vor allem an Patienten und
Arzte, aber auch an die Bev6Ikerung mit BroschOren,
Sonderdrucken und Faltblattern, wie z.B

- .Was Sie Ober Herzinfarkt wissen sollten, und warum

jede Minute zahlt'.
- .Praxis der Wiederbelebung mit einer Anleitung zur

Ersten Hilfe bei Herzanf en und Herzinfarkten.

femer mit Arzt-Patienten-Seminaren an vielen Olen
der Bundesrepublik.

.Betroffene helfen Betroffenen'. unter diesem Motto
haben sich unter dem Dach der Deutschen Herzstif-
tung e.V Eltern-Selbsthilfegruppen zur Kinderherzliga
zusammengeschlossen.

Das ist das Anliegen der Kinderherzliga:

- Angste abbauen helfen durch verstandliche Informa-
tion Ober die Probleme und Behandlungsm6glich
keiten herzkranker Kinder

Die Veraffentlichungen der Kinderherzliga richten sich
an Eltern herzkranker Kinder Sie bieten allgemeinver
standliche Informationen rund um das Thema .Ange-
borene Herzfehler. wie Ursachen, Pravention, Diagno-

Die Kinderherzliga veranstaltet:

- Arzt-Eltern-Seminare
- Arzt-Eltem-Vortrage
- Tag des herzkranken Kindes

Die Seminare werden zwei- bis dreimal monatlich an

verschiedenen Orten der Bundesrepublik Deutschland

veranstaltet. oft in Zusammenarbeit mit der AOK.

- Die Deutsche Herzstiftung fuh rt bundesweit in Zu-
sammenarbeit mit Erste-Hilfe-Organisationen Kurse
zur Herz-Lungen-Wiederbelebung durch.

- Die Deutsche Herzstiftung initiiert und begleitet
Selbsthilfegruppen Herzkranker.

- Die Deutsche Herzstiftung fuhrt jahrlich eine Herz-
woche durch In einer bundesweiten Aufklarungsak-
tion wird die Bevalkerung bel verschiedenen VeRn-

staltungen Ober die Vorbeugung von Herz-Kreislauf-
erkrankungen informiert.

- Die Deutsche Herzstiftung bietet ihren Mitgliedern
facharztlichen Rat bei pers6nlichen medizinischen
Problemen

- Die Deutsche Herzstiftung organisiert Reisen fur
Arzte und Patienten inkl. Seminaren z.B. Skiurlaube,
Kreuzfahrten.

AuBerdem initiiert und begleitet die Deutsche Herzstif-
tung Selbsthilfegruppen Herzkranker neben anderen

Serviceleistungen.

Ein Verzeichnis der Medien kann bei der Deutschen
Herzstiftung angefordert werden.

Die Deutsche Herzstiftung ist ganz besonders an der
Zusammenarbeit mit Institutionen der Gesundheits-
erziehung und der Gesundheitsfarderung interessiert.
Moglich ist die gemeinsame Durchfuhrung von Arzt-
Patienten-Seminaren und Wiederbelebungskursen.

Interessierte werden auf Anfrage in den Verteiler der
Deutschen Herzstiftung aufgenommen.

- Verbesserung der herzchirurgischen Versorgung und
Nachsorgeeinrichtungen fur Kinder

- Erfahrungsaustausch und praktische Hilfe fur Eltern
bei finanziellen und rechtlichen Problemen mit Kran-
kenkassen, Versorgungsjmtem und BehOrden

- Gegenseitiger Rat, Hilfe und Trost bei Problemen in
der Schule. am Arbeitsplatz, oder wenn die Familien
mit den Belastungen nicht fertig werden

stik. Korrektur- und Operationsm6glichkeiten angebo-
rener Herzfehler und die psychosoziale Situation des
herzkranken Kindes und seiner Familie.

Die Kinderherzliga initiiert und begleitet Selbsthilfe

gruppen fOr Eltern herzkranker Kinder.

Die Kinderherzliga bietet ihren Mitgliedern an, auf

medizinische Fragen Jrztliche Auskunfte zu erhalten.

DEUTSCHE

HERZSTIFTUNG
e.v.

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Die Kinderhenliga
in der Deutschen

Henstiftung e.v
und Ihre Zlele

Medlenangebote

Service-

leistungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Bundesgeschaftsstelle der Deutschen ILCO e.v.

KepserstraBe 50
Postfach 12 65
8050 FrelsIng

Frau Helga Englert

08161/849 09, 8 4911

08161/8 55 21

Die At*Orzung ILCO setzt sich zusammen aus beiden

Anfangssilben der lateinischen WOrter fur:

Dunndarmausgang/Ileostomie und

Did(darmausgang/Colostomie.

Menschen mit einem kunstlichen Darmausgang oder
einer kunstlict·ten Harnableitung - Stomatrager -

bietet die IlCO vielfaltige Hilfen und Unterstutzung in

Form eines Selbsthilfevereins.

Gegrundet wurde die ILCO 1972 in Anlehnung an Erfah

rungen im Ausland als ZusammenschluB von Betroffe-
nen. Zum damaligen Zeitpunkt waren zwar die Opera-
tionsmethoden soweit entwickelt, daB Menschen mit

einem kunstlichen Darmausgang leben konnten. die

Lebensqualitat war ledoch beeintrjchtigt durch man-

gelhafte VersorgungsmOglichkeiten des Stomas. Der

VerschluB eines Stomas war z. B. noch so unzureichend.
daB Geruch und Nasse durchdrangen. was zu einer

Beeintrachtigung bel der Teilnahme am gesellschaft-
lichen Leben fuhrte bzw. im Hautareal um das Stoma

EntzOndungen der Haut verursachte.

Die ILCO hat sich zum Ziel gesetzt, Stomatdgem zu

vermitteln, daB ein ,sinnvo!!es und erfulltes Leben trotz

Stoma moglich isr. Sie versteht sich als .Sammelstelle
fur Erfahrungen der Betroffenen und fur Informa-
tionen, die sie mOndlich und sci·triftlich in verstand-
licher Form Betroffenen und fachlich Interessierten zur

Verfugung stellen will.

Damber hinaus hat sie den Anspruch, jenen Experten.
die in ihrer Arbeit mit Stomatragern zu tun haben, die

besonderen Bedurfnisse von Stomatragem zu vermit-
teln und damit die Verbesserung der Lebensqualitjt zu

erhahen.

Im einzelnen werden diese Ziele und Aufgaben mittels

unterschiedlicher Beratungs- und Betreuungsformen
erreicht:

1. Information

Die ILCO stellt kostenlos Broschuren zur Verfugung.
beantwortet schriftliche Anfragen und gibt die viertel-

jahrlich erscheinende Zeitschrift .ILCO-Praxis' heraus.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Service-
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Empfehlungen

Die ILCO organisiert Informationsveranstaltungen zu

medizinischen, psychologischen. sozialrechtlichen und
versorgungsrechtlichen Themen

2. Regionalgruppen und Ortliche Gruppen

Die einzelnen Gruppen haben die Aufgabe, Hilfe, Bera-

tung und Kontakte vor Ort zu vermitteln. Die Gruppen
sind fur Stomatrager, deren Angeherige und alle Inter-
essierte offen. In speziellen Betroffenengruppen wird
auf die besonderen Bedurfnisse von .Minderheiten, so

z B die Gruppe junger Stomatrager oder die Gruppe
der Urostomietrjger, eingegangen.

3. Besucherdienste und Beratungsstellen

Diese werden von ehrenamtlich tatigen Mitgliedern der
ILCO-Gruppen durchgefuhrt Z.B. auf chirurgischen
Stationen der Krankenhjuser oder auf Wunsch auch zu

Hause. Spredistunden, soweit angeboten, finden

regelmjeig statt und werden von erfahrenen Stoma-
tragern insbesondere fur Betroffene und deren Ange-
horige angeboten, die kurz nach der Operation mit der
neuen Situation konfrontiert sind

4 Kooperation mit Experten

D:e ILCO arbe tet mit a: en Experten zusammen, die im

weitesten Sinn zur Verbesserung der lebensqualitat
von Stomatragem beitragen kOnnen: Arzte, Kranken-

Ober die Bundesgeschaftsstelle der Deutschen BLCO zu

beziehen:

ALCO-PRAXIS'
1 vierteljahrlich erscheinende Zeitschrift

Stellt neueste Erkenntnisse und Erfahrungen zum

Thema Stoma aus medizinischer. psychologischer,
sozialrechtlicher und versorgungstechnischer Sid·tt in
verstjndlicher Form dar, berichtet aus dem Leben von

Stomatragern und der Arbeit der Deutschen ILCO.
Bezug: im Mitgliedsbeitrag (52 DM/Jahr) enthalten
oder im Abonnement (25 DM/Jahr)

pflegepersonal, Fachhandwerk und -handel.

Forschungseinrichtungen, Interessenverbande und
Beharden

Die Organisationsstruktur der ILCO sieht die Bundes-

delegiertenversammlung und den Vorstand vor. Erstere
legt die Ziele und Struktur der ILCO fest Der Vorstand
befaet sich mit der Durchfuhrung der laufenden Ober-
regionalen Aufgaben, deren organisatorische und

verwaltungstechnische Umsetzung durch die Bundes-
geschaftsstelle sichergestellt wird.

Die Bundesgeschjftsstelle ist die zentrale Informations-
und Beratungsstelle. Ober sie kennen alle ILCO-Adres-
sen sowie wichtige Anlaufstellen im ganzen Bundes-

gebiet vermittelt und schriftlich oder telefonisch Rat

eingeholt werden.

Die ILCO-Regionalgruppen sind Zweigstellen des Bun-

desverbandes, die die Aufgaben der ILCO auf regiona
ler Ebene wahmehmen.

Die ILCO-Landesverbande nehmen die Aufgaben der
ILCO auf Landesetene wahr. u a die Beschaffung
firanzieller Mittel uber Landeseinrichtungen, die auch
den Gruppen zugute kommen

Die Ober 180 ILCO-Gruppen im Bundesgebiet bieten auf
ortlicher Ebene in Krankenhausem oder zu Hause

Besucherdienste. tellweise auch regelmjeige Sprech
1 Stunden an

Die Bundesgeschaftsstelle vermittelt auf Anfrage die
Adressen der ortlichen Anlaufstellen und verschickt
Informationsmaterial.

Die Deutsche ILCO e V ist ein Selbsthilfeverein von

Betroffenen, der anderen Betroffenen den Weg zu

einem sinnvollen und erfullten Leben trotz Stoma
zeigen mochte

Er ist Sammelstelle fur Erfahrungen der Stomatrjger.
Diese Erfahrungen und viele Informationen zu diesem
Thema werden in verstandlicher Form an Betroffene
und fachlich Interessierte weitergegeben.

Dle ILCO finanziert sich uber Mitgliedsbeitrage. Spen
den und Fardermittel der Deutschen Krebshilfe e.v

Unentgeltlich erhaltliche Broschuren, z. B :

- .Colostomie, !!eostomie ein Leitfaden
- .Urostomie ein Leitfaden
- .Irrigation Darmspulung bel Colostomie·
- .Stomaversorgung - eine Marktubersichr
- .Thema: Err·tjhrung'
- .Wie gut. daB es die ILCO gibr

Referateband fur Fachleute und interessierte Betrof-
fene (Schutzgebuhr 5 DM): .Die Rehabilitation des
Stomapatienten eine multidisziplinare Aufgabe'

1

1
!

!
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE KREBS-

GESELLSCHAFT e.V.

Paul-Ehrlich-StraBe 41

6000 Frankfurt/Main 70

R. Bredenkamp (Geschaftsfohrer)
Paul-Ehrllch-StraBe 41

6000 Frankfurt/Main 70

Prof. Dr Kornhuber (Generalsekretjr)
Universitats-Kinderklinlk

Theodor.Stern.Kai 7

6000 Frankfurt/Main 70

(Ansprechpartner fOr medizinische Fragen)

0 69/63 0096·0

0 69/63 9130

Die Deutsche Krebsgesellschaft wurde als die 3lteste

wissenschaftliche Gesellschaft scI·lon Ende des 19. Jahr-
hunderts gegrundet. Die Gesellschaft in der heutigen
Form (DKG, 1990) ist als eingetragener Verein seit 1976
aktiv.

Finanzierungsquellen der DKG sind:

1. Mitgliedsbeitrage
2. Finanzmitte! aus Karperschaften des 6ffentlichen

Rechts

3. Institutionelle Zuschusse (z B Stadt Frankfurt a.M.)
4. Spenden

Satzungsgemi B hat die Deutsche Krebsgesellschaft fol-

gende Aufgaben zu erfOllen:

- die Erkenntnis vom Wesen der Krebskrankheit zu

vertiefen und die wissenschaftliche Krebsforschung
zu f6rdern;

- die Arzte mit dem Stand der wissenschaftlichen

Krebsforschung und den modernen Methoden zur

Fnlherkennung und Behandlung vertraut zu

machen;
- die Bevalkerung uber die Krebskrankheiten und ihre

Ursachen aufzuklaren, insbesondere uber die Mag-
lichkeiten der Fruherkennung, die red·Itzeitige Be-

handlung zu fardern und zugleich der Krebsfurcht

entgegenzutreten;
- die wissenschaftlich als wirkungsvoll erkannten

8ehandlungsmittel und -methoden zu fardern und

gegen wirkungslose anzukjmpfen;
- beratend und begutachtend bei der Gesundheits-

und sozialen Gesetzgebung in Fragen der Krebsver-

hutung und Krebsbekjmpfung mitzuwirken.

Die Koordination von Aktivitaten auf dem Gebiet der

Krebsforschung und -bekampfung ist ein wesentliches

Ziel der Deutschen Krebsgesellschaft Zudem regt sie

selbst neue Projekte der Krebsverhutung, -erkennung
und -behandlung an In der Deutschen Krebsgesell-
schaft sind Krebsspezialisten aller Fachrichtungen sowie

andere Personen und Organisationen vertreten, die

beruflich mit dem Krebsproblem zu tun haben.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

1
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DEUTSCHE
KREBS·
GESELLSCHAFT

e.v.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Die DKG besteht aus den einzelnen Ljndergesellschaf-
ten und den Arbeitsgemeinschaften. Daruber hinaus
konnen Einzelpersonen, Organisationen oder KorDer-
schaften fOrdernde Mitglieder werden.

Die Mitglieder im einzelnen:

Sektion A: die Landergesellschaften
Sektion B: wissenschaftliche Mitglieder/Arbeitsgemein-
schaften
Sektion C: fardernde Mitgliede 

Einmal im Jahr findet die Jahreshauptversammlung
statt, in der die .Richtlinien der Politik' festgelegt
werden.

Die einzelnen Undergesellschaften sind hinsichtlich

i Finanzierung und Aktivltaten autark im zweijahrigen
Turnus Obemimmt die Gesellschaft eines Landes die
Koordinationsstelle/Geschaftsstelle der DKG (1990
Hessen)

Aufgaben der Geschjftsstelle: Vet·waltung der Mitglie-
der, Lobbyarbeit auf Bundesebene, Koordination von

Theraptestudlen, Vertretung auf intemattonaler Ebene

Die Landesverbande der Deutschen Krebsgesellschaft
ubernehmen die regionale Zustandigkeit fur die Be-
treuung der Bevolkerung und Beratung gesundheits-
politischer Gremien. Sie informieren in enger Zusam-
menarbeit mit den Medien die Offentlichkeit uber

MaGnahmen der Krebsverhutung und Fruherkennung
Besonders fur die Fdrderung einer verstarkten Nut

zung der Krebsfruherkennungsuntersuchungen hat die
Gesellschaft Strategien entwickelt Im Nachsorgebereich
fuhren die Landesverbande psychologische und soziale

Beratungen durch und beraten Selbsthilfegruppen.

Anschriften der Landergesellschaften der Deutschen
Krebsgesellschaft e.v.:

Schleswig-Holstelnlsche
Krebsgesellschaft e V, Kiel
Flamische Straae 6- 10, 2300 Kiel 1
Telefon: 04 31/9 42 94

Nahere Angaben:
Vorsitzender: Prof. Dr. med. H. Hamelmann

Termine/Offnungszeiten: Die Beratung erfolgt jeweils
Donnerstag von 15 00 bis 17 00 Uhr durch eine Arztin
und 2 Krebsnachsorgeschwestern des Tumorzentrums
Kiel

Krebsverband Baden-Warttemberg e V
Adalbert-Stifter-StraBe 105, 7000 Stuttgart 40
Telefon: 0711/848-2590

Nahere Angaben:
Vorsitzender: Prof Dr Ch Herfarth

Chirurg Universitatsklinik Heidelberg

Aktivitaten:

- Offentlichkeitsarbeit
Psychologische Beratung

- Wirtschaftliche Hilfestellung in Einzelfjllen
- Betreuung der Selbsthilfegruppen

Kooperation mit Tumorzentren. onkologischen
Schwerpunkten, onkologischen Arbeitskreisen und
weiteren Organisationen
Unterhaltung von Schulen fur Ausbildung von Cyto-
logie-Assistentinnen

- Unterstutzung der wissenschaftlichen Krebs-

forschung
- Fuhrung eines bevakerungsbezogenen Krebs-

registers

Deutsche Krebsgesellschaft
Landesverband Bremen e.v.
RembertistraBe 99.2800 Bremen 1
Telefon: 04 21/32 51 69

Nahere Angaben:
Ansprechpartnerin: Frau Maie ROsler

1 Vorsitzender: Herr Prof. Dr. med. E. H. Schmidt
Chefarzt der Frauenklinik der Ev. Diakonissenanstalt

Grapelinger HeerstraBe 406-408,2800 Bremen 21

2. Vorsitzender: Herr Dr. med. R Weymar
Am Markt 1, 2800 Bremen 1
Geschaftsfuhrer: Herr W Krause

Hauptgesundheitsamt Bremen
Horner StraBe 60,2800 Bremen

I Tekefon: 0421/4975003

Veranstaltungen/Aktivitaten: Ausstellungen, Podiums-

diskussionen, Beratung, Nichtraucherkurse. Infor-

mationsveranstaltungen mit Selbsthilfegruppen

Bemerkungen: Unterstutzung der Krebsforschung im

Bremer Raum

Sprechstunden: Mo 1100 bis 1400 Uhr, Di und MI 9 00
bis 12 00 Uhr, Do. 15 00 bis 18 00 Uhr I

Bayerlsche Krebsgesellschaft e.v.
Sekretariat und Beratungsstelle Munchen

TumblingerstraBe 4,8000 Munchen 2
Telefon: 089/531175 und 539524-25

Njhere Angaben:
Prasident: Prof Dr med. Hans Ehrhart
Klinikum Croehadem
Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen und Tumor-
zentrum Munchen

Veranstaltungen/Aktivitaten: Aufklarungsarbeit,
Schulungen, psychosoziale Beratung, Patientenhilfe.
Kinderhilfsfonds. Forschung

Sprechzeiten: Mo. Do. 8,00 bis 16.00 Uhr telefonisch
und persanlich und nach Vereinbarung

medersachstsche Krebsgesellschaft e.v.
EllernstraBe 36,3000 Hannover 1
Telefon: 0511/81 5091 -92

Nahere Angaben:
Vorsitzender: Prof Dr med Adalbert Majewski
Gesdiaftsstellenleiter: Gert Beyer

Veranstaltungen/Aktivitjten:
Beratung von Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen
nach Krebs, Beratung von Krebspatienten bei Genesen-

I denkuren, Aufklarungsarbeit zur Krebsfroherkennung,
Psychosoziale Krebsnachsorge

Gesellschaft zur Bekjmpfung der Krebskrankheiten
Nordrheln-westfalen e.v

Kettwiger StraBe 6, 4000 DOsseldorf 1
Telefon: 0211/7336655

Nihere Angaben:
1 Vorsitzender: Prof Dr med. Lutwin Beck

Veranstaltungen/Aktivitaten: Erforschung der Krebs-
krankheiten, Fruherkennung, Behandlungsverfahren
und Nachsorge

Fachliche Fortbildung von Arzten, jrztlichem Hilfs.

personal, Sozialarbeiter/innen in NW

- Offentlichkeitsarbeit

1
1 1

I 1
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- Psychosoziale Krebsnachsorge und Beratung

Arbeitskreis Selbsthilfegruppen Krebsbetroffener der
Gesellschaft zur Bekjmpfung der Krebskrankheiten NW
e.v

Kettwiger StraBe 6,4000 Dosseldorf
Telefon: 0211/7336655

Nahere Angaben:
Ansprechpartnerin: Frau G Reinhard. Did:Sozial-
arbeiterin

Veranstaltungen/Aktivitjten: 1982 und 1984 Grundung
zweier Arbeitskreise Selbsthilfegruppen Krebsbetrof-
fener (ASK). Die ASK tagen jeweils dreimal im Jahr

zwecks Informations- und Erfahrungsaustausch der
mitarbeitenden eigenorganisierten Cruppen

Zielsetzung:

- Informationsvermittlung
- Beratung
- Erfahrungsaustausch
- Erarbeitung gemeinsamer Konzeptionen und

Aufgaben
- Entwicklung neuer Ideen
- FOrderung und Stutzung des Selbsthilfegedankens
- Vermittlung und Austausch von Referenten und

Experten
- Erweiterung einer gemeinsamen Handlungsbasis

von Selbsthilfegruppen und Experten
- Offentlichkeitsarbeit
- Unterstutzung und Hilfestellung bei der Neugrun-

dung von Selbsthilfegruppen

Deutsche Krebsgesellschaft
landesverband Berlin e.v.

Konigsberger StraBe 45.1000 Berlin 45
Telefon: 0 30/7 72 90 90

Krebsgesellschaft Rhelnland-Pfalz e.v

SchloBstraBe 8.5400 Koblenz
Telefon: 02 61/310 47/48

Hesslsche Krebsgesellschaft e.v.
NikolaistraBe/Ecke Kirchplatz. 3550 Marburg
Telefon: 0 64 21/1 57 33

Landesminister (neue Bundeslander)

Dr. Klaus Gollert
Minister fur Arbeit. Gesundheit
und Soziales des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
Marstall - WerderstraBe 124
0-2750 Schwerin

Werner Schreiber
Minister fur Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes
Sachsen-Anhalt

olvenstedter StraBe 1 -2
0-3010 Magdeburg

Dr. Regine Hildebrandt
Ministerin fur Arbeit, Gesundhek
und Soziales des Landes
Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107
0-1500 Potsdam

Hamburger Krebsgesellschaft e.v
MartinistraBe 52.2000 Hamburg 20
Telefon: 040/4604222

Landesverband fur Krebsbekampfung und

Krebsforschung im Saarland e.V.
Faktoreistraae 4,6600 Saarbrecken
Telefon: 06 81/1 61

Landesverbjnde der neuen Bundeslander

landesverband Sachsen-Anhalt
OMR Prof. Dr. A. Claser
Direktor der Klinik fur Chirurgie
der Martin-luther-Universitat

Ernst-Grube-StraBe 40
0-4020 Halle 1

Landesverband Sachsen

Doz. Dr. sc. med. G. Schott
Chefarzt der Ill. Medizin. Klinik
Bezirkskrankenhaus .Heinrich Braun'
Karl-Keil-StraBe 35

0-9547 Zwickau

landesverband Mecklenburg
OMR Prof. Dr. med. habil. G. Mablus
Direktor d. Pathologischen Instituts
Krankenhaus Schwerin

WerderstraGe 30

0-2756 Schwerin

Landesverband ThurIngen
MIR Dr med. G. H. Hartung
Direktor der Rehabilitationsklinik
.Waldenfels'
BahnhofstraBe 7

0-5809 Tambach·Dietharz

Landesverband Brandenburg
Dr. med. R Hagen
Allgemeine Hospitalgesellschaft mbH
Arthur-Scheunert.Allee 2

0-1581 Rehbrucke u. Potsdam

vorstand Krebsgesellschaft

Prof. Dr. Gunter Mebius
Institut fur Pathologie
WerderstraBe 30
0-2750 Schwerin

Prof. Dr Gljser

Chirurgische Univ -Klinik
Halle/Saale

Dr. med Salitter

Kreiskrankenhaus
Beelitz

DEUTSCHE
KREBS-

GESELLSCHAFT
e.v.

Aufgaben
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DEUTSCHE
KREBS·
GESELLSCHAFT
e.v.

Aufgaben
und Zlele

der Institution

Medlenangebote

Service·

leistungen

Dr. Hans-Henning Axthelm
Minister fur Arbeit. Gesundheit
und Soziales des Landes

Thuringen
Johann-Sebastian-Bach.StraBe 1
0-5085 Erfurt

Dr. Hans Geisler
Staatsminister fur Arbeit,
Soziales und Familie
des Freistaates Sachsen
Carolaplatz 1

0-8060 Dresden

Geplant sind Rundfunkspots* zur Krebsaufklarung
und zur F6rderung der Krebsfruherkennung in der

Bevalkerung
Als Einzelbroschoren sind beispielhaft zu nennen ·

1 .Krebs? Tun Sie dagegen, was Sie selbst tun
kannenr

EEne Broschure, die dre Krebsfruherk€nnung
fordem soil

2 Europa gegen Krebs 1989:
.Neueste Trends in der Krebsforschung. Krebs

diagnose, Krebstherapie
3 Broschure zur Eigendarstellung der DKG mit

Organigramm.

Die Broschoren sind kostenlos erhaltlich

- Ein Fort- und Weiterbildungsangebot zur Krebsfroh-

erkennungsuntersuchung und Krebspravention wird
im Rahmen des Modellprojektes .Krebsfruherken-
nung erarbeitet
Fachtiche Bearbeitung von telefonischen Anfragen
zum merna Krebsfruherkennung und Krebspraven-
tion und Versand von Informationsmaterial sind im
Rahmen dieses Modellprojektes ebenfalls geplant*

Ober die Geschaftsstelle kannen Informationen Ober

den Stand des Modellprojektes .Krebsfruherkennung'
und die in diesem Rahmen geplanten Maenahmen ein

geholt werden

Geplant ist, eine onkologische Datenbank in Zusam-
menarbeit mit DIMDI und BMFT aufzubauen.
Erfaet werden sollen Daten zu:

verschiedenen Standardtherapien
- Therapieleitlinien (.Therapie nach Mae)
- Adressen von Selbsthilfegruppen

Krebsmedikamente.

* Stand: 1990

gen Es ist empfehlenswert. skI, uber die Angebote des
zustandigen landesverbandes der Deutscl·ten Krebs-

gesellschaft zu informieren Ebenfalls sollte der Stand
der MaBnahmen im Rahmen des Modellprojektes
.Krebsfruherkennung' abgefragt werden.

Doz. Dr. med. K. Wutke
Poliklinik for Innere Medizin
Medizinische Akademie
Nordhauser StraBe 84

0-5010 Erfurt

Prof Dr. Schott
Bezirkskrankenhaus
Zwickau

Empfehlun
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Teletex

Telefax

1 DEUTSCHE KREBSHILFE

e.v.

- DKH -

Thomas-Mann·StraBe 40
Postfach 1467
5300 Bonn 1

Dipl.-Kaufmann Achim Ebert

(Geschaftsfuhrer)

Gerd Nettekoven
(Abtellungsleiter
Abtellung Forderungsprogramm)

0228/72990-0

228 3737 DKH

02 28/7 29 9011

Die Deutsche Krebshilfe e.v. wurde am 25. 9.1974 als

gemeinnutziger Verein gegrundet. Sle finanziert sich

ausschlieelich aus Spendengeldern Offentliche Mittel
werden nicht in Anspruch genommen.

Ziel des Vereins ist es, die Krebskrankheiten in all ihren

Erscheinungsformen zu beldimpfen.

verwirklicht werden diese Ziele durch:

- Information und Aufklarung uber die Krebserkran-

kungen sowie Ober die M6glichkeiten der Gesund-

heitsvorsorge;
Motivation der Bevalkerung zur Wahmehmung der

Krebsfroherkennungs-Untersuchungen;
- Organisation und Forderung von Aus- und Fort-

bildungsmaBnahmen sowie von Informationsveran-

staltungen zur Verbesserung der Krebsbekjmpfung;
- Forderung von Modellprojekten der Diagnostik,

Therapie sowie klinischer Register und Nachsorge zur

besseren Patientenversorgung und -betreuung;
- Verbesserung der Diagnostik. Therapie und Nach-

sorge durch FOrderung der personellen und sach-

lichen Ausstattung einschlieelich Behebung von Not-

stjnden in Therapie-, Forschungs- und Rehabilita-

tionseinrichtungen;
- Hilfestellung. Unterstutzung und Beratung in Einzel-

fjllen, die eine durch Krebserkrankung entstandene
Notsituation lindern sollen,

- Farderung der wissenschaftlichen und kliniknahen

Forschung und ihrer Anwendung.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Die Deutsche Krebshilfe hat ein breitgefachertes Ange
bot an kostenlosem, schriftlichem Informations
material, das sich in drei Kategorien aufteilen Ijet:

Broschuren und Informationsschriften uber einzelne
Krebsarten. die sich an Betroffene richten. Sie
beschreiben erste warnzeichen. erlautern Diagnose,
Therapie, Nachsorge und Rehabilitation, geben Rat-
schlage fur die seelische Krankheitsbewaltigung und
Hinweise auf sozialrechtliche Regelungen fur Krebs-

patienten. Samtiche Schriften werden regetmjeig von

Experten auf den neuesten Stand gebracht.

Beispielhaft seien genannt:

- Kret)s im Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereich - Was
dann?

- Krebs im Kindesalter Ein Ratgeber fur Eltern krebs-
kranker Kinder und Jugendlicher
Krebs - Wie geht es weiter? Ein Ratgeber fOr brust-
krebsoperierte Frauen
Haut-Krebs Ein Ratgeber zur Fruherkennung,
Behandlung und Nachsorge
Ratgeber fur Kehlkopflose Hilfe zur Ruckkehr in den

Alltag
Hast Du denn akzeptiert. daB ich Krebs habe, (Falt-
blatt fur Angehorige)

Informationsschriften zu einzelnen Krebsarten:

Darmkrebs
- Eierstockkrebs

Gebarmutterkrebs
- Harnblasenkrebs

Der Informations- und Beratungsdienst

Seit ihrer Grundung ist die Deutsche Krebshilfe eine
Anlaufstelle fur viele Patienten und Angeharige. die
sidi mit ihren Fragen und Problemen an sie wenden.
Der Informations- und Beratungsdienst bietet Patien-
ten und ihren Angeh rigen folgende Hilfen an:

- Hodenkrebs
- Lungenkrebs
- Magenkrebs
- Prostatakrebs
- Schilddrusenkrebs

Broschuren zum Bereich der Krebspravention, in denen

gezielt Ober Krebsrisiko und Fruherkennung aufgeklart
wird

Beispielhaft seien genannt:

- Krebsrisikogruppen - Wer gehart dazu?
- Krebsprjvention. Ein Ratgeber zur Erkennung und

Vermeidung von Krebsrisikofaktoren

Krebsaufkljrung an Schulen. Ein leitfaden fur Lehrer

(begrenzte Auflage)
1 - Krebsbekampfung - eine europjische Aufgabe.

Sonderauflage fOr die Deutsche Krebshilfe
- Faltblatt: 10 Regeln gegen den Krebs Eine europai-

sche Initiative gegen den Krebs
Plakate zur Fr herkennung

Informationsmaterial Ober die
Deutsche Krebshilfe

Basisbroschure der Deutscrlen Krebshilfe
Sie gibt einen Oberblick uber Geschichte, Aufgaben
und Tatigkeitsfelder der Deutschen Krebshilfe
Jahresbericht der Deutschen Krebshilfe

Er stellt den Tatigkeitsbericht fur das entsprechende
Jahr dar und gibt Auskunft Ober Einnahmen und
Ausgaben der DKH

- Informationsblatt Kinderkrebshilfe

schriftlich:

Deutsche Krebshilfe
Informations- und Beratungsdienst
Thomas-Mann-StraBe 40
5300 Bonn 1

- Information
zu allen Fragen im Zusammenhang mit Krebs, sei es

sozialrechtlicher oder psychologischer Art
- Vermittlung relevanter Adressen wle z B. Behand

lungs- und Nachsorgeeinrichtungen sowie Adressen
von lokalen Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen
Beratung
Die in Gesprachsft) hrung geschulten Berater/innen
bieten Menschen, die durch eine Krebserkrankung in  

eine seelische Krisensituation geraten oder sich mit
ihren Sorgen und Naten alleingelassen fuhien. die

' Mdglichkeit. uber ihre Situation, ihre Angste und I

Sorgen zu sprechen. Die Mitarbeiter/innen vetweisen
gegebenenfalls auf Beratungsangebote, in denen
eine langerfristige psychosoziale Begleitung moglich
ist.

Informations- und Beratungsdienst der DKH:
telefonisch:

montags bis freitags in der Zeit von 900 bis 18 00 Uhr
unter der Telefonnummer: 02 28/729 90-72

Unter dem reichen und kostenlosen Publikationsange-
bot der Deutschen Krebshilfe sind vor allem die Infor-
mationsschriften zu den einzelnen Krebsarten hervor-
zuheben.

Broschuren zur Pravention und die Fortbildungsveran
staltungen. die alle 2 Jahre stattfinden, sind auch fur

Fortbildungsveranstaltungen

- einmal im Jahr der NachsorgekongreB fur Arzte,

Pflegepersonal, psychosoziale Fachkrafte und Pa-
tienten (in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Thie-

ding-Stiftung des Hartmannbundes)
alle zwei Jahre das Symposium Krebspravention fur
lehrkrafte und im Gesundheitswesen tatiges Fach-

personal sowle interessierte Laien (in Zusammenar-
beit mit der Bundesvereinigung fur Gesundheitser-

ziehung)

Hartefonds

Krebspatienten und ihren Familien, die durch Efren-
kung in eine finanzielle Notlage geraten sind, kann aus

einem speziellen Hartefonds geholfen werden.

Die finanzielle Unterstutzung ist an Einkommensgren-
zen gebunden und in der HGhe begrenzt. Sie wird in
der Regel nur einmal gewahrt

Antragsformulare kdnnen bei der Deutschen Krebshilfe
erbetenwerden.

lehrkrafte und medizinisches Fachpersonal interessant
Der Informations- und Beratungsdienst bietet ein wei-

tes Spektrum von Informationen zu Sachfragen bis zu

seelischer Unterstutzung.

Medizinische und psychosoziale Fachkrjfte kannen sich
auf den ghrlichen Nachsorgekongressen fortbilden.

- DKH -

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE LEUKAMIE
FORSCHUNGSHILFE

AKTION FUR KREBS-

KRANKE KINDER e.V.

- Dachverband -

JoachimstraBe 20

5300 Bonn 1

Dr. phil. Gerlind Bode

02 28/2218 33

02 28/2186 46

Die Deutsche Leukamie-Forschungshilfe - Aktion fur
krebskranke Kinder e.V. (im folgenden abgekurzt DLFH)
wurde 1980 von Eltern krebskranker Kinder gegrOndet

Ursprungliches Ziel der Initiatoren war, dafur zu kamp-
fen. dae die Mittel fur die Forschung uber Krebs bei
Kindem drastisch erhOht werden.

Durch die zunehmend intensiver werdende Behand-

lung krebskranker Kinder mit Chemotherapie in spezia-
lisierten Zentren wurde jedoch fur betroffene Eltern
deutlich, daB auch in anderen wichtigen Bereichen der

Versorgung krebskranker Kinder ein erhebliches Defizit
bestand:

1. Keine oder mangelhafte psychosoziale Betreuung
der Kinder auf den Stationen bzw. keine Hilfestel-
lung fur die psychisch ebenfalls hoch belasteten
Eltern.

2. Keine oder mangelhafte Maglichkeiten der Eltern.
sich wahrend der Behandlungsdauer .rund um die
uhr bei dem Kind im Krankenhaus aufhalten zu

kannen tz. 8 Betten fur Eltem in den Kranken-
zimmern).

3. In vielen Fjllen Unterversorgung der Stationen mit

gut ausgebildeten Pflegekrjften.
4. Keine Supervision der psychisch und mental hoch

belasteten Pflegekrafte.
5. Mangelhafte bauliche und apparative Ausstattung

der Kliniken.

Aufgrund dieser Erfahrungen und Defizite veranderten
sich die Ziele und Aufgaben des Vereins: von dem Ziel
der ForschungsfOrderung entwickelte sich die Auf-
gabenstellung zu einem aktionsorientierten Dach-

verband. der sich als Lobby auf Bundesebene fur das
krebkskranke Kind versteht. Derzeit sind rund 40 artlich
aktive Elterngruppen dem Dachverband angeschlossen.

Viele der o.g Probleme konnten in Angriff genommen
und teilweise verbessert werden.

Vieles steht noch aus. So sind die wichtigsten Ziele und
Aufgaben:

Aufgaben
und Zlele
der Institution

225



DEUTSCHE
LEUKAMIE·
FORSCHUNGS·

HILFE
AKTION FOR
KREBSKRANKE

KINDER e.v.

Aufgaben
und Z/ele
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- Vertretung gegenOber Verbanden, BehOrden, staat
lichen Einrichtungen, Kliniken. Krankenkassen

- Offentlichkeitsarbeit
- Beratung und Unterstutzung der angeschlossenen

Initiativen sowie FOrderung der Zusammenarbeit.
- Auf brtlicher Ebene den Erfahrungsaustausch und

die Interessenartikulation zu fOrdem
- Die Verbesserung der baulichen, apparativen. perso-

nellen und psychosozialen Situation auf den Kinder-
krebsstationen - insbesondere die Erh6hung der
Zahl der Pflegekrafte

- Die Einstellung von Fachkraften fur die psycho
soziale Versorgung (Sozialarbeiter, Psychologen,
Sozialpadagogen) krebskranker Kinder nicht nur fOr
die Station, sondem auch fur die Nachsorge sowie
del·en Eltern und die Obernahme der Stellen in die
Regelfinanzierung der Kliniken.

Med/enangebote   Die DLFH gibt die VierteUahreszeitschrift .wir heraus.
die sich in erster Lrn:e an betroffene Familien und
deren Freunde rcchtet

  Sie ist zum Selbstkostenpreis von 2, DM (1990) beim
Dachverband in Bonn oder bei den Ortlichen Eltern-

  Service-
lelstungen

Empfehlungen

gruppen zu beziehen.

Weitere Broschuren sind nennenswert, z B

,Was nun was tun!'
(Leitfaden fur Jugendliche und ihre Freunde)

  .Mein Kind hat Krebs

(Elternratgeber)

Die DLFH gibt eine aktualisierte Bucherliste zum Thema
.Krebs im Kindesalter' heraus Sie ist kostenlos beim
Dachverband in Bonn zu beziehen.

Der Dachverband hat die jeweils aktuellsten Informa-
tionen Ober Adresse, Telefon und Ansprechpartner der
artlichen Elterngruppen Diese sind kostenlos zu

erfragen.

Die Deutsche leukamie-Forschungshilfe Aktion fur
krebskranke Kinder e.V ist eine wichtige Anlaufstelle fur
Eltern von krebskranken Kindern bzw. allen Betroffe-

nen, die eine artliche Elterngruppe suchen oder grun-
den wollen.

- Die Farderung der Einrichtung von Behandlungs-
zentren, um eine optimale Forschung sowie Dia-

gnostik und Therapie zu sichern
- Die Bereitstellung von Wohnhausern/Wohnungen

unmittelbar in der Nahe der Krebsstationen oder
von Betten in den Aliniken fur die Eltern von Kindern

wahrend deren Behandlung.

Die DLFH ist ein gemeinnutziger Verein, der sich aus-

schliealich Ober Spenden finanziert.

Mitglieder sind die regionalen/Ortlichen aktiven Eltern-

gruppen. Jede neu sich bildende Gruppe kann auf

Antrag Mitglied werden.

.Was ich habe, niemals wollte.

fragebuch fur jugend!:die Krebspatienten}

Sozialrechtliche Informaticnen
(fur Familien mit einem krebskranken Kind)

.Mein Kind hat Krebs' (Arabisch)

.Leukamie, was ist das?' (Russisch, Turkisch)

.Trauern Ober den Tod eines Kindes'

Bezugsquelle fur diese Broschuren (zwischen 1,- DM
und 8.- DM) ist ebenfalls der Dachverband.

1

I
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

  DEUTSCHE LIGA FOR
DAS KIND IN FAMILIE

UND GESELLSCHAFT

(Initiative gegen frah-

kindliche Deprivation)
e.V.

Prinz.Albert.StraBe 30
5300 Bonn

Frau Michaela Strothe
(Lelterin der Gesch ftsstelle)

0228/262625

Die .Deutsche Liga fur das Kind in Familie und Gesell-
schaff wurde 1977 aus der Erkenntnis heraus gegrun.
det, daB zahlreiche kinder- und familienfeindliche

Zwange dazu fuhren, dae die gesunde Entwicklung von

Kindern bedroht ist. Das Ziel der liga ist es, den Sym-
ptomen Verhaltenss rung und Schulversagen, Aggres-
sivitat und Brutalitat. Drogenabhangigkeit, Vetwahrlo-

sung, Kriminalitjt usw vorzubeugen durch Verhinde-

rung von seelischer VerkOmmerung (fruhkindlicher De-

privation).

Dazu hat die Liga folgendes Arbeitsprogramm erstellt:

1. Humanitjre und aufkllrende Ma Bnahmen

- Schutz und Aufwertung der Mutterrolle in ihrer Be-
deutung fur das Kind; Herausstellung dieser unver-

zichtbaren erzieherisct·ten und sozialen Leistung fur
die Gesellschaft in der Offentlichkeit,

- Werbung fur die verstarkte Einbeziehung des Vaters
in die Betreuung und Erziehung des Kindes; Hin-
weise auf die Bedeutung von Geschwistem, GroB
eltern und anderen Verwandten,

- Vermittlung des gesicherten biologischen und psy-
chologischen Wissensstoffes Ober die fruhe Kindheit
in allen Schulen,

- Information aller mit Schwangeren, jungen Muttem
und Kleinstkindern befaeten Arzte und Pflegeperso-
nen Ober die Bedeutung der Umweltbedingungen
fur die seelisch und karperlich gesunde Entwicklung
des Neugeborenen, des Sjuglings und Kleinkindes;
Einfuhrung dieses Wissensstoffes in die Ausbildung
dieser Personen,

- Herstellung und Verteilung von Aufkljrungsmaterial
furjedermann; Dauerinformation aller Medien. der

Kirchen. Volkshochschulen und einschlagigen Ver

bande Ober Ursachen und Folgen seelischer Ver-

kummerung durch Mutterentbehrung und Eltern-

versagen (Deprivation),
- Abbau der Heimpflege zugunsten von Pflegefami-

lien; Sjuglingsheime als Dauenufenthalt mussen
uberflussig werden.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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2. Intensivierung der Eltern-Kind-Beziehung

DEUTSCHE LIGA

FOR DAS KIND

IN FAMILIE UND
CESELLSCHAFT

(Initiative gegen
frithkindllche
Deprivation) e.v.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

- Einfuhrung von Mutter-Kind-Zimmern auf allen Ent-

bindungsstationen.
- Aufklarung uber die Bedeutung des Vaters als Bei

stand der Mutter wjhrend der Geburt und Wochen-
bettzeit,

- Forderung des Stillens in seiner doppelten Bedeu-

tung als naturgemjee Ernahrung und als Begunsti-
gung einer seelischen Bindung zwischen Mutter und
Kind.

3. Gesetzgeberische MaBnahmen

- Erweiterung des Mutterschutzes und gesetzliche
Verankerung eines Erziehungs- bzw. Familiengeldes
fur drei Jahre,

- gesetzliche Verankerung der Erziehungsleistungen
im Rentenrecht fOr mindestens drei Jahreje Kind
fur alle Mutter

- materielle Besserstellung von Familien mit Kindern
im Steuerrecht,

- ErlaB von Gesetzen zur Sicherung de,jenigen Mutter
kleiner Kinder, die vcrubergehend aus dem Erwerbs
leben ausscheiden.

vermehrte Beachtung des Kinderwohls bei Zuerken-

nung des Sorgerechts im Fall von Ehescheidungen,

Durch die Herausgabe fachlich qualifizierter Schriften
will die Liga den politisch Verantwortlichen Grundlagen
fur ihre familienpolitischen Entscheidungen an die

Hand geben. Aueerdem sollen die Publikationen Eltern,
Erzieher und Lehrer Ober die Bedeutung der frilhkind-
lichen Entwicklung informieren.

Einige Titel dazu sind (kostenpflichtig):

- .Kinder- und familiengerechtes Wohnen
- .Elternnahe oder Krippen?·
- .Kinder haben, als Familie leben - Verzichte oder

Chancen?'

Neben den beschriebenen Publikationen veranstaltet
die liga Tagungen und  ffentliche Diskussionen zu

Themen der fruhkindlichen Entwicklung und zur Fami-
lienpolitik

Mit der durch die Mitglieder reprjsentierten Fachkom-
petenz beantwortet die Uga auch spezie!!e Fragen zu

ihrem Themenbereich und vermittelt Referenten.

Zur fruhkindlichen Entwicklung geben die Veraffent-

lichungen der Liga fur das Kind in Familie und Gesell-
scI·,aft wichtige Informationen und Argumentations-
hilfen, so z. B. die Sci·Iriften .Kinder- und familienge
rechtes Wohnen und .Der lebensanfang als Lebens-
entscheidung:

Die Liste der Veraffentlichungen sollte daher bei der
Geschjftsstelle angefordert werden.

- Verbesserung der Situation alleinstehender MOtter
und Vater und ihrer Kinder, z. B. durch Erweiterung
des Angebots von Teilzeitarbeitsplatzen,

- Verbesserung von MOglichkeiten und der Anwen-
dung von Fruhadoptionen,
Gesetze fur einen kinderfreundlichen Wohnungs
und Stadtebau, Ausbau von Spielplatzen.

4. Wissenschaftliche MaGnahmen

- FOrderung wissenschaftlicher Untersuchungen Ober
die Vorbedingungen richtigen elterlichen Verhaltens
und Ober die St6rfaktoren fruhkindlicher seelischer

Reifung und deren Folgen.
- wissenschaftliche Auseinandersetzung uber Grund-

lagen der optimalen Sozialisation des Kleinkindes,
der Mutter- und Vaterrolle und die Maglichkeiten
der auBerfamilialen Ersatzerziehung in den ersten
drei Jahren

Mitglieder der Liga sind zahlreiche Bundesverbande der

Jugend-. Familien· und Frauenarbeit, Berufsverbande
aus den verschiedensten Fachbereichen, Stiftungen,
Lions- und Rotary:lubs und einige wirtschaftsunter-

nehmen Das Kuratorium der Liga Ist Interd ziplinar be-

setzt, ebenso Ausschusse, die bei Bedarf zu bestimm-

ten Themen gebildet werden Die Liga finanziert sich
aus Mitgliedsbeitdgen und Spenden

.Der Lebensanfang als Lebensentscheidung
- .Die entscheidenden ersten Lebensjahre-

Fur Grundschullehrer/innen hat die Liga auBerdem die

Handreichungen herausgebracht: .Stichwort: Kind -

Wer ist es, was kam es. was braucht es?'

Eine Obersicht der Schriften und sonstigen Verdffent-

lichungen der Liga ist bel der Geschaftsstelle zu

erhalten.

Anfragen sollten an die Geschaftsstelle oder den Prjsi-

denten

Dr. Klaus G Conrad

BurgstraGe 61
' 5450 Neuwted 13

Telefon: 0 26 31/54150

gerichtet werden

:
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHE LIGA ZUR

BERAMPFUNG DES

HOHEN BLUTDRUCKES

e.v.
und

SEKTION NATIONALES

BLUTDRUCKPROGRAMM

- NBP -

Berliner StraBe 46

Postfach 10 20 40
6900 Heldelberg

Frau Liselotte Thomann (Geschaftsfuhrerin)
Frau Dr. Martina Potschke-Langer (leiterin des
Koordinationssekretariats des Nationalen
Blutdruckprogramms - NBP)

0 62 21/4117 74

06221/401360 (NBP)

0 62 21/40 22 74

Die Deutsche Liga zur 8ekjmpfung des Hohen Blut-
druckes e.v. wurde 1974 in Heidelberg als gemeinnutzi-
ger Verein gegrundet, um MaBnahmen zur Bekamp-
fung des hohen Blutdruckes in der Bevalkerung der

Bundesrepublik Deutschland zu entwickeln und zu

fardem. Die Satzung sieht dazu vor:

- Unterstutzung der standigen Fortbildung der Arzte
in der Diagnostik und Behandking des hohen Blut-
druckes,

- Aufkljrung der Bevalkerung uber die Bedeutung des

hohen Blutdruckes als Risikofaktor fur Gesundheit
und Leben.

- Anregung und Koordination von Vorsorgeprogram-
men und -einrichtungen zur Bekjmpfung des

hohen Blutdruckes und von Nachsorge- und Reha

bilitationsprogrammen und -einriditungen.
- Pflege der Verbindung und Erfahrungsaustausch mit

anderen wissenschaftlichen Gesellschaften im In-

und Ausland,
- Vorbereitung und Organisation wissenschaftlicher

Tagungen und Anregung und Koordination von For-
schungsprojekten auf dem Gebiet des hohen Blut-
druckes.

Zu den rd. 2.300 Mitgliedern der Liga geharen Arzte
verschiedener Fachrichtungen und laien, vor allem

Bluthochdruckkranke.

Die Organe der Uga sind der Vorstand, das Kuratorium

und die Mitgliederversammlung. Der von der Mitglie-
derversammlung gewahlte Vorstand besteht aus

sieben Personen, von denen mindestens vier wissen-
schaftlich oder klinisch auf dem Gebiet des Hochdruk-
kes tatig sein sollen. Der Vorstand bestimmt aus seiner

Mitte den Vorsitzenden. den stellvertretenden Vorsit-
zenden und den Schriftfuhrer. Die zwblf Mitglieder des
Kuratoriums werden auf Vorschlag des Vorstandes von

der Mitgliederversammlung gewahlt, sie sollen den
Vorstand beraten und Vorsdilage fur die Geschaftsfuh-

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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rung machen. Das Kuratorium soil in ausgewogenem
Verhjltnis mit Vertretern von Bundes- oder Landesmi-

nisterien. Krankenkassen, Versicherungsanstalten, der
Arzteschaft und der Industrie besetzt sein

Zur Koordinierung der Aktivitjten der Liga nach innen
und aueen und zur Erfullung verschiedener Aufgaben
unterhalt die Uga eine Geschaftsstelle mit haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeitern In den einzelnen Bundes-
13ndern gibt es sog Landesbeauftragte, die for die
Aktivitaten der liga auf Landesebene sorgen. Die Aktivi-
taten zur Erfullung der satzungsgemjeen Aufgaben
haben folgende Schwerpunkte:

- Information der Arzte durch Erstellung von Merk-
blattem.

- Unterstutzung der Hochdruckforschung, u. a. durch
i jahrliche Preise:

1. Franz-Gross-Preis
2 FOrderpreis fur die Hochdruckforschung an einen

jungen Wissenschaftler unter 40 Jahren

3 Franz-Volhard-Stigendium fur einen Studienauf
enthalt an einen Wissenschaftler. der sich Ver
dienste um die Hochdruckforschung erworben
hat.

Informaticn der Patcenten durch Arzt-Patenten-
Seminare und die Herausgabe von Informations-

,
material,

- Information der Offentlichkeit, u. a durch den Jahr-
lich verliehenen Publizistik-Preis an einen Journal-

sten, der besonders informativ Ober den Hochdruck
berichtet hat

Memenangebote Das Medienangebot der Liga rid· tet sich an die drei
Zielgruppen: Arzte - Patienten Offentlichkeit

Fur Arzte gibt es eine Reihe von Merkblattern (kosten
los) mit Empfehlungen zu Ursachen. Dagnose, Thera-
pie und Therapiekontrolle des hohen Blutdruckes. die
bei der Geschaftsstelle angefordert werden kannen
(fur Mitglieder in kleinen Mengen kostenlos). Dazu wird
ein Sammelband samtlicher Merkblatter .Empfehlun
gen zur Diagnostik und Behandlung der Hypertonie
zum Selbstkostenpreis angeboten Aueerdem hat die
Liga einen Leitfaden fOr Arzte zur inhaltlichen Vorberei.

tung von Arzt-Patienten-Seminaren oder Gruppensemi-
naren in der Praxis erstellt (kostenverursachend)

Fur Patienten (und auch Gesunde) gibt die Deutsche

Liga das Periodikum .Hoher Blutdruck' heraus, das vier-
mal jahrlich erscheint, fur die Mitglieder kostenlos ist
und uber Arztpraxen verteilt wird Weiterhin erstellt die
Liga einen Blutdruckpa B und Broschuren fur die Patten-
teninformation mit Themen wie

- Hypertonie und Sport,
- Empfehlung fur die Emjhrung bei hohem Blut-

druck,
- Hoher Blutdruck - Antworten auf 10 Fragen

(kostenverursachend fur Nichtmitglieden

Mit Interviews und Pressemitteilungen sowie der Be-
reitstellung von Sachinformationen an die Massen-
medien wird von der Uga die Offentlichkeit Ober den
hohen Blutdruck informiert

Das Nationale Blutdruckprogramm (NBP) als Sektion
der Deutsche Liga hat sich einiger Ziele der Uga beson-
ders angenommen und fuhrt alle zwei Jahre die Natio-
nale Blutdruckkonferenz durch.

Zu den Aktivitaten des NBP geharen u. a. Fruherken-

nungsaktionen in der Offentlichkeit. in Betrieben und
bei ScI,Olem, Kursangebote, Gesundheitsprogramme in

Grundschulen sowie Blutdruckmeekurse und Praxispro-
gramme fur Arzte und Arzthelferinnen.

ZU allen Aktivitaten hat das NBP Materialien herausge-
bracht.

Die Aufgaben des NBP werden von einem leitenden
und einem beratenden AusschuB entwickelt und durch
ein Koordinationssekretariat verfolgt. Der leitende Aus-
schuB wird von acht Arzten aus Forschung. Lehre und
Praxis gebildet und hat einen Vorsitzenden mit zwei
Stellvertretern Im beratenden Ausschue sind zahlreiche
medizinische Fachgesellschaften und Verbande vertre-  
ten Mehrere Arbeitsgruppen befassen sich mit beson-
deren Schwerpunkten:

Offene:chkeitsarbeit Praxisgrogramme Patienten trI

Betneben K'nderschulprogramm.Gesund leben
mad·lt Spae'

Die Arbeit der Liga und des Nationalen Blutdruck-

programms wird finanziert aus Spenden, Mitglieds-
beitrjgen, Erlosen aus Materialverkauf und Tagungs-
gebithren.

Eine Zusammenstellung der lieferbaren Druckschriften
kann von der Liga angefordert werden

Das Nationale Blutdruckprogramm erstellt ebenfalls

Medien, die fur Ante, Arzthelferinnen und in der Ge-
sundheitserziehung Tjtige sowie for Gesunde und
Kranke bestimmt sind. Dazu geharen u a

- die NBP-Informationen, die 10mal pro Jahr erschei-

nen und an die Schlusselpersonen kostenlos ver-

sandt werden Die NBP-Informationen enthalten
Nachrichten und Berichte zu den Rubriken .Aus der

Forschung fur die Praxis, .Aus der Praxis - fur die

Praxis·,
Handbuch fur die Durchfuhrung von Fruherken-

nungsaktionen auf hohen Blutdruck in Betrieben
(kostenlos),

- Blutdruck-Meskurs. eine Einfuhrung in die Blut-

A druckmessung in der taglichen Praxis (kostenlos).
Bluthochdruck ein Ratgeber fur Patienten, eine

I
Diaserie fur Vortrage fur Patienten (wird an Arzt-

praxen verliehen),
- Das Leben mit Bluthochdruck. eine Harkassette fur

Patienten (kostenlos Ober den behandelnden Arzt zu

beziehen),
- Entwicklung einer Ausstellung mit Arbeiten, die

Kunstler anlaBlich eines Wettbewerbs zum Thema
Bluthochdruck erstellt haben

Eine Broschure mit der Darstellung der Materialien der

Liga und des NBP ist vorhanden und kann dort ange-
fordert werden

- NBP -
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Das Serviceangebot der Liga und des NBP besteht
neben den Informationen an Arzte und Laien durch
Materialien in

- den Fortbildungsaktivitaten fur Arzte und Arzthelfe
rinnen Ober Ffherkennung und Therapie des Blut-
hochdruckes auf regionaler Ebene u. a. durch die
Landesbeauftragten mit Unterstutzung von arzt-
lichen Vereinen und Akademien sowie der pharma·
zeutischen Industrie (Informationen daruber Ober

die Liga bzw. das NBP).
- den Seminaren zur Einfuhrung in die Technik der 24-

Stunden-Blutdruckmessung (ABPM) - kostenpflich-
tig,

- den BlutdruckmeBkursen an Samstagnachmittagen
in der ganzen Bundesrepublik: Teilnahme ist kosten-
los, Termine k6nnen beim NBP erfragt werden,

- der Durchfuhrung von Ant-Patienten-Seminaren, in
vielen Stadten der Bundesrepublik durch Kranken-
haus- und niedergelassene Arzte mit 100-400 Teil.

nehmern,
- den Tagungen der wissenschaftlichen Sektion der

liga zur Unterstutzung der Hochdruckforschung,
- der Durchfuhrung der Nationaten Blutdruckkonfe-

renz zur wissenschaftlichen Standortbestimmung
und Weiterentwicklung.

- der Referentenvermittlung zu Fragen des hohen
Blutdruckes (kostenlos, nur die Reisekosten mussen

Obernommen werden),
- der Bereitstellung von geschulten Teams fur

Betriebsaktionen zur Fruherkennung von Bluthoch-

druck. Obergewicht und erhahten Cholesterinwerten

(bundesweit, kostenverursachend),
- der  rderung von Entwicklung und Einsatz ver

schiedener Projekte oder Programme von Fachge-
sellschaften, Krankenkassen, Verbanden und Indu-
strieunternehmen. die vom NBP nach bestimmten
Kriterien anerkannt und finanziell unterstutzt wer

den,
- Entwicklung und Einsatz des Kinderprogramms

.Gesund leben macht SpaB gemeinsam mit der AOK
Pforzheim fur die Grundschule (Beratung und

Konzept kostenfrei).

Bei Planung und Durchfuhrung von Risikofaktoren-
orientierten Maenahmen sollten die Kompetenz, das
Medienangebot und die Serviceleistungen der Liga und
des NBP in Anspruch genommen werden

Beispielhaft fur die Serviceleistungen sei auf die Refe-
rentenvermittlung, das Kinderprogramm .Gesund leben
macht Spa B' und die Maglichkeiten fur Betriebsaktio-

nen hingewiesen.

Zu empfehlen ist weiterhin, die Verzeichnisse der Mate-
rialien der liga und des NBP anzufordern.

Die Empfehlungen fur Aspekte des Bluthochdruckes
(z. B. Selbstmessung, Ernahrung) beruhen auf fact·wis-
senschaftlichem Konsenz und bieten so eine sichere

orientierung

Service-
lelstungen

Empfehlungen

- NBP -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE RHEUMA-

LIGA BUNDESVERBAND

e.v.

Rheinallee 69
5300 Bonn 2

Georg Konletzny
susanne vella

0228/355425

Die Deutsche Rheuma-Uga wurde 1970 gegrundet und
ist ein ZusammenschluB von Betroffenen und Rheuma-

tologen, engagierten Burgerinnen und Burgem sowie
Fachkraften aus den unterschiedlichsten Bereichen.

Rheuma ist eine der haufigsten Ursachen fur die Einlei

tung von Rehabilitationsmaenahmen. Ein wichtiger
Grund fur die Entstehung der Rheuma-Liga war des-

halb. die vom Rheuma betroffenen Menschen gegen-
uber Sozialleistungstragem und Gesetzgeber besser

ver·treten zu kannen. Dart: ber hinaus wurde fruh der
Bedarf gesehen, den Alltag mit dieser. in den meisten
Fjllen chronischen Erkrankung besser bewjltigen zu

kannen: durch Austausch von Erfahrungen unter
Betroffenen und durch die umfassenden Informa-
tionen Ober neueste technische Hilfsmittel sowie Infor-
mationen darober, wie der Krankheitsverlauf gunstig
beeinfluBt werden kann.

Die Rheuma-liga Bundesverband e.V. ist der Dachver-
band verschiedener Vereine im Bereich Rheuma. Er

gliedert sich in 17 landesverbande (1991) einschlieelich
Berlin-Ost und 3 Mitgliedsverbande, die im folgenden
genannt sind:

Deutsche Vereinigung Morbus Bechterew e.V.

Metzgergasse 16, 8720 Schweinfurt

Tel.: 0 97 21/2 20 33

lupus Erythematodes Selbsthilfegemeinschaft e.v.

Galenkamp 3.4600 Dortmund 15
Tel.: 02 31/37 02 86

Selbsthilfegruppe Sklerodermie in Deutschland e.v.
RingstraGe 12. 6360 Friedberg 5
Tel.: 060 31/2480

Auf Ortlicher Ebene gibt es Arbeitsgemeinschaften und

Gesprachsgruppen.

Die Mitgliedsverbande sind fur sich selbstjndig. Der
Dachverband nimmt fOr sie Vertretung in politischen
und gesetzgeberischen Verfahren wahr

Finanziert wird die Deutsche Rheuma-Liga e.\( durch

Mitgliedsbeitrage sowie Zuwendungen folgender Lei-

stungstrjger und staatlicher Einrichtungen (mit jjhr
lichem Wechsel oder in schwankender Hohe):

Aufgaben
und Zlele
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DEUTSCHE

RHEUMA·LIGA
BUNDES-

VERBAND e.v.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote  

Service·
lelstungen

Empfehlungen

1. Bundesministerien fur Gesundheit sowie Arbeit und
Soziales

2 Ministerien der Ljnder

3 Bundesversicherungsanstalt fur Angestellte
4 Verband der Rentenversicherungstrager
5 Landesversicherungsanstalten
6. Krankenkassen

7..GlucksSpirale'/.Aktion Sorgenkind'
8. Deutscher Paritatischer Wohlfahrtsverband

Die Deutsche Rheuma-Liga e.v vet-steht sich als Hilfs-

und Selbsthilfegemeinschaft und hat sich folgendes
Arbeitsprogramm gegeben:

Fachliche Hilfen (Ortlich)

wie Bewegungs- und Ergotherapie, sozialpadago-
gische Betreuung und sozialrechtliche Beratung,
psychologische Hilfen, Vermittlung von Pflege-

Rheuma-Magazin MOBIL

ist die Mitgkederzeitschrift, ledoch auch erhaltlich

fur Nicht-Mitg reder D:,e Zeitschrift informiert uber

neueste Entwicklungen im medizinischen, tech-
nischen und sozialrechtlichen Bereich und berichtet

aus den Landesverbanden, von Arbeitsgemeinschaf-
ten und aus den Mitgliedsverbjnden.
Merkblatter Rheuma

Beispielhaft seien genannt:
Reihe 1 : Rheumatische Erkrankungen
Reihe 2 : Kinder und Jugendliche
Reihe 3 : Diagnostische und therapeutische

Methoden
Reitie 3.1: Immunologie und rheumatische Erkran-

kungen
Reihe 3.2: Der psychosomatische Hintergrund rheu-

matischer Erkrankungen

- Die Deutsche Rheuma-Liga informiert kostenlos

Betroffene uber fachliche und Nachbarschaftshilfen.

Sie vermittelt Adressen von Therapieangeboten
(Bewegungs-, Ergotherapie, Schmenbewaltigungs-
kurse), Pflegedienste.

- Sie unterst0tzt die GrOnding von Selbsthilfegruppen
durch Informations- und Adressenvermittlung und

Fortbildung ehrenamtlicher Hetfer
Sie organistert Fortbildung von therapeutisct·tem

  und psychosozialem Fachpersonal

Die Deutsche Rheuma-Liga versteht sich als Hilfs- und

Selbsthilfeorganisation Unter den Publikationen sind

besonders zu empfehten die Merkblatter Rheuma

(s Medienangebote) und die Zeitschrift MOBIL, die uber
Aktivitjten und Vorhaben der Deutschen Rheuma-liga
informiert. In MOBIL wird auch auf Vortrage und Infor-
mationsveranstaltungen sowie auf die Fortbildungs-
angebote hingewiesen

Wichtig ist auch der Adressendienst (Weitergabe von

Adressen zu therapeutischen Angeboten und Hilfs-

mOglichkeiten). der Ober den Bundesverband in Bonn
und die 6rtlichen Arbeitsgemeinschaften abgefragt
werden kann.

diensten und Einsatz von zivildienstleistenden.
Angebot an Kursen zur schmerzbewjltigung

- Laienhilfe
wie Besuchsdienste, Nachbarschaftshilfe, Vorlese-

dienste, Telefonketten

Farderung der Selbsthilfe

durch Grundung von Gesprachsgruppen, Musik- und

Tanzgruppen, Rheuma-Treffs (Information und

Geselligkeit)
- Information und Aufklarung

von Betroffenen, AngehOrigen, Fachkraften sowie
der breiten Offentlichkeit
Fortbildung
von Mitarbeitern der Rheuma-Liga, insbesondere der

ehrenamtlichen Helfer und von AngehOrigen der
medizinischen Heil- und Hilfsberufe sowie von

Psychologen und sozialen Berufen.

Reihe 4: Physiotherapie
Reihe 5: Ausere Einwirkungen
Re£he 6: Sozia:e H:;fen

D:e Merkblatter enthalten In gut verstandlicher Form
fachliche Informationen fur Betroffene, Angehorige
und andere Interessierte
Broschuren und Plakate zu verschiedenen Themen
Audio- und Videokassetten zur Information und zur

Anleitung in der Bewaltigung von Alltagsproblemen
Anschriftenverzeichnis der Mitgliedsverbande sowie
der Ortlichen Arbeitsgemeinschaften

Ein Verzeichnis sjmtlicher Informationsmittel kann

angefordert werden Die Mitgliedsverbjnde verfugen
uber eigenes Informationsmaterial, das dort erfragt
werden kann.

- Vortrage und Informationsveranstaltungen werden

zu den unterschiedlichen Themenbereichen orga-
nisiert (Ankundigungen hierzu und zur Fortbildung I
im Rheuma-Magazin MOBIU
Auf Anfrage gibt die Rheuma-Liga Empfehlungen zu

Buchem zum Thema Rheuma

2
Filme und Dia-Schauen kdnnen angefordert werden.
Anschriften der ortlichen Arbeitsgemeinschaften
und der Mitgliedsverbande konnen beim Bundesver-

band angefordert werden 1

1

4
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

1 DEUTSCHE

UMWELT-AKTION e.V.

Heinrich-Heine-Allee 23
4000 Dusseldorf 1

Herr Schweitzer
Herr Stein (Bundesgeschaftsfohrer)

0211/131322, 131216

Mullnotstand, Wald- und Artensterben. drohende

Klimakatastrophen mahnen eindringlich, die BemOhun-

gen um einen effektiven Umwelt- und Naturschutz
noch zu verstjrken. Gesetzliche Regelungen sind not-

wendig Sie allein reichen jedoch nicht aus Ebenso

wichtig ist. dae noch mehr Burger als bisher die vielfal

tigen Maglichkeiten zu mehr Umweltsci·lutz im eigenen
Alltag erkennen und nutzen.

Die Deutsche Umwelt-Aktion (DUA) widmet sich dieser

Aufgabe der Umweltinformation und Umwelterzie

hung Die leitenden Ziele sind:

- die Achtuno vor dem Leben und seinen naturichen

Grundlagen starken,
- auf die Gefjhrdungen unserer Umwelt aufmerksam

machen.
- akologisches Wissen fardern.
- Handlungsmaglichkeiten aufzeigen und die Bereit-

scI,aft wecken, solche LOsungswege im taglichen
Verantwortungsbereich auch zu beschreiten.

Umweltbewuetsein und umweltgerechtes Verhalten
fardert die DUA vor allem dort, wo es besonders wich-

tig ist - bei den jungen Mensct·ten; und dort, wo die

Breitenwirkung am gr©Bten ist - in den Schulen. Von

hier gelangen die Impulse und Anregungen bis in die
Familien. Was Kinder und Jugendliche hier lerr·ten und

trainieren, praktizieren sie auch zu Hause. Gerade der

Umweltschutz im Alltag kann so von einer Farderung
der schulischen Umwelterziehung auBerordentlich pro-
fitieren.

Kostenlose liste der Bucher und sonstiger Medien zu

Umweltschutz/Umwelterziehung anfordern.

Das DUA-Programm fur die Schulen

Umweltschutzstunden mit 16-mm-Farbton-Filmen sind
das Markenzeichen der DUA. Ein motivierender Infor

mations- oder Spielfilm in 16-mm-Farbton steht tradi-
tionell im Mittelpunkt der Umweltschutzstunde.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

Service-

leistungen

!
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DEUTSCHE
UMWELT-AKTION

e.v.

Service-

letstungen

Die Filme tragen zur hohen Anschaulichkeit der Um-
weltschutzstunden bei. Entscheidend fur ihren Erfolg
ist jedoch das vertiefende Unterrichtsgesprach mit
dem/der DUA-Beauftragten, die zusatzlichen prak-
tischen Demonstrationen, die Tips und Obungen zum

Umweltschutz im Alltag, die zu Jeder umweltschutz-
stunde gehdren.

.Umweltlemen vor Ort, d. h. Exkursionen zu Umwelt-
und Naturlernorten, bieten den Schulem Gelegenheit
zu unmittelbaren Erfahrungen und Begegnungen. Die
Kinder lernen Tiere und Pflanzen in ihren Lebens
rjumen kennen, be-.greifen' Wasser, Boden, Luft als

elementare Grundlagen unseres lebens, inspizieren
Probleme und Lasungen des umweltschutzes, sei es

auf einer Mulldeponie, einer Kompostierungsanlage, in

einer Papierfabrik oder auf einem Bauernhof.

Die Beratung von Lehrern auf padagogischen Konfe-

renzen, Vortrjge auf Elternabenden, die Initiierung und

Begleitung von schulisct·len Umweltprojekten haben
1990 erheblich zugenommen. Sie belegen die zuneh-
mende Bedeutung der Umwelterziehung und die
Resonanz der DUA in den Schulen.

Zu all diesen Veranstaltungen erhalten die Schulen
kostenlos didaktische Begleitmatenalien mit zahl·
reichen Vorschtfgen fur weiterfuhrende Unterrichts-
reihen oder Projekte
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE

VEREINIGUNG FUR DIE

REHABILITATION

BEHINDERTER e.V.

Frledrlch-Ebert-Anlage 9
6900 Heldelberg 1

Herr Andre
(Geschaftsfuhrer)

Herr Schmollinger
(Mitglied der GeschaftsfOhrung,
Berelch Offentlichkeltsarbelt)

0 62 21/2 54 85

Die Geschichte der Deutschen Vereinigung geht zuruck
auf das Jahr 1909. als der Orthopade Konrad Biesalski

die,Deutsche Vereinigung fur Kruppelfursorge grun-
dete. Im Laufe der Jahre hat die Vereinigung mehrfach
ihren Namen geandert. Die gegenwartige Bezeichnung
besteht seit 1962 und wurde beschlossen, well die Auf-

gabenbereiche. in welchen die Deutsche Vereinigung
tjtig wurde, sich Ober die Forderung der Betreuung
Karperbehinderter hinaus nun auch auf die Belange
Sinnesbehinderter. psychisch Behinderter und geistig
Behinderter ausgedehnt hat.

Die enge Zusammenarbeit der Deutschen vereinigung
mit der 6ffentlichen Verwaltung und ihre vorparlamen-
tarische Mitarbeit an sozialgesetzlichen Neuregelungen
in allen Fragen der Rehabilitation Behinderter zeigt sich

besonders deutlich darin, daB dias Bundesministerium
fur Gesundheit die Arbeit der Deutschen Vereinigung
f0rdert und finanziell unterstutzt.

Zur bestmaglichen Eingliederung oder Wiedereinglie-
derung von Personen, die korperlich. seelisch oder gei-
stig behindert bzw. durch gesundheitliche Schaden in

ihrer Entfaltung beeintrjchtigt sind, ist es unbedingt
erforderlich, dae gesamtgesellschaftlich ein Forum zur

Verfugung steht, in welches alle am vielgestaltigen Pro-

zeB medizinischer Rehabilitation, schulisch-beruflicher

Eingliederung und sozialer Integration beteiligten
Fachgruppen, politischen Instanzen, Verwaltungsstellen
und Interessenverbande ihre Oberlegungen in multidis-

ziplinjrer Diskussion einbringen kannen.

Gem38 ihrem Interesse an einer ausgewogenen und

reprasentativen Beteiligung der an Fragen der Rehabili-

tation interessierten gesellschaftlichen Krafte setzt sich

die Deutsche Vereinigung aus folgenden Mitglieder-
gruppen zusammen:

1. Trager der gesetzlichen Kranken-, Unfall-, Rentenver-

sicherungen; dffentl. Gesundheitsdienst, Sozialhilfe-

trager und Bundesanstalt fur Arbeit;

2. Einrichtungen fur die Behandlung. Beschutung. FOr-

derung. Ausbildung und gesellschaftliche Eingliede-
rung Behinderter (Spezialkrankenhauser. Pflegeein
richtungen, Diagnose- und Fruhfarderungskliniken,
Sonderschulzentren, Rehabilitationszentren, ge-
schotzte Wohnanlagen fur Behinderte, Beratungs-

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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DEUTSCHE
VEREINIGUNG
FOR DIE

REHABILITATION
BEHINDERTER

e.v.

Aufgaben
und Zlete
der Institution

Medlenangebote

service-

lelstungen

stellen und Einrichtungen der Gesundheits-, Jugend-
und Sozialbeharden sowie Institutionen der Berufs-

bildung. der BerufsfOrderung und des besonderen
Arbeitsmarktes);

3. verschiedene Zusammenschlusse Behinderter und
ihrer Angeharigen Dies sind im einzeanen:

Interessengemeinschaften und Zweckverbande Be-
hinderter, Selbsthilfeorganisationen. Eltemverbande
behinderter Kinder, Clubs Behinderter und ihrer
Freunde, Kriegsopferverbande und Behinderten

sportverbande;

4. Fachkrjfte der Rehabilitation aus allen Berufsgrup-
pen als Einzelmitglieder

Die Deutsche Vereinigung hat fur alle herausragenden
Probleme der Rehabilitation in der Bundesrepublik
Deutschland entsprechende Fachausschusse einge-
setzt. in denen Teams von Fachleuten aus verschiede-

nen Berufsgruppen ehrenamtlich tatig sind. Dle Ar
beitsthemen der Ausschesse erstrecken sich auf:

Problembereiche der Pravention und Gesundheits-

erziehung
Arbe,tsbeschaffung und berufetche ScI· u:ung Behin-
derter

Die Publikationen der Deutschen Vere'inigung fur die
Rehabilitation Behinderter dienen zum einen der Infor-

mation von Fachleuten und Verantwortlichen im Be-
reich der behindertenspezifischen Probleme, zum an-

deren der Aufkljrung der Offentlichkeit und der Be-

troffenen uber Magtichkeiten dec Behand!ung.

Als Periodikum erscheint die Zeitschrift .Rehabilitation'
Sie ist das Organ der Deutschen Vereinigung In ihr

werden Fragen der medizinisct·ten, schulischen, psycho-
logischen und beruflichen Rehabilitation behandelt. Sle
wendet sich an Fact· leute. erscheint vierteljahrlich und
ist gegen Bezugsgebuhr erhaltlich,

Ebenfalls an Fachleute wenden sich die kostenpflichti
gen Tagungsberichte uber Fachtagungen zu Proble-
men der Versorgung Behinderter (z. B. zur Technologie
und Umweltgestaltung im Dienste der Rehabilitation
Behindertert

Ein Standardmedium der Deutschen Vereinigung ist die

loseblattsammlung .Praktische Hilfe fur Karperbehin-
derte. In diesem jatirlich Oberarbeiteten und erganz-
ten Katalog werden technische und apparative Hilfsmit-

tel vorgestellt und beschneben, die nach dem Pru-

,
fungsurteil einer hierzu gebildeten Expertengruppe
geeignet sind, Karperbehinderten das tagliche Leben
zu erleichtern oder Pflegepersonen bei ihrer Betreu-

ung zu helfen Diese Hilfsmittelsammlung wird durch

Erganzungslieferungen jahrlich aktualisiert (kosten-

pflichtig).

In jjhrlicher Folge veranstaltet die Deutsche Vereini-

gung Kongresse und Arbeitstagungen. die der offenen

Beratung aktueller soziater, medizinischer, ethischer,
schulischer, organisatorischer und legislativer Probleme
der Rehabilitation dienen.

- versicherungsrechtliche Probleme
- Fragen der Forschung, Dokumentation
- psychiatrische Betreuung
- Fragen des Behindertensports und der Bewegungs-

therapie
- Organisations- und Strukturfragen der Anbieter von

Rehabilitationsleistungen
- Belange der Aus-, Fort- und Weiterbildung von

Rehabilitationsfachkraften
- Probleme des Arbeitsmarktes und der Eingliederung

Behinderter im Arbeitsleben
- Erfordemisse der Nachsorge fur Krebskranke u. a.

Behindertengruppen
- Hilfsmittelversorgung Behinderter im taglichen

Leben.

In anderen Ausschussen wird Ober spezielle Fragen der
Rehabilitation bestimmter Behindertengruppen bera-
ten. etwa im Hinblick auf Kinder mit Zerebralparese
oder auch Menschen mit Querschnittslahmungen, Hor-,
Stimm- und Sprachschaden u a

Fast alle Arbeitsausschusse veraffentlichen von Zeit zu

Zeit ihre Arbeitsergebnisse Dies schlagt sich in Zeit-

schriften- und Buchver6ffentlichungen oder Merkblat

tem nieder, die an Interessierte und Betroffene weiter-  

gegeben werden

An audiovisuellen Medien bietet die Deutsche Vereini-

gung eine Filmreihe an Diese Filme kannen als Unter-
richtsmaterial fur die Ausbildung von Fachkraften im
Behindertenbereich eingesetzt werden und somit ei-
nen ersten Eindruck Lber die Problematik Behinderter

geben.

Auszugsweise seien genannt:

- Marie, Verhaltensweisen eines zerebralparetisctten
Kindes

- Fruhdiagnostik bel Gehimlahmung
- Fruhdiagnostik bei spastisctten Lbhmungen.

Die Beschreibungen der Filme k6nnen einem Informa-

tionsblatt entnommen werden. Auf diesem Info-Blatt

sind auch die Entleihbedingungen sowie die Kosten
aufgefuhrt.

Die Veroffentlichungen der Deutscrlen Vereinigung
k6nnen in einer Prasenzbibliothek eingesehen werden.
Auf Wunsch kann auch ausgeliehen werden. Hierzu

sollte man sich an die Deutsche Vereinigung fur die
Rehabilitation Behinderter e V direkt wenden

Die ,Jahrbucher von 1951 bis 1964 sind auf einer geson-
derten Liste erfast. Mit einem Stern versehene Tite!

kannen gegen Voreinsendung des angegebenen Be-

trags in Briefmarken bestellt werden Preisangaben in

Klammern gelten fur Mitglieder. Die Jahrbucher enthal-

ten die Inhalte und Ergebnisse der von der Deutschen

Vereinigung abgehaltenen Kongresse.

Ein jjhrlich erscheinendes Programm informiert uber

Teilnahmebedingungen sowie die entstehenden Ko-

sten.

Die Ergebnisse dieser Fachtagungen werden in Form

von Berichtsbanden veraffentlicht und den Fachkreisen
Rehabilitation zuganglich gemacht238



Da die Vereinigung gute Kontakte zu Fachleuten im Be-
reich der Behindertenarbeit unterialt. ist es maglich,
uber sie Referenten zu bekommen. Mit diesen kann
Cber die Deutsche vereinigung fur die Rehabilitation

Behinderter e.V. Kontakt aufgenommen werden, um

uber eine Referententatigkeit und ein Honorar zu ver-

handeln.

Beratung

Die Deutsche Vereinigung fur die Rehabilitation Behin-

derter e V berjt die haupt- und ehrenamtlichen Mitar-

beiter der Rehabilitation auch bei aktuellen Problemen
(Anfrage telefonisch oder schriftlich).

Im einzelnen zu empfehlen sind:

Die Aufnahme in den Verteiler der Deutschen Vereini-

gung fur die Rehabilitation Behinderter e.V Auf diesem
Wege erhalten Interessierte das Ver6ffentlichungsver-
zeichnis sowie das Programm fOr die Kongresse und

Arbeitstagungen (kostenlos).

Beachtet werden sollte das umfangreiche Medien-

angebot, hierbei insbesondere:

- die Zeitschrift .Rehabilitation'
- die Tagungsberichte/KongreBberichte
- die Loseblattsammlung .Praktische Hilfen fur

KOrperbehinderte
- das Filmangebot (Filmbeschreibung und Entleih-

bedingungen erhaltlich)

An Serviceleistungen sind zu empfehlen.

- die Teilnahme an Arbeitstagungen (Programm anfor-
dern)

- die Referentenvermittlung
- Beratung bei aktuellen Problemen.

DEUTSCHE
VEREINIGUNG
FOR DIE

REHABILITATION
BEHINDERTER

e.v.

Service-
lelstungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHE VERKEHRS-

WISSENSCHAFTLICHE

GESELLSCHAFT e. V.

-DVWG-

BruderstraBe 53
5060 Bergisch Gladbach

Herr DIpl.-Volkswirt Klaus Thielen

(Abtellungsleker)

0 2204/6 00 27-28

Die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft

e.v. (DVWG) ist eine Vereinigung, die von ihren Mitglie
dem getragen wird. Die fachlichen und wissenschaftli-
chen Publikationen, insbesondere auch die Bibliogra-
phien. Dokumentationen und Expertenvorstellungen
der Vereinigung sind wichtige Grundiagen fur den Ver-

kehr in allen Bereichen. Sie liefern Hinweise auf die Be-
deutung des Lebensbereiches Wohnen als Ursachenbe-
reich, aber auch als Auswirkungsbereich des gesund-
heits- und umweltbelastenden Verkehrs.

Die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft

e.v. (DVWG) besteht seit 1908 als wissenschaftlicher Ver-
ein in Berlin und wurde 1949 in der heutigen Form ge-

grundet.
Die Gesellschaft hat etwa zweitausendsechshundert
Mitglieder. Darunter befinden sich Vertreter von Bund
und Wndem, Bundesbahn und Bundespost, Verkehrs-
unternehmen. kommunalen Spitzenverbanden und

Kommunalkorperschaften.
Die Gesellschaft ist in eine Hauptstelle und zwanzig Be-

zirksvereinigungen untergliedert.
Sie wird vorwiegend durch ihre Ivlitglieder finanziert.

Die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft

e.v. ist gemeinnutzig.
Zweck der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Ge-
sellschaft e.V. ist die FOrderung der Verkehrswissen
schaften auf allen Gebieten. Insbesondere hat sich die
Gesellschaft die Aufgabe gestellt, Fuhrungs- und Fach.
kraften des Verkehrswesens die Gesamtentwicklung der

sich rasch erneuemden und Oberlagemden Verkehrs-
wissenschaft zu erschlieBen und zu vermitteln. Gleich-

zeitig erarbeitet die Gesellschaft in enger Zusammenar-
beit mit den Verkehrstragem von Luft, Wasser, ScI,iene
und StraBe wissenschaftliche Grundlagen und vermit-

telt diese Ergebnisse in die Anwendung und in die
Offentlichkeit
Hierbei liegt die Aufgabe der Hauptstelle der Deut-
schen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft in der

Betreuung der Mitglieder sowie in der Durchfuhrung
von wissenschaftlich begleiteten Seminaren und Work-
shops.

Fur den

emgen Leser

Aufgaben
und Ziele
der Institution

1
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-DVWC-

Aufgaben
und zlele
der Institution

Die Bezirksvereinigungen befassen sich demgegenuber
vorrangig mit regionalen und lokalen Verkehrsproble-
men und tragen zur fachlichen Weiterbildung und zum

fachlichen Erfahrungsaustausch sowie zur Information
der Offentlichkeit bel Hierzu dienen regelrnaBige Sit

zungen ebenso wie Einzelvortrage und Podiumdiskus-
sionen
Als eine Abteitung der Deutschen Verkehrswissen-
schaftlichen Gesellschaft e V ist die Zentrale Informa-
tionsstelle for Verkehr (ZIV) tatig. Ihr obliegt die Auf-
gabe der Dokumentation und Information wissen-
schaftlicher Arbeiten zum Problembereich Verkehr

Med/enangebote   Entsprechend ihrer ausgepragten Dienstleistungsorien-
tierung stellt die Deutsche Verkehrswissenschaftliche
Gesellschaft e V (DVWG) ein umfangreiches Medienpro-
gramm bereit, das in vier Reihen aufgegliedert ist
Mit einer Veroffentlichungsreihe A stellt die DVWG eine

i Bibliographie des deutschen Verkehrsschrifttums zur

Verfugung Seit 1965 werden Her al!e erre chbaren Ver-

offert':tangen aus dem B£re:21 des Verkehrs etfaSt
und getrerInt nach Bucherr und Aufsatzen b b -gra
phisch zusammengestellt In dieserjahrlich erscheinen-

  den Bbliographie werden auch solche veraffentlichun-

gen erfaet, die nicht uber den Buchhandet zu beziehen
sind Hierzu zahlen u a Dissertationen, Gutachten und

1 Fimiendrucke.
Mit einer Ver6ffentlichungsreihe B werden alle Referate
und wesentliche Diskussionsbeitrage bei den Semina-
ren und Workshops der DVNG fur die Offentlichkeit zu-

gjnglich gemacht Beispielhaft seien folgende Veran-

staltungsthemen genannt:

Service-

lelstungen

- Gesellschaftliches leitbild fur den Verkehr in den Bah
lungsrjumen

- Verkehr in den Ballungsrjumen
- Umweltakonomie und Verkehrsplanung

Ahnlich werden in einer Veroffentlichungsreihe D die
Referate bei Veranstaltungen der Bezirksvereinigungen
der DVWG dokumentiert

Die Dokumentation der Verkehrserhebungen, eine ge-
meinsame Informations- und Dokumentations-tnitia-
tive von Bund. Landern und kommunalen Spitzenver
banden, bietet Informationen uber abgeschrossene,
noch laufende. geplante oder stjndig erfolgende Ver-

kehrserhebungen und erscheint in Form einer lose-

blattsamm'ung D·e Redaktron und Manusknaterste!-
tbng erfcagt dur:f d e Ziv d.e auch als Auskdnftsste' e

uber Verkehrserhebangen fungiert Die Dokumentation
enthalt auch Daten uber Verkehrserhebungen, die fOr

einige Nachbarstaaten der Bundesrepublik Deutschland
bzw zum grenzuberschreitenden Verkehr gemeldet
werden.
Mit einer Verbffentlichungsreihe C stellt die Deutsche
Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e V. alle mit ver

kehrswissenschaftlicher Lehre und Forschung befa Bten
Personen und Institutionen (Einzelwissenschaftler. Un-

ternehmen, Verbande, Beharden, Universitaten etc )

zusammen.

Die ver fentlichungen der Deutschen Verkehrswissen-

schaftlichen Gesenschaft konnen gegen Kostenerstat-

tung bei ihr bezogen werden.

Interessenten kennen sich in den Verteiler der Gesell-

scI·taft aufnehmen lassen und werden dann vor allem
uber die Veranstaltungen der Gesellschaft informiert

 
Das Wirken der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen
Gesellschaft e V (DVWG) ist in hohem Maee durch wis-
senschaftliche Dienstleistungen gepragt
In jedem Jahr w:rd elne Reihe von Seminaren und
Workshops durchgefuhrt. deren Themenstellung durch
den Erbrterungsbedarf der Mitglieder der DVWG be-
stimmt wird und die unter wissenschaftlicher Leitung
stattfinden Diese Veranstaltungen bieten sowoht den

Experten aus der Verkehrswissenschaft und aus dem

I Verketirswesen wie auch sonstigen fachlich interessier-
ten Personen ein wichtiges Diskussionsforum.

Erganzt wird das Veranstaltungsangebot des Verbandes
auf regionaler Ebene durch Vortrjge, Besichtigungen
und Exkursionen
FOr Mitglieder ist die Teilnahme an den Veranstaltun-
gen der Gesellschaft kostenlos oder kostenermjeigt
Fur Nicht-Mitglieder betragt die Teilnehmergebuhr fur
Seminare rund 350,- DM.
Interessierte kennen die Veranstaltungsprogramme der
Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft bel

der Hauptgeschaftsstelle in Bergisch Gladbach anfor-
dem
Neben den Veranstaltungen und Veroffentlichungen
der Deutschen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft
e V selbst sind die Dokumentations- und Informations-

dienstleistungen der Zentralen Informationsstelle fur
Verkehr ein Angebot der DVWG. Die Zentrale Informa-

tionsste!!e ermittelt und sammett Daten, Fakten. Auto-

ren und Publikationen aus dem gesamten Verkehrswe-

sen und erteilt hieruber Einzelauskunfte oder erstellt
Obersichtsrecherchen zu entsprechenden Anfragen So
werden beispielsweise Literaturrecherchen zum Thema

Verkehrsnutzung oder zum Thema Verkehrsunfallursa-
chen durchgefuhrt Erforderlichenfalls verweist die ZIV
Anfrager auch an andere Stellen der Fachdokumenta-
tion und Fachinformation
Die umfangreiche Bibliothek der Deutschen Verkehrs-
wissenschaftlichen Gesellschaft steht als Prjsenzbiblio-
thek allen Interessierten zur Verfugung

1
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' Die Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft e.V

(D\ANG) ist fur die Gesundheitserziehung im Lebensbe-

relch Wohnen unter mehreren Gesichtspunkten ein

wichtiger Partner.

So hat die vor allem in den Verdichtungsregionen
wachsende Differenz zwischen Boden-. Bau-und Woh

nungspreisen einerseits und Beschaftigungseinkom-
men andererseits zu einer Verlagerung der stjdtebau-

lichen Wohnfunktion an preisgunstigere. aber entfem

tere Standorte und damit zu einer drastischen Erh,5-

hung des Berufs-. Ausbildungs- und Versorgungsver-
kehrsaufkommens gefuhrt Versurkt wurde diese Ent

wicklung durch die gleichzeitige fortschreitende Ver-

ringerung der im Wohnbereich selbst verbleibenden

Funktionen einschlieelich Freizeit. urlaub und Erholung,
die zu einer weiteren Erhahung des Verkehrsaufkom-

mens durch den Freizeit- und Urlaubsverkehr beigetra-
gen hat.
Soweit die Gesundheitserziehung im Lebensbereich

Wohnen Erkenntnisse und Einsichten Ober die Zusam-
menhange von Wohngegebenheiten und Verkehrsver-
brauch der Privathaushalte vermitteln will, kann sie die
hierzu erforderlichen Grundlagenmaterialien und Fach
publikationen uber das Dokumentations- und Informa-

tionsangebot der DVWG feststellen und beschaffen.

Der Lebensbereich Wohnen ist nicht nur ein Ursachen-
bereich des wachsenden Verkehrsaufkommens. son-

dem zugleich auch ein Folgelastenbereich dieser Ent-

wicklung:
So sind hjufig preisgunstigere Wohnstandorte zugleich
auch solche, die den Gesundheitsbelastungen durch

die Urm- und Luftschadstoffemissionen vor allem des

Kraftfahrzeugverkehrs besonders ausgesetzt sind.

Gleichzeitig wirken sich auch die zunehmenden Bean-

spruchungen der Budgets der Privathaushalte fur die

direkten und indirekten Kosten der Kraftfahrzeugaus-
stattung und des Verkehrsverbrauchs der Privathaus-
halte im Wohnbereich aus

Hierbei durfen auch nicht die Beanspruchungen des

Wohnbereiches durch die Folgen des Verkehrsunfjlle-
aufkommens auBer Betracht gelassen werden.

Die Gesundheitserziehung im Lebensbereich Wohnen
kann auch fur die Vermittlung von Erkenntnissen und
Einsichten Ober die Auswirkungen der Verkehrsentwick-

lung auf den Lebensbereich Wohnen die erforderlichen

Grundlagenmateriatien und Fachpublikationen Ober das
Dokumentations- und Informationsangebot der DVNG
feststellen und beschaffen.
Soweit es die eigenen Ver6ffentlichungen der Deut-
schen Verkehrswissenschaftlichen Gesellschaft e.v be-
trifft. befassen sich diese insbesondere auch mit sol-
chen Fragen, die eine Verringerung der unmittelbaren

Gesundheitsbelastungen und Gesundheitsgefahren im

Verkehrsbereich betreffen wie Geschwindigkeitsdamp-
fung und Nahverkehrsausbau.

Daruber hinaus befassen sich die eigenen Veraffentli-

chungen der DVWG mit den MOglichkeiten einer Verrin-

gerung des Aufkommens an physischem Verkehr etwa
durch die neuen Kommunikationstechnologien.
Eine umfassende Gesundheitserziehung im Lebensbe-
reich Wohnen findet damit in der Deutschen verkehrs-
wissenschaftlichen Gesellschaft e.V. einen wichtigen
Partner und in ihren Service- und Medienangeboten
gut brauchbare Hilfsmittel.

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHER

ARBEITSRING FOR
LARMBEKAMPFUNG e.v.

- DAL -

Frankenstraee 25

4000 DOSseldorf 30

Herr Ludger H. Visse
Geschaftsfuhrer

0211/48 84 99

Der Deutsche Arbeitsring fur Larmbekampfung e. V

(DAU ist eine Mitgliedervereinigung Die Publikationen
und insbesondere die Arbeitshilfen des Verbandes sind

wichtige Grundlagen und Hilfsmittel der Gesundheitser-

ziehung. Sie zeigen, daB sich gerade im Larm zahlrei-

che andere gesellschaftliche und wit·tschaftliche Sach-
verhalte unmittelbar in Gesundheitsbelastungen um

setzen. Sie zeigen ebenso Maglichkeiten der Larm-

dampfung und der Selbsthilfe gegen Larm.

Der Deutsche Arbeitsring fur Larmbekampfung e.v.
tDAL) mit Sitz in Dosseldorf wurde 1952 gegrOndet.

Mitglieder des Verbandes sind u. a. das Bundesministe
rium fur Umwelt. Naturschutz und Reaktorsicherheit,
Landesministerien, Kommunale Spitzenverbjnde,
Arbeitgebetverbande, Gewerkschaften, Kommunen,
Fachverbande. Burgerinitiativen, Unternehmen und

Ingenieurburos. Der Verband wird durch Mitgliedsbeh
trage und Zuschusse der Bundesregierung finanziert.
Der Deutsche Arbeitsring fur Larmbekampfung ist ge-
meinnutzig.

Als Aufgabe hat sich der Arbeitsring die Interessenver-
tretung aller von, Larm Betroffenen und an der Larm-

bekampfung Beteiligten gestellt.
Zu diesem Zweck verbreitet der Verband Erkenntnisse
uber die Ursachen und uber die Wirkungen des Wms
sowohl in der Offentlichkeit wie auch in Erziehungs-
und Bildungseinrichtungen, Industrie und Gewerbe
sowie der Landes- und Bundespolitik.
Gleichzeitig bemuht sich der Deutsche Arbeitsring um

eine unterrichtung der Offentlichkeit Ober m6gliche
MaBnahmen def Larmbekampfung und den jeweiligen
Entwicklungsstand von Wissenschaft und Technik der

Larmforschung und Larmvermeidung.

Zur Erfullung dieser Aufgabenstellung fuhrt der Deut-
sche Arbeitsring fur Larmbekampfung Ausstellungen,
Burgerseminare, Kolloquien, Tagungen und Symposien
durch oder unterstutzt solche Vorhaben. Der Verband
erarbeitet daneben Stellungnahmen zu einschmgigen
Gesetzesvorhaben und ist Mitglied in zustandigen
Normausschussen. Zur Aufgabenerfullung des Arbeits

ringes gehart auch die Kontaktpflege mit anderen Ver-
bjnden des In- und Auslandes.

Fur den

elligen leser

Aufgaben
und Zlele
der Institution

245



Medlenangebote

service-

leistungen

Der Deutsche Arbeitsring fur Urmbekampfung e.v
gibt die .Zeitschrift fur Larmbekampfung' heraus, die
zweimonatlich erscheint.

In dieser Fachzeitschrift werden medizinische und
psychologische Beitrage uber die Wirkung von Larm
auf den Menschen sowie technische und rechtliche

Beitrage zu Fragen der Larmbekampfung veroffent-
licht. auBerdem Beitrage aus Politik, verwaltung und
Wirtschaft zum Thema Larm. Daruber hinaus wird Ober
fact· ch einschlagige Veranstaltungen. Neuentwicklun-

gen zur Larmbekampfung, neue Ver6ffentlichungen
und wichtige Gerichtsentscheidungen berichtet.
Fur Mitglieder ist die Zeitschrift kostenlos Nichtmitglie-
der kannen sie Ober den Verband gegen Kostenerstat-
tung beziehen.

Der Arbeitsring gibt neben seiner Zeitschrift auch noch
den Informations- und Pressedienst .Larm-Report her-
aus, der ebenfalls zweimonatlich erscheint In ihm wer-

den vor allem Nachrichten zu aktuellen larmproblemen
und einschlagigen Gerichtsentscheidungen verOffent-
licht

Der Deutsche Arbeitsring fur Urmbekampfung e V
fOhrt einma! jahnich ane groBe Fachtagung zu vorran-

gigen Larmproblemen wie etwa den Gesundheitsbeein-

trachtigungen durch Larm oder den Muglichkeiten der

Ljrmbekampfung in den Stjdten durch

Zur laufenden Tatigkeit des Verbandes geh6rt eine
vorwiegend kostenlose Beratung von Einzelpersonen,
Burgerinitiativen. Wirtschaftsunternehmen und Verwal.

Empfehlungen Der Deutsche Arbeitsnng for Larmbekampfung e.v. ist
fur die Gesundheitserziehung im Lebensbereich Woh-
nen ein unmittelbarer und wichtiger Ansprechpartner

Ljrm ist ein Faktor, bei dem im Wohnbereich gesund-
heitliche Belastungen und wirtschaftliche Benachteili-

gungen eng verflochten sind

So ist Larmbelastung ein wesentlicher Faktor minder-

wertiger und dadurch in der Regel dann aber auch billi-

gerer Wohnstandorte Mangelnde und unterlassene

Larmdammung von Wohnungen ist eine typische Form
verbilligter Bauweisen und Baustoffe bzw unterlasse-
ner Verbesserungsinvestitionen im wohnungsbau.
Gleichzeitig ist Ljrm auch ein Resultat der boden-und

wohnungswirtschaftlich bedingten standortlichen Aus-

einanderentwicklung von Arbeitsstandorten, Versor-

gungsstandorten und Wohnstandorten, verbunden mit
entsprechend erhohtem Verkehrsaufkommen.

Daruber hinaus ist Larm zuletzt auch ein Resultat der
Zunahme wohnungs- und haushaltsbezogener Dienst

leistungen und der hohen Bedeutung des hauswirt-
schaftlich-freizeitlichen Endverbrauchs als Bereich der
Selbstdarstellung Der Heimwerker- und Freizeitlarm ist
hierfOr typisch

Mitglieder kannen diesen Informations- und Presse-
dienst ebenfalls kostenlos, Nichtmitglieder Ober den
Verband gegen Kostenerstattung beziehen.

Neben seinen periodischen Publikationen veraffentlicht
der Verband auch .DAL-Beitrage' seiner jahrlichen Fach·
tagungen. die gegen Kostenerstattung Ober den Ver-
band bezogen werden kannen.

Neuerdings bietet der Deutsche Arbeitsring auch ein
.DAL-AdreBbuch seiner Mitglieder an.

In diesem Verzeichnis sind die Verbandsmitglieder mit
Beschreibungen ihrer Aufgaben- und Tatigkeitsschwer
punkte zusammengestellt. Es soil die Kontaktaufnahme
zwischen Mitgliedern untereinander und zwischen

Mitgliedern und Nichtmitgliedern erleichtern und ins-
besondere bei der Suche nach Ansprechpartnem zur

Losung von Larmproblemen Hilfestellung bieten

Zuletzt halt der Arbeitsring auch eine Reihe von Bro-
schuren zu Einzelthemen der Larmbekjmpfung wie
etwa den Maglichkeiten der Selbsthilfe bel Larm-
beschwerden bereit. Sie kdnnen uber den Verband be-
zogen werden und sind tel!weise kosten!os

tungsbehorden Diese Beratung umfa Bt sowohl tech-
nische wie auch reditliche Fragen der Urmvermei-

dung.

In der Geschaftsstelle des Arbeitsringes wird auBerdem
eine Dauerausstellung gerauschgedjmpfter Produkte.
z B leiser Haushalts- und Gartengedte sowle larm-
djmpfender Produkte wie z B Urmschutzfenster ge-
zeigt.

Gerade in der starken Zunahme der Larmbelastung
setzt sich die wirtschaftliche und gesellschaftliche Ent
wicklung vergleichsweise unmittelbar in Gesundheits-

belastungen um

Die Untersuchungen und Darstellungen des Deutschen
Arbeitsringes zu den Hauptlarmquellen wie z B Stra
Genverkehr, Flugubungswesen, Bau- und Gewerbe-

betrieb, aber auch Haushalt, Spor·t und Freizeit bieten
wichtige Grundlagen fur eine umfassende Konzeption
der Gesundheitserziehung Im Lebensbereich Wohnen.

Die vom Verband angebotenen Informationsmateria-
lien und vor allem auch die angebotene Beratungsta-
tigkeit im Bereich der Larmvermeidung konnen unmit-
telbar als Bausteine fur eine eiweiterte Gesundheitser-

ziehung im Lebensbereich Wohnen genutzt werden

Besonders geeignet ist die vom Verband herausgege-
bene .Larmfibel zu den Meglichkeiten der Selbsthilfe
bei Larmbeschwerden.

- DAL -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

I DEUTSCHER AUSSCHUSS !

FOR JUGEND-

ZAHNPFLEGE e.V. (DAJ)

- BUNDESARBEITS
GEMEINSCHAFT

ZAHNGESUNDHEIT -

Viktoriastr. 28

5300 Bonn 2

Frau Dr. Goepe (Geschaftsfuhrerin)

02 28/35 4768

02 28/35 39 58

Der Deutsche Ausschue fur Jugendzahnpflege e.v.
(DAJ) - Bundesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit -

ist eine Vereinigung von Organisationen und Institutio-

nen auf Bundesebene, die sich die Farderung der
Zahngesundheit zur Aufgabe gemacht hat

Der DAI als .Dachverband der selbstandig agierenden
Landesarbeitsgemeinschaften ist u. a. befaet mit:

- Koordinierung zahnprophylaktischer MaBnahmen der

Mitglieder (Unterstutzung bel der Maenahmenpla-
nung sowie bei der Oberprufung der AkzeDtanz und
Effektivitat der MaGnahmen, Entwicklung von Anfor-
derungsprofilen fur die in der Prophylaxe tjtigen
Personen),

Kontaktpflege mit Institutionen und Organisationen,
die sich der F6rderung der Zahngesundheit widmen
oder die zur Erhaltung der Zahngesundheit einen
Beitrag leisten kdnnen. auch auf internationaler
Ebene,

- Planung und Durchfuhrung von Veranstaltungen auf

Bundesebene (z B Informations- und Fortbildungs-
tagungen sowie .Tag der Zahngesundheit' am

25. September jeden Jahres).
- Entwicklung von MaBnahmen zur Dokumentation

und Erfolgskontrolle der Gruppenprophylaxe (gemjB
§ 21 SCB V),

- Dokumentation und Auswertung von Aktivitjten und
Informationen zur Zahngesundheit,

- Abgabe von Stellungnahmen zu Grundsatzfragen
und aktuellen Problemen und Erkenntnissen in Be.
reichen der Zahngesundheit,

- Offentlichkeitsarbeit

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Medlenangebote

Service-

telstungen

Die vom DAI herausgegebenen Broscl·lOren resultieren
in der Reget aus vorangegangenen Tagungen:
.Zahngesundheit und Err·Iihrung'
.Zahngesundheitserziehung in der Grundschule'

.Schmelzhartung zur Zahnkariesprophylaxe'

.Zahnmedizinische Prophylaxe bei kerperlich und

geistig Behinderten' Ain Planung)

Die Broschuren wenden sich an SchIOsselpersonen,
Fachpersonal und interessierte laien.

Einzelexemplare sind kostenlos, ansonsten 2 DM pro
Stuck. Zuzugl. Porto + Verpackung.

Der DAI kann eine Beratung bei der Erstellung zahn-
gesundheitserzieherischer Materialien anbieten.

Empfehlungen Seit 1971 wird der .Dr-Wahl-Preis vom DAJ ausge-
schrieben und bestimmte Personengruppen werden
zur Teilnahme aufgerufen Dieser Preis wird fur die be-

ste eingereichte Arbeit uber variterende Themen auf
dem Gebiet der Jugendzahnpflege verliehen

- Die vom DAI organisierten und durchgefuhrten
Tagungen sind zu empfehlen, da sie sich in der

Vergangenheit als lebendige und qualifizierte Veran-
staltungen et·wiesen haben (AnkOndigung in der
Fachpresse)

- Die Kontaktaufnahme und -pflege zur (zum) jeweili
gen .Landesarbeitsgemeinschaft (Landesausschue)
zur Farderung der Jugendzahnpflege (Zahngesund-
heit) ist auch im Hinblick auf bestehende bzw. noch

zu grundende zahngesundheitserzieherische Ar-

beitskreise auf Stadt- und Kreisebene empfehlens-
wert

Adressen der .Landesarbeitsgemeinschaften :

Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege
in Baden-Wurttemberg
Herdweg 50
7000 Stuttgart

Bayerische Landesarbeitsgemeinschaft
Zahngesundheit
Falistr 34
8000 Munchen 70

Landesarbeitsgemeinschaft zur Verhutung
von Zahnerkrankungen in Berlln

Georg-Wilhelm-Str 14-16
1000 Berlin 31

Landesarbeitsgemeinschaft zur FOrderung
der Jugendzahnpflege im Lande Bremen

1 Universitatg!!ee 25
2800 Bremen 33

Landesarbeitsgemeinschaft zur Forderung
der Jugendzahnpflege in Hamburg
MOllner landstr 31

2000 Hamburg 74

Landesarbeitsgemeinschaft Zahngesundheit/
Jugendzahnoflege in Hessen

Lyoner Str 21
6000 Frankfurt 71

landesarbeitsgemeinschaft zur Forderung
der Jugendzahnpflege in Niedersachsen

Fenskeweg 2

3000 Hannoverl

landesarbeitsgemeinschaft zur FOrderung
der Jugendzahnpflege in Nordrhein-Westfalen

Kasernenstr. 61
4000 Dusseldorf

Landesarbeitsgemeinschaft zur F6rderung
der zahnmedizinischen Vorsorge in Rheinland-Pfalz

Frauentcbplatz 2
6500 Mainz 1

Landesarbeitsgemeinschaft zur  rderung
der Jugendzahnpflege im Saarland

Puccinistr 2

6600 Saarbrucken

Landesausschu B zur Farderung
der Jugendzahnpflege in Schleswig-Holstein
Aegidienstr 7
2400 lubeck

- DAJ -

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHER CARITAS-

VERBAND e.V.

- DCV -

KarlstraBe 40

lorenz-Werthmann-Haus
7800 Frelburg 1. Br.

Referat Kinderhilfe

Referat Gefihrdetenhilfe

07 61/2002 37 (Kinderhilfe)

0761/200363 (Gefahrdetenhilfe)

0761/200572

Der Deutsche Caritasverband e.V (DCV) wurde 1897
durch lorenz Werthmann gegrundet und ist ein Ver

band der freien Wohlfahrtspflege.

.Der Deutsche Caritasverband ist die von den deut
schen Bischafen anerkannte institutionelle Zusammen-

fassung und Vertretung der katholischen Caritas in
Deutschland.

Der Deutsche Caritasverband widmet sich allen Aufga-
ben sozialer und caritativer Hilfe. Er soil insbesondere

- die Werte der Caritas planmaBig fardern und das Zu-
sammenwirken aller auf dem Gebiet der Caritas tati-

gen Personen und Einrichtungen herbeifuhren,
- zur  rderung und Entwicklung der sozialen und ca-

ritativen Facharbeit und ihrer Methoden beitragen;
- die Ausbildung. Fortbildung und Schulung von Mit-

arbeitern der sozialen und caritativen Hilfen wahr-

nehmen und durch ScI·trifttum und Publikation die

Arbeit wissenschaftlich und praktisch unterstutzen;
- soziale Berufe wecken und fardem und die ehren-

amtliche Tatigkelt anregen und vertiefen;
- Entwicklungen auf dem Gebiet der Wohlfahrtspflege

anregen und beeinflussen;
- die Offentlichkeit informieren;
- die Caritas in Angelegenheiten uberdiazesaner Be-

deutung vertreten und die Zusammenarbeit in und

mit Beharden und sonstigen Organisationen ge-
wjhrleisten:

- in Organisationen mitwirken, soweit Aufgabenge
biete sozialer und caritativer Hilfe ben.)hrt werden;

- Aktionen und Werke von zentraler Bedeutung im Zu-
sammenwirken mit den Di0zesan-, Caritas- und
Fachverbanden insbesondere bei auBerordentlichen

Notstanden durchfuhren,
- bei internationalen Aufgaben mitwirken.  (Aus der

Satzung des Deutschen Caritasverbandes.)

Als einer der sechs Spitzenverbande der freien Woht-

fahrtspflege sieht er seine Aufgaben in der Teilnahme
an der gesellschaftlichen Sorge, vor allem fOr solche
Gruppen, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder

pers,5nlicher Schwjchen in ihrer Entfaltung und an der
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben gehindert sind.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Aufgaben
und Ziele
der Institution

Als kirchlich-karitativer Verband ist die Caritas in die
Dienste der katholischen Kirche eingebunden Die Ar-

beit des Deutschen Caritasverbandes entspringt einem
christlich fundierten Selbstverstandnis

Gegliedert ist der Deutsche Caritasverband in 22 Dieze-
san-Caritasverbande und 460 Dekanats-. Bezirks-, Orts
und Kreis-Caritasverbande

260 karitative Ordensgenossenschaften und Vereini-

gungen sowie 19 anerkannte zentrale karitative Fach-
verbjnde wie z B die Caritas-Konferenzen Deutsch-
lands, der Sozialdienst katholischer Manner, der Malte
ser-Hilfsdienst sind mit ihren Einrichtungen dem Deut-
schen Caritasverband zugeordnet

Der Deutsche Caritasverband unterhalt bundesweit Ein-

richtungen und Angebote in den Bereichen:

Gesundheitshilfe
' Altenhilfe

Behindertenhilfe

Fluchtlings- und Aussiedlerhilfe

Jugendhilfe
Fam;'ienhilfe

Gefahrdeteqhfe
H.ife fur aus!and sche Arteitnehmer
Auslandshfe

Ausbildung und Fortbildung.

Insgesamt unterhalt die Deutsche Caritas mehr als
29 000 Einnchtungen mit uber einer Million Platzen Die

,
Arbeit in den Einrichtungten wird von rund 350 000
Mitarbeitern (darunter uber 24.000 Ordensangehori
gen) und einer groBen Anzahl freiwilliger Helfer gelei-
stet.

Die Organe des Deutschen Caritasverbandes sind der

Prasident, der Geschaftsfuhrende Vorstand. der Zen-
tralrat und die Vertreterversammlung, deren zusam-

mensetzung und Aufgaben durch die Satzung festge·
legt sind

Die Zentrale des Deutscrlen Caritasverbandes hat ihren
Sitz im lorenz-Werthmann-Haus in Freiburg Hauptver-
tretungen bestehen in Berlin. Bonn und Munchen Sie
wird geleitet von dem Prjsidenten und dem Gesch#fts-
fuhrenden Vorstand (Direktion). dem auBer dem Prjsi-
denten der Generatsekretar, Finanzdirektor, Justitiar bis
zu drei Abteilungsleiter der Zentrale angehoren Neben

  dem Generalsekretanat, der Finanz- und Wirtschafts-
sowie Reditsabtellung geheren fclgende Abteilungen
zur Zentrale des Deutsches Caritasverbandes:

Jugendhilfe
Uugendhilfe Kinderhilfe Jugendsozialarbeit)
Familienhilfe
tfamilienhilfe Familienpflege Muttererholung
Altenhilfe)
Gesundheitshilfe

(Gesundheitshilfe Krankenhilfe)
- Rehabilitation

(Behindertenhilfe Gefahrdetenhilfe)
- Diasporahilfe

Eingliederungshilfe
(Ausljndische Arbeitnehmer aus Italien. Jugoslawien,
Spanien. Portugal . Kriegsgefangenenhilfe - Flucht-

lings- und Aussiedlerhilfe)
- Auslandshilfe

(Allgemeine Aufgaben der Auslandshilfe Not- und
Katastrophenhilfe Sozialstrukturhilfel

- Ausbildung und Fortbildung
(Fortbildungsakademie)

Die Zentrale des Deutschen Caritasverbandes hat drei

Aufgabenschwerpunkte, sle ist

- internationale ScIlaltstelle zur Durchfuhrung von Ka-

tastrophenhilfen sowie zur Obernahme von Einzel-

nothilfen und Pat·tnerschaftshilfen in Obersee,
- die allgemeine Fuhrungs- und Koordinationsstelle

der Deutschen Caritas,
- ein Oberregionales Fortbildungszentrum fur die ver-

schiedenen Mitarbeitergruppen und Angehbrige so-

zialer Berufe

Die Arbeit der Zentrale wird finanziert u. a aus Einnah-

men aus Diazesen, Ertrjgen aus Verm6gen und Betrie
ben, Zweckzuschussen und Erstattungen sowie Bun-

deszuwendungen

Beispielhaft sei die Tjtigkeit einiger Abteilungen bzw

eines Referats njher beschrieben:

Im Bereich Jugendhilfe unterhalt die Caritas z B Ober

400 Heime der Jugendhilfe. fast 8 500 Kinderkrippen,
Kindergarten und Kinderhorte, 300 Erziehungsbera-
tungsstellen und uber 80 Ausbildungsstatten

Die Tageseinrichtungen fur Kinder sind in einem eigen-
standlgen Fachverband zugammengesch cssen, dem

.Zentraiverband Katholischer Kirdergarten und Hcrte
e V In de,1 e.nze nen D.cze:alvertanden ::,rd Cler Eae-
mentartere.1 vc, den Re eraten fur K rdertagesstat-
ten und den Factlberater/innen wahrgenommen

,
Der .Zentralverband Katholischer Kindergirten e V' ver-  
anstaltet for seine Mitglieder im Vieoahresrhythmus ei
nen KongreB, die weitere Fortbildung wird von den
Fachberatern auf Diozesanebene im Rahmen der Fach-

beratung durchgefuhrt.

Auf regionaler Ebene bestehen auBerdem Arbeitsge-
meinschaften. zu denen sich mehrere Tageseinrichtun-
gen zusammengeschlossen haben In diesen Arbeits-

gemeinschaften werden Themen behandelt, die sich
aus den Bedurfnissen der Teilnehmer/innen ergeben,
die Betreuung erfolgt uber die Fachberatung.

Das Engagement der Caritas im Bereich der Suchtkran-
kenhilfe versteht sich als eigenstandiges, auf den Ab-

hjngigen selbst sow;e auf sein familijres und soziales

Beziehungsfeld ausgerichtetes Angebot menschlicher
und fachlicher Beratung, Therapie und rehabilitativer
Hilfen. Das Referat Gefjhrdetenhilfe ist Tell der Abtei

lung Rehabintation des Deutschen Caritasverbandes
und widmet stch der Hilfe fur Suchtkranke

An Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe werden fo!-

gende Elnnchtungen vorgehalten (alte Bundeslander):
212 ambulante Beratungs- und Behandlungsstellen,
30 Fachkrankenhauser fur Alkohol-, Medikamenten-

'

und Drogenabhjngige, 46 Obergangseinnchtunger,
Wohngemernschaften und Nachsorgewchqgruppen so-

wie (in Frankfurt am Main) eine Schu:e fur drogenab-
hjnglge und drogengefahrdete Schuler some uber
1.100 Selbsthilfegruppen des Kreuzbundes.

Dadurch ist die Caritas in der Lage, Suchtkranken ein

vollstjndiges Hilfeangebot von der Beratung uber alle

Formen der Behandlung und Nachsorge bis zur Selbst-
hilfe in den Gruppen des Kreuzbundes und einem um-

fangreichen Angebot im Club- und Freizeitbereich vor-

zuhalten Dieses in sich abgestimmte und vernetzte
Hilfeangebot ist die besondere Stjrke und Maglichkeit
der Caritas

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Deutschen Ca-
ritasverbandes im Suchtbereich liegt in der Pravention,
also der Verhinderung einer Suchterkrankung Hierfur
wurden u a spezielle Materialien entwickelt (siehe
hierzu .Medienangebote 
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In der Gesundheitshilfe des Deutschen Caritasverban-

des verein'.gt stch das Bemuhen der Caritas um den
kranken Menschen in den Krankenhausem der ver

schiedenen fachlichen Ausnchtungen mit uber 120 000
Betten sowie zahlreiche Kurkliniken und Kurheime fur

Kinder, Jugendliche und Erwachsene dienen der arztli
chen und pflegerischen Versorgung kranker Menschen
In uber 320 Ausbildungsstatten der Gesundheitshilfe
sorgt der Deutsche Caritasverband fur den Nachwuchs
FOrdie offene Hilfe hat der Deutsche Caritasverband
Ober 1200 Gemeindekrankenpflege- und Sozialstatio-

nen eingerichtet mit dem fachlich qualiftzierten Ange-
bot in der Gemeinde zur hauslichen Pflege und Hilfe
bei Krankheit oder anderen Notstjnden, Kurse fur
hausliche Krankenpflege und Unterstutzung der Nach-
barschaftshilfe geharen ebenfalls zu den Tatigkeiten
der Gemeindekrankenpflege- und Sozialstationen Wei-

Der Deutsche Caritasverband gibt eine Reihe von Me-
dien Ober die Arbeit der Caritas allgemein bzw zu be-
stimmten Schwerpunktbereichen dieser Arbeit (z B
Kinder- und Jugendhilfe sowle Krankenhilfe) heraus
Diese VerOffentlichungen richten sich primjr an die
Mitarbeiter der Caritas bzw an die Fachaffentlichkeit,
werden jedoch auf Anfrage auch an andere Interes-
sierte abgegeben. Der Bezug von Einzelexemplaren
Ober die Abtellungen bzw. Referate ist in der Regel ko-
stenfrei. Bei grOBeren Stuckzahlen oder regelmjeigem
Bezug entstehen Kosten.

Folgende Periodika werden u. a. herausgebracht:

- die Zeitschrift .Caritas, die sich Fachfragen der Cari-
tas und theologischen Grundsatzfragen widmet. es

sind auch Schwerpunkthefte zu den Themen Ge-
sundheitserziehung, Elementarerziehung. Medika-
mentenabhangigkeit und Alkoholismus erschienen
Sie erscheint sechsmal jahrlich,

- die .Caritas-Korrespondenz' - Informationsblatter
fur die Caritas-Praxis. die im Lambertus-Verlag mo-

natlich erscheint und abonniert werden kann. Son-
derhefte der .Caritas-Korrespondenz' waren das .Ca-
ritas AdreBbuch' und das Verzeichnis .Informations-
materialien der Caritas=,
die Zeitschrift .caritas aktuell' fur die Freunde. For-
derer und Mitglieder der Caritas (viermal jahrlich),

- in der Zeitschrift .Welt des Kinder (sechsmal jahrlich)
werden die Arbeit in den Kindertagesstatten behan-
delt und Grundsatzfragen der Elementarerziehung
erartert,

·- in der monatlich erscheinenden Zeitschrift jugend-
wohl', einer Veraffentlichung fur Kinder- und Ju.

gendhilfe, wurden zum Beispiel Schwerpunkthefte
zu den Themen Jugendalkoholismus. Drogenabhar
gigkeit und Justizvollzug sowie Drogenabhjngigkeit
und AIDS herausgegeben,
das jahrliche Fortbildungsprogramm mit den Veran-

staltungen des Deutschen Caritasverbandes,
zusammen mit den anderen Spitzenverbanden der
freien Wohlfahrtspflege und den kommunalen Spit-
zenverbanden erarbeitete der Caritasverband die

.Empfehlungen und Hinweise zur bedarfsgeregelten
Gestaltung von Offnungszeiten in Kindergarten'

Ein umfangreiches Medienangebot besteht aueerdem
zu der Geschichte und der Arbeit des Deutschen Cari-
tasverbandes. der Caritasarbeit im Inland in den ver-

schiedenen Aufgabenbereichen und zur Caritasarbeit

im Ausland Es enthjlt Faltbtatter, Broschuren, Ausstel-
lungen, Wandzeitungen. Filme, Videokassetten und
Tonbilder. Von der Vertriebsstelle des Deutschen Cari-

tasverbandes, Postfach 420,7800 Freiburg i. Br, kannen

' tere Einrichtungen der Gesundheitshilfe sind die uber

580 Ste! en des Malteser-Hilfsdienstes

Im weiteren Sinne sind viele Aktivitaten und Einrichtun-

gen des Deutschen Caritasverbandes auf die Familie

ausgerichtet, so in der Jugend-, Gesundheits-, Behin-
derten- und A!tenhilfe. In der Familienhilfe geht es im

engeren Sinne um direkte Angebote fur die Familien-

mitglieder, auch der Einelternfamilien in zahlreichen

Einrichtungen und Diensten So gibt es Ober 120 Mut-

tergenesungsheime und Familienferienstatten, fast
400 Familien- und Dorfhelferinnenstationen. fast 500

Beratungsstellen fur Ehe-, Familien- und Lebensfragen
sowie fur werdende Mutter in Not- und Konfliktsitua-
tionen und schlieelich 9 Ausbildungsstatten fur Fami-

lienpflegerinnen und Dorfhelferinnen

sowohl die Verzeichnisse der Informationsmaterialien,
der Werbematerialien sowie der Medien zur sozialen
Motivation als auch die Medien selbst angefordert wer-

den

Beispielhaft sei noch auf folgende VerOffentlichungen
hingewiesen:

Im .Rundbrief des Referats Gefahrdetenhilfe werden
neue Publikationen. Angebote und Schulungen sowie

Entwicklungen und Tendenzen der Suchtarbeit darge-
stellt Diese mehrmals jahrlich erscheinende Informa-
tionsschrift wendet sich primar an die Einrichtungen
der Suchtkrankenhilfe des Deutschen Caritasverbandes.

Sie kann jedoch auf Anforderung kostenlos auch von

interessierten Institutionen auBerhalb der Caritas bezo-

gen werden

Zielsetzung der .Ratgeber-Reihe ist die Obersichtliche,
leicht verstandliche und fachlich exakte Information
von Betroffenen und deren Angeharigen Ober be-

stimmte Sucitprobleme

Erschienen sind zum Beispiel Broschuren zu den The-
men:

Alkoholabhangigkeit,
- Medikamentenabhjngigkeit,
- Drogenabhangigkeit,
- Spieler.
- E8st0rungen,

Alkoholembryopathie.
- AIDS.

Vom Ratgeber fur Medikamentenabhjngige liegt auch
eine italienische Obersetzung vor Der Ratgeber fur Al-

koholkranke ist auch in kroatischer sowie pornischer
Obersetzung erhaltlich.

Der Bezug der Ratgeber-Broschuren ist kostenverursa-
chend Bestellungen kennen uber das Referat Gefjhr-
detenhilfe oder direkt beim Verlag erfolgen: Lamber-
tus-Verlag, Postfach 10 26, 7800 Freiburg i. Br.

Beim Lambertus-Verlag handelt es sich um einen ver-

bandseigenen Fachverlag fur Fragen und Probleme der
Sozialarbeit. In diesem Verlag ist eine Reihe weiterer
Publikationen der Caritas und des Verbandes ambulan
ter Behandlungsstellen fur Suchtkranke/Drogenabhan-
gige ev- VABS (vgl. ebda ). zu versdhiedenen 8erei-
chen der Elementarerziehung und Suchtproblematik,
vor allem jedoch zu den Themen Pravention, Beratung
und Therapie erschienen Veraffentlichungslisten kan-
nen kostenlos beim Verlag angefordert werden

Aufgaben
und Ziele

der Institution

Medlenangebote
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Service-

leistungen

Im Mittelpunkt der Serviceleistungen des Deutschen
Caritasverbandes steht die soziale und karitative Hilfe
Ober die zahlreichen Einrichtungen mit ihren haupt-
und ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen in den ver-

schiedenen Tatigkeitsbereichen im In- und Ausland.

tn engem Zusammenhang damit steht die Aus-, Fort-
und Weiterbildung von Mitarbeitern/innen der sozialen
und karitativen Hilfe.

Fur 28 soziale Berufe wie z. B.
- Altenpfleger/in
- Erzieher/in
- Hebamme, Entbindungspfleger
- Heilpadagoge/in
- Sozialarbeiter/in, Sozialpadagoge/in

unterhalt der Deutsche Caritasverband uber 700 Ausbih

dungsstjtten. (Ein Verzeichnis dieser Ausbildungsstat-
ten kann beim lambertus-Verlag bezogen werden -

kostenverursacttend )

Von der Zentrale des Deutschen Caritasverbandes wird
durch die Fortbildungsakademie ein breites Spektrum

i
an Veranstaltungen angeboten. (Der jahrliche Veranstal-

tungskalender kann von der Fortbildungsakademie ko-
stenfrei angefordert werden 1 Zu diesem Angebot ge-
horen:

.Fachgebietsubergreifende Veranstaltungen' wie

z B..Allgemeine Verbandsfragen: .FOhrung und Lei-
tung', .Ern#3 hrung und Hauswirtschaft und
.Fachgebiets-Veranstaltungen in der Regelin Zu-

sammenarbeit mit Fachabteilungen und -referaten
der Zentrale oder mit den Faciverbtinden

Die Veranstaltungsformen sind Kurse (berufsbegreitend
Ober einen langeren Zeitraum), Seminare (ein- oder
zweiwachig), Fachwochen und Studientagungen. (Ko-
sten entstehen fur Kursbeitrag. Unterkunft und Ver-
pflegung.)

Eine weitere Serviceleistung des Deutsct·len Caritasver-
bandes ist die in der Zentrale befindliche Bibliothek mit

140 000 Banden und fast 600 Fachzeitschriften des In-
und Auslandes Sie ist neben der Nutzung durch die

Empfehlungen n Der Deutsche Cantasverband e.V mit seiner Zentrale in

r Freiburg hat ein umfangreiches Medien- und Service-

angebot in dessen Mittelpunkt die soziale und karita-
tive Hilfe steht

Zu empfehlen ist der Bezug

1
- der Medienveneichnisse des Deutschen Caritasver-

bandes zu den Informationsmaterialien der Caritas,
den Werbematerialien sowie den Filmen, Videokas-

setten und Tonbildern zur sozialen Motivation uber
die Vertriebsstelle des Deutschen Caritasverbandes
in Freiburg und

- der Veranstaltungsubersicht .Fortbildung 19
.

: uber
die Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasver-
bandes in Freiburg

Zentrale, den Austildungsstatten und Redaktionen des
Deutschen Caritasverbandes - fOrJedermann zugang
lich (kostenpflicitig).

Daruber hinaus bieten die einzelnen Aufgabenbereiche
des Deutschen Caritasverbande zusatzliche Servicelei-

stungen. Davon selen beispiethaft genannt:

Die Serviceleistungen des .Zentralverbandes Katholi-
scher Kindergjrten und Horte e.V.' bestehen einmal
darin, dae er fur den Elementarbereich Positionen be-
zieht und zum anderen die Maglichkeiten zur umset-

zung scI,afft, z. B. auch durch Fortbildung und Materia-
lien

Das Referat Gefahrdetenhilfe stellt auf Anforderung In-
formationsmaterial sowie Plakate, Aufkleber u.3. zu

speziellen Problembereichen der Suchtproblematik (Al-
koholismus, Medikamente, Rauchen, illegale Drogen
sowie AIDS) zur Verfugung Einzelexemplare sind ko-

stenlos erhaltlich Bel groBeren Stuckzahlen entstehen

Kosten

Die Anschriften der ortlichen Beratungsstellen der Cari-
tas einschlieBlich der zustjndigen Ansprechpartner und
der ortlichen Selbsthilfegruppen fur Suchtkranke sind
kosten!os erhjltlich Es stehen auch die Anschriften von

Beratungsste en zur Verfugung, die stch spezien mit

den Bereichen .Spieler, .EB-Storungen: .Kinder von

Suchtkranken, .Drogen und AIDS sowie .Nachsorge'
befassen

An den vom Deutschen Caritasverband regelmjeig an-

gebotenen Fachtagungen der Arbeitsgruppen fur Mit-
arbeiter der Suchtkrankenhilfe kannen in begrenztem
Urnfang auch Fachkrafte teilnehmen, die nicht der Ca-
ritas angeharen. Die Ankundigungen und Termine die-
ser Veranstaltungen finden sich im .Rundbrief' Die

konkreten Teilnahmemodalitjten sind beim Referat Ge-
fahrdetenhilfe zu erfahren

FOr daruber hinausgehende Serviceleistungen (Refe-
renten, Kooperationsm6glichkeiten) sind die Ortlichen

, oder regionalen Caritasverbande zustandig Die An-
scI,riften sind bei der Zentrale des Deutschen Caritas-

i verbandes erhaltlich

Fur den Bereich .Elementarerziehung empfrehlt sich
der Kontakt zu den Cantasverbanden und der Bezug
der Veraffentlichungsliste des Lambertus-Verlages

Interessenten fur den Bereich .Suchr sollten sich in

den Verteiler des Referats Gefahrdetenhilfe aufnehmen

lassen, um den .Rundbrief regelmaBig zu erhalten
Der Bezug des Rundbdefes ist der Schlossel zu einer
Vielzahl wichtiger und interessanter Informationen (Li-
teratur, neue Entwicklungen, Fachtagungen usw )

Weiterhin wird die Kontaktaufnahme zu den regionalen
Beratungsstellen der Caritas empfohlen. zur eventuel-
len Kooperation und weil diese Einrichtungen teilweise

eigene Materialien zur Suchtproblematik entwickelt ha-
ben und zur Verfogung stellen.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHER

HAUSFRAUEN-BUND
e.v. -

Berufsverband der

Hausfrau

- DHB -

Coburger Str. 19

5300 Bonn 1

Frau gglinde Porsch (Prasidentin)

0228/237799

0228/238858

Der Deutsche Hausfrauen-Bund e.v. (DHB) ist ein frei

williger Zusammenschlue von Hausfrauen und in der
Hauswirtschaft selbstjndig Tatigen. Er vertritt die Inter-

essen der Hausfrau und ihrer Familie in samtlichen Be-
reichen und setzt sich fur die affentliche Anerkennung
des Berufes Hausfrau ein. Der DHB fardert und vertritt
die Hauswirtschaft in ihren fachlichen, sozialen, wirt-

schaftlichen und rechtlichen Aufgaben, und er infor-
miert Ober wichtige Verbraucherfragen

Der Verband wurde 1915 gegrundet, 1949 mit Sitz in

Frankfurt wiedererrichtet und ist in 14 Landes-

verbjnden und 516 Ortsverbanden und .Clubs junger
Hausfrauen organisiert Daneben bestehen 88 Fach-

gruppen fOr Hauswirtschaft und 57 Informations- und

Beratungsstellen fur Haushalt und Famille. Fur die

Vertretung seiner Interessen arbeitet er mit zahlreichen
Beharden, Institutionen, Fachverbjnden und Wirt-

schaftsgruppen zusammen So ist der DHB in der
Bundesstelle fur hauswirtschaftliche Berufsbildung und
in den Berufsbildungsausschussen der zustandigen
Stellen der Hauswirtschaft vertreten. AuBerdem nimmt

der Verband auch noch die Aufgaben der Arbeitgeber-
vertretung bei Tarifverhandlungen mit der Gewerk

schaft Nahrung-Genuss-Gaststatten als Tarifpartner in

bezug auf die Beschaftigung im Privathaushalt wahr.
Weiterhin ist der Verband seinerseits Mitglied in zahlrei-

chen Organisationen und Verbanden wie beispielsweise
in der Aktion Jugendschutz, in der Arbeitsgemein-
schaft fur Hauswirtschaft, in der Arbeitsgemeinschaft
der Verbraucher, in der Arbeitsgemeinschaft fur

Umweltschutz, im Deutschen Frauenrat, in der Deut-

sci· en Gesellschaft fur Wohnmedizin und im Verbrau-
cherausschuB beim Bundesministerium fur Ernahrung.
landwirtschaft und Forsten

Zu den satzungsgemjeen Aufgaben des DHB geharen:

- F6rderung und Vermittlung von Kenntnissen und

Fertigkeiten fur den Beruf Hausfrau,
- Forderung und Mitwirkung bei der Durchfuhrung

der hauswirtschaftlichen Berufsbildung,
- Bearbeitung des Gesamtgebietes der Hauswirtschaft

in wissenschaftlicher, sozialpolitischer, volkswirt-

schaftlicher, praktischer sowie rechtlicher Hinsicht,
- Stellungnahmen, Eingaben und Antdge fur die

Belange der Hausfrau.

Aufgaben
und Zlete

der Institution
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

- Farderung staatsburgerlicher und allgemeiner
Bildung fOr die Hausfrau,

- Mitarbeit in Gre·nien, die die Verbraucherpolitik.
Verbraucheraufkljrung und Verbraucherarbeit
fardem.

- AbschluB von Tarifvertragen,
-· die Zusammenarbeit mit Drganbsationen verwandter

Zielsetzung im In- und Ausland,
- Offentlichkeitsarbeit fur die Belange der Hausfrau,

fur den DHB und seine Mitglieder.

Das umfangreiche Tatigkeitsgebiet des DHB beschrankt
sich nict·It nur auf die Verbesserung und Anerkennung
des Arbeitsplatzes und Berufes Hausfrau, sondern
versucht darOber hinaus die Gesamtsituation der nicht-

enverbstatigen Frau zu berilcksichtigen. d h ihre Rolle
als Frau, Ehefrau, Mutter. Pflegeperson etc.

Daneben beschaftigt sich der Verband seit langem mit
der Problematik .Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und .Wiedereinstieg von Hausfrauen in die Emerbs

t tigkeir Zu letzterem wurde ein Leitfaden heraus-

gegeben AuBerdem enbvid(elte der DHB mehrere
Mode lgrojekte. die von Bundesministenen bzw
Bundeslandern f,nanzte.1 bzw idee',1 unterstutzt wur-

den, z. B:

1 Ausbildung einer Fachkraft fur den Seniorenhaushalt
Eine Fortbildungsmaglichkeit fur Hauswirtschaf-

terinnen,
2 Umweltberatung Haushalt Weiterqualifizierung von

Familienfrauen Ein wissenschaftlich unterstutztes

Weiterbildungsprojekt fur Familienfrauen mit geeig-
neter. in Haushalt und Hauswirtschaft erworbener
Vorbildung

Seit 1974 wird die Arbeit des DHB jeweils unter ein
Jahresthema' gestellt, das als programmatischer
Arbeitsschwerounkt einmal eine breite Basis fur die
Aussage des Verbandes zu einem bestlmmten Thema
bildet, zum anderen eine Vereinfachung der veranstal-

tungsplanung fur die Ortsverbande durch entspre-
chende Arbeitsunterlagen erreicht.

Folgende Themenbereiche wurden von 1974 bis 1991

schwerpunktmaBig bearbeitet:

Hausfrau 74
Haushalt und Volkswirtschaft
Arbeitsplatz Haushalt; seine Bedeutung fur Familie
und Gesellschaft

Heute an die Welt von morgen denken

Hausfrau in Europa
Ein Kind braucht Zeit
UberfluB am Ende, was tun?
Familie und Beruf Familie statt Beruf7
Frieden beginnt in der Familie
Die Neuen Medien in Famille und Haushalt
Haushalt ein Betrieb

Frauen wollen ihre Zukunft
- Pflegeleistungen von Hausfrauen - Schattendienst

fur die Gesellschaft
Haushalten der Umwelt zuliebe

- Haushalt - Ein sicherer Arbeitsplatz?
Verbraucher bestimmen den Markt

- Marlin) kann auch Hausfrau sein

Wohnungsbau, Wohnungseinrichtung, Wohnfragen
beschjftigten den Verband schon fruhzeitig, als Vor-

aussetzungen z B ratione!!er Haushaltsfuhrung, in

Relation zu den Wohnbedurfnissen, in den letzten
Jahren zunehmend auch in bezug zu Umweltpro-
blemen und Gesundheitsfragen.

Gesundheitliche Problemzonen sind dementsprechend
die Haushalte selbst. wenn dort schadstoffbelastete

Verbrauchsguter oder Lebensmittel zum Einsatz kom-

men oder wo die Haushaltsbewirtschaftung ohne
Rucksichtnahme auf damit verbundene Umwelt- und
Gesundheitsbelastungen erfolgt. Gesundheitliche Pro-
blemzonen sind aber auch die wohnungs- und haus-

haltsbezogenen Dienstleistungen, von denen mittelbar
oder unmittelbar Gesundheitsbelastungen ausgehen
k6nnen Beispielsweise die SchnellimbiBernahrung wie
auch die Chemiereinigung sind Bereiche. die unter
diesen Gesichtspunkten vet·starkt 6ffentliche Aufmerk-

samkeit auf sich gezogen haben. 1

FOr die Schwerpunkte seiner Tatigkeit hat der Deutsche
Hausfrauen-Bund e V insgesamt sechs Arbeitsaus-
schusse eingerichtet

Dabei pflegt der Verband u a im Rahmen se,nes Aus-
schusses fur nternat ona'e Beztehungen Kcntakte zu

Organisationen des Auslands mit entsprechenden Ziel-

setzungen wie der Deutsche Hausfrauen-Bund

Der AusschuB fur hauswirtschaftliche Berufsbildung
befaBt sid, mit Fragen der Ausbildung und Weiterbil-
dung von Hauswirtschafter/innen und Hauswirtschafts-
meister/innen

Der AusschuB fur Familienfragen befaBt sich u a auch
mit Fragen der zukunftigen Stellung der Hausfrau, aber
auch mit Fragen der Suchtgefahren fur Frauen, der
Situation der alteren Frauen und dem Problem der

ungenugenden Pflegeversorgung sowie der Stellung
der Hausfrauen in der Alterssicherung

Fragen wie die Umweltbelastung durch Waschmittel,
Chemie Im Haushalt und die Schadstoffbelastung von

Lebensmitteln durch Verpackung sind Themen des Ver-
braucherausschusses, aber auch des umweltausschus-
ses des Deutschen Hausfrauen-Bundes e v

Ein eigener Ausschu B des DHB befaBt sich mit Fragen
des Wohnens, wie etwa Renovierung von Wohnungen,
Einsatz biologischer Baumateriallen, Einsparung von

Energie und Gestaltung von Grundrissen

Zusatzlich verfugt der Deutsche Hausfrauen-Bund mit

dem 1983 gegrundeten Bildungswerk des Deutschen
Hausfrauen-Bundes e V uber eine Einrichtung. die fur
die Durchfuhrung von Seminaren und Symposien
gegrundet warden Ist

Grose Aufmerksamkeit wird der Situation der Hausfrau
unter dem Aspekt Gesundheit gewidmet, unter ver-

schiedenen Gesichtsounkten, z B. hinsichtlich osychh
scher Fragen. Belastung durch Emissionen (umwelt-
schutz etc)

Die Ergebnisse der Tatigkelt des DHB werden in elnem

Jahresbericht festgehalten und seinen Mitgliedern zur

Verfugung gestellt

Die Arbeit des Deutschen Hausfrauen-Bundes wird
finanziert durch Ivlitgliedsbeitrjge und projekt-
gebundene Zuwendungen verschiedener Bundes-
ministerien

- DHB -

254



Die Offentlichkeitsarbeit des DHB findet auf verschie-
denen Ebenen statt. Sie richtet sich einmal speziell an

ihre zahlreichen Mitglieder. zum anderen vetsucht sie in
zunehmendem MaGe, den Verbraucher direkt zu infor-

mieren

- Die Zeitschrift .Moderne Hausfrau' ist das Bundes-

organ des DHB, das im .Moderne Medien Verlag er-

scheint. Sie wird regelmaBig (10,·nat im Jahr) als Mit-

gliederzeitschrift herausgegeben und informiert
uber Verbandsereignisse und aktuelle Themen (wie
Trinkwasserreinhaltung, Spielsucht und Binnenmarkt-

Aspekte der Err· jhrung), Tagungsergebnisse etc
Diese Zeitschrift kann auch von Nicht-Mitgliedern
bezogenwerden

- Die.Rosa Mitteilungen ist ein Informationsblatt, das

jahrlich bis zu *mal erscheint und an die Orts-
verbande, Klubs. Fachgruppen Hauswirtschaft und
Informationsstellen verschickt wird. Diese Mitteilun-

gen sollen Anregungen, Informationen und Unter
stutzung fur die Verbandsarbeit auf Ortsebene

geben.

Der Deutsche Hausfrauen-Bund e.v. bietet ein breit-

gefjchertes Informationsangebot im Bereich Hauswirt

schaft, der Hausarbeit sowie zur Stellung der Hausfrau
in Staat. Wirtschaft und Gesellschaft an.

- Der DHB verfugt uber einen Referentendienst. der
sich Oberwiegend aus Mitgliedern des Vereins rekru-

tiert,
- er veranstaltet und beteiligt sich an Kongressen zu

bestimmten Themenberelchen,
- er organisiert Ausstellungen mit Informations-

stjnden. Referaten und Demonstrationen,

Der Deutsche Hausfrauen-Bund e.v. beruhrt mit seiner
Arbeit eine ganze Reihe von gesundheitsbedeutsamen
Sachverhalten in vielen Lebensbereichen. so auch woh-
nen, Umwelt und Emahrung (z B die Problemkreise
des Einsatzes schadstoffbelasteter Verbraudisguter
oder Lebensmittel im Haushalt wie auch Umwelt- und

Gesundheitsbelastungen bei Hausarbeit und im Bereich

der Hauswirtschaft).

Durch Pressemittellungen in Zeitschriften und der

Tagespresse wird der Verbraucher uber aktuelle

Themen, Verhandlungsergebnisse. Umfrageer-
gebnisse, Tips fu die Hausfrau etc informiert, und
es werden Anregungen gegeben Eine Veraffent

lichungsliste der Pressemitteilungen ist jeweils im

Jahresbericht abgedruckt
Durch Informations- und Faltblatter informiert der

DHB den Verbraucher Ober bestimmte Themen-

beretche (z. B Folien im Haushalt, Umweltschutz -

was kann der einzelne tun? etc ) Diese Faltbratter
konnen z T kostenlos oder gegen geringen Betrag
direkt beim DHB angefordert werden. Die Auflagen
sind jedoch sehr beschrankt

- Eine Selbstdarstellung des DHB ist in einem Faltblatt
beschrieben, das Ober Aufgaben und Ziele und bis-

herige Tatigkeit des Vereins informiert Dieses
Faltbtatt richtet sich an die interessierte Offentlich-
keit und ist ebenfalls beim DHB direkt erhaltlich

(kostenfrei). Gegen geringen Betrag ist eine umfas-
sende Information Ober den Verband in Form einer
Broschure (Titel.75 Jahre Deutscher Hausfrauen-

Bund') beim DHB zu beziehen

die Ortsverbjnde bieten z T scI·Iriftliche und tele-
fonische Einzelberatungen an,

der DHB fuhrt regelmjeige und sporadische Fort-

bildungsveranstaltungen fur Multiplikatoren durch.
- sowohl der DHB als auch die Ortsverbande bieten

Informationsveranstaltungen fur den interessierten

Verbraucher an.

Anfragen bezuglich dieser Leistungen kannen an den
jeweitigen Ortsverband gerichtet werden, da die mei-
sten Aufgaben vom DHB aufgrund seiner beschrankten

Kapazitjt an die jeweiligen Ortsverbande delegiert
werden.

Im einzelnen ist zu empfehlen:

- Abonnement der Zeitschrift .Moderne Hausfrau, die
aktuelle Informationen und Veranstaltungshinweise
des Vereins bietet,

- allgemeine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Orts-
verbanden,

- Inanspruchnahme des Beratungsangebotes der

Ortsverbande,
Nutzen des Referentendienstes des DHB, wo

dan:lber Auskunft eingeholt werden kann

Medlenangebote

service-
teistungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHER

KINDERSCHUTZBUND

BUNDESVERBAND e.V.

- DKSB -

Schlffgraben 29
3000 Hannover 1

Frau Gabriele Wlchert·Dreyer

0511/329135

Der Bundesverband des Deutschen Kinderschutzbun-

des ist ein im Vereinsregister Hamburg eingetragener
Verein, konfessionell und parteigolitisch ungebunden.
Er wurde Ende 1953 von dem Kinderarzt Prof Dr. Dr.

Lejeune gegrundet und ist eine Initiative vieler unter-
schiedlicher Menschen. die mit Betroffenheit die Situa-
tion vieler Kinder und Jugendlicher feststellen und sich
dafur einsetzen, diese zu verbessern Der DKSB hatte
Ende 1991 42.000 Mitglieder.

Entsprect·tend der Satzung will der Verein in vier Auf-

gabenbereichen

- sich dafOr einsetzen, daB die im Grundgesetz veran-

kerten Rechte fur Kinder und Jugendliche verwirk-

licht werden,
- allen Gefahren entgegentreten. denen Kinder und

Jugendliche ausgesetzt sind, insbesondere im Fall
von Vernachljssigung, MiBhandlung und MiBbrauch
des Sorgerechts,

- alle Bestrebungen unterstutzen, die die Lebensver-
hjltnisse von Kindern und Jugendlichen verbessern,

- Gesetzgeber, Beharden und BevOIkerung zu mehr
Versundnis und Rucksichtnahme auf die Belange
und Bed Orinisse der Kinder hinlenken.

Zur Umsetzung dieser Aufgaben wird der DKSB auf drei

Organisationsebenen tatig:

- Der Bundesverband vertritt die Interessen von Kin-
dem und ihrer Familien gegenuber Politik und Ver-

waltung und leistet die entsprechende bundesweite
Offentlichkeitsarbeit Er entwickett Perspektiven fur
die Kinderschutzarbeit. Er Obemimmt die organi-
satorischen Arbeiten fur den Gesamtverband und
koordiniert die Initiativen der verschiedenen Ver-
bandsebenen und arbeitet mit anderen Verbanden
zusammen, so z B mit dem DPWK der AGJ und
dem Deutschen Verein fur private und Offentliche

Fursorge. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit
der Kinderkommission im Deutsciten Bundestag.
AuBerdem richtet der Bundesverband den Jahrlichen
Kinderschutztag aus, der gleichzeitig die Mitglieder-
versammlung des DKSB ist und dessen Leitthema
auch das Jahresthema far die Verbandsarbeit ist.

Zum Weltkindertag am 20. September veranstaltet
der Kinderschutzbund eine Pressekonferenz zu ei
nem ausgewahlten Thema

Aufgaben
und Zlete
der Institution
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

- Die 12 Landesverbjnde Obemehmen die Koordina-
tion und Unterstutzung der Initiativen in ihrem Be-
reich und die Vertretung des Verbandes gegenuber
landesministerien und Politikern Sie fOhren Weiter-

bildungsma Bnahmen fur die Ortsverbands-Mitarbel

ter durch und kooperieren mit anderen Verbjnden
in ihrem Bereich.

- Die fast 400 Ortsverbande bestimmen die Willens-

bildung auf Bundes- und Landesebene uber die je-
weilige Mitgliederversammlung und stellen dort ent-
sprechende Antrage. ge leisten die helfende Arbeit,
z. B. Familienbetreuung Sie setzen sich ein fOr den
Ausbau bzw die Unterstutzung bevalkerungsnaher
Einrichtungen wie Lern- und Spielstuben, Aktivspiel-
platze. Kinderschutzzentren, Kinderhauser. Spiel-
mobile

So nimmt der DKSB als .Lobby der Kinder und ihrer
Eltem im politischen Bereich EinfluB auf Gesetz
gebung, Planung und Verteilung finanzieller Mittel Er

regt im gesellschaftlichen Bereich die Diskussionen an,
beeinfluBt dre affentliche Meinung. weist auf Mie-

stande hin und bietet Menscrten die Mbglichkeit, ihre
Interessen zu vertreten Im personlichen Bereich die-
nen Einrichtungen des DKSB dazu, einzelnen bei der
Bewaltigung von Krisens'tuatrcnen zu helfen. z B mk
dem Kdnder- Jnd Jbgend:e:efcn. der Famit enh:.fe, den
Krnderschutzzentren, der Obdachlosenarbelt oder der
Initiative .Kind im Krankenhaus

In den drei Organisationsebenen sind sowohl haupt
amtliche wie auch, vor allem auf der Ortlichen Ebene,
eine Vielzahl von ehrenamtlichen Mitarbeitern tatig.
um die Ziele des DKSB umzusetzen

Auf Bundesebene setzt einmal die Geschaftsstelle die

Aufgaben des Bundesverbandes um. Die Bundesge-
schaftsstelle war 1991 mit sieben haugtamtlichen Mitar-
beitern und Mitarbeiterinnen besetzt.

1 Zum anderen ist auf Bundesebene der von der Mitglie-
derversammtung gewjhlte Bundesvorstand mit sieben

stimmberechtigten Mitgliedem tatig, um die Verbands-
arbeit verantwortlich zu leiten Eine Landesvorsitzen-
denkonferenz berjt den Bundesvorstand in allen wich-

tigen Fragen und MaBnahmen der Verbandsarbeit

AuBerdem gibt es im Bundesverband Bundesarbeits-

gemeinschaften und Bundesausschusse, die auch als
Ad-hoc-Ausschusse gebildet werden und deren ehren-
amtliche Mitarbeiter Grundlagen fur ausgewahlte
Schwerpunktthemen erarbeiten und den Erfahrungs
austausch mit den Mitarbeitern anderer nationaler und
internationaler Verbande und Initiativen pflegen

Bei den Bundesarbeitsgemeinschaften befaBt sich z B

- die Bundesarbeitsgemeinschaft .Telefonberatung

 
Kinder- und Jugendtelefon' mit der Fortbudung von

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen von Beratungs
einrichtungen, mit der Erstellung von Arbeitshilfen

,
fur die Kinder- und Jugendtelefone, der Offentlich-
keitsarbeit fur diesen Bereich und der Kontaktpflege
mit auslandischen Partnem,

- die Arbeitsgemeinschaft .Elternbildung mit der

Durchfuhrung von Freizeiten mit Eltem bm Mut-

tem mit Kindern, der Fortbildung von Mitarbeitern

und mit der Initilerung von Kursen .Umgang mit Kin-

dem- fur Jugendliche in den Orts- und Kreisverbanden.
Diese Arbeitsgemeinschaft besteht seit uber 25 Jahren.

Bei den Bundesausschussen gibt es z Zt

- AusschuB Schule und Bildung
- Ad-hoc-AusschuB kinderfreundliches Wohnen
- AusschuB Gewalt gegen Kinder
- GrundsatzausschuB
- Offentlichkeitsarbeit
- SatzungsausschuB

Jeder dieser Ausschusse hat eine Sprecherin oder
einen Sprecher und ist besetzt mit Fachleuten aus dem
entsprechenden Gebiet Aufgabe der Ausschusse ist es.

zu ihrem Themenbereich Grundsjtze, die auch von

Landes- und Ortsverbanden angeregt werden, zu erar-

beiten und Ober Druckmedien, Seminare und Fach-

tagungen an die Zielgruppen (Eltern, Mitglieder, Mitar-
beiter usw) weiterzuvermitteln Zur Grundlagenarbeit
werden auch Fachgesprache mit anderen Fact,leuten

durchgefuhrt Der Ausschu B .Schule und Bildung- bei-

 
spielsweise hat ein Grundsatzpapier zum Thema .Kinder

 
Eltern Lehrer im Wirkungsfeld der Schule Struk-

turelle Zwange und Mog chke.ten der Veranderung
erarbe.tet i,nd im Fruhjahr 1988 die Brcschure .Sci·tule
und Elternhaus vorgeiegt Der Gesundheitsausschue

hat eine Materalmappe zum Thema .Wasser, Ernah-

rung und radioaktive Belastung und eine Broschure

zum Thema .Umweltschutz ist Kinderschutz erarbeitet,
sammelt und sichtet Materialien zu aktuellen Fragen
und Problemen wie AIDS, Fluoride, Sjuglingsnahrung/
Stillen, Luftschadstoffe/Grenzwertproblematik

Die Struktur des Kinderschutzbundes ist klar und weit-

gehend einheitlich gegliedert, die Aufgabenverteilun-
gen sind, wie vorstehend beschrieben, deutlich umris.

sen. Mitglieder des Bundesverbandes sind die Landes-
und Ortsverbande des DKSB, die Mitglieder des Bun
desvorstandes, Ehrenmitglieder und juristische Perso-
nen oder Stiftungen als auBerordentliche Mitglieder
mit Stimmrecht

Die Ortsverbande des DKSB erfullen It Satzung die Auf-

gaben und Zwecke des Bundesverbandes auf Ortlicher

Ebene, ihr Bereich soil mit dem Gebiet der kommu-
nalen Karperschaften Obereinstimmen. Die Ortsver-
bjnde sind organisatonsch in Landesverbjnden zusam-

mengeschlossen. deren Beretch wiederum mit dem Ge
biet des entsprechenden Bundeslandes Obereinstimmt
Die Rechtsform der Landesverbande und der Ortsver-
bande at der eingetragene Verein Au Berdem gibt es in

einzelnen Orten Au Benstellen. sie sind organisatorisch
den jeweils benachbarten Ortsverbanden angegliedert
Der Bundesverband bestimmt die Grundsatze der Ver-

b einsarbeit, erlast dle allgemeinen Rtchtlinien und hat
ein Satzungsmuster vorgelegt, das fur alle Verbande
verbindlich ist Die Arbeitsschwerpunkte sind in den
einzelnen Ortsverbanden unterschiedlich, auch die per-
sonelle und finanzielle Ausstattung.

Die Finanzierung des Deutschen Kinderschutzbundes

erfolgt aus Mitgliedsbeitragen, einem ZuschuB des
Bundesministeriums fur Jugend. Familie, Frauen und
Gesundheit und durch Spenden und Bu8gelder

1

1

1

1
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Mit seinen Publikationen will der Deutsche Kinder-
schutzbund zu aktuellen Fragen der Lebenssituation
von Kindern und Familien Stellung nehmen, auf Pro-
blemberetche aufmerksam machen und losungsmeg
lichkeiten der Offentlichkeit naherbringen

Dieses geschieht Ober die

- Stellungnahmen und Grundlagenpapiere des Kinder-
schutzbundes, z. B. zu den Themen des a IUahrlichen
Kinderschutztages. zu .Tabletten und Schulpro-
bleme", .Die 6!eichberechtigung des Kindes', .Kranke
Kinder - Kranke Umwelr. Diese als .Informationen
des Deutschen Kinderschutzbundeg deklarierten
zwei- und mehrseitigen DIN-A4-Drucke kosten einen

geringen Prels (DM 0,15 / DM 0,60) und sind auch in
grOBerer Stud(zahl erhaltlich,

- Schriftenreihe des DKSB, wo in DIN-A4-BroschOren
Grundlagenpapiere, Arbeitspapiere und Protokolle
von Veranstaltungen des DKSB zu aktuellen Themen
veraffentlicht werden. so .Sexuelle Gewalt gegen
Kinder. .Tempo 30 - aber schnelr, .Beziehungs-

Die Serviceleistungen des Deutschen Kinderschutzbun-
des sind vielfjltig und dienen zu einem Teil der Arbeit
im Verband, wie z. B. die Fortbildungsangebote fur die
Laienhelfer und Fachkrafte des Kinderschutzbundes.
die Informationen und die durchdachten Leitfaden fur
die Organisation und Arbeit in den Ortsverbinden. Zu
einem anderen Teil sollen sie die Arbeit des Kinder-
schutzbundes und die von ihm angepackten Themen
in die Offentlichkeit bringen und andere als Partner

gewinnen. Aueer den in der Institutsbeschreibung
bereits genannten Serviceleistungen - wie Stellung-
nahmen zu aktuellen Themen - hat die Bundes-
geschaftsstelle eine

- Informations- und Dokumentationsstelle. in der
sozialpjdagogische Fachzeitschriften. Zeitschriften
anderer Verbande, Stellungnahmen, Pressemitteilun-

gen und Tageszeitungen nach Informationen fOr die
Kinderschutzarbeit ausgewertet werden. Anfragen
von Mitgliedern und anderen an Kinderschutzfragen
Interessierten werden mit diesem Material kostenlos
beantwortet; das Schlagwortverzeichnis kann bei der
Geschaftsstelle angefordert werden

- Der Bundesverband und seine AusschOsse beraten
bei speziellen Fragen zum Kinderschutz und
betreuen Initiativen in diesem Bereich

- Die Landes- und Ortsverbande bieten sich als Part-
ner bei regionalen Fragen und Aktivitaten an

Die Anschriften der 12 Landesverbande:

l\/ Baden-WOrttemberg
HauBmannstraGe 6

7000 Stuttgart 1

Tel.: 0711/24 28 18

11' Bayern
Barerstr. 86 a

8000 Munchen
Tel.: 089/2 7179 90

1\/ Berlin

MalplaquetstraBe 38

1000 Berlin 65
Tel.:030/4561524

mangel in der UberfluGgesellschaff Die Schriften
reihe ist ebenfalls kostenpflichtig,

- Arbeitshilfen als Merkblatter. Richtlinien und Leit-
faden fur die Verbandsarbeit, diese sind kostenlos
fur die Mitgrieder,

- Plakate und Plakatserien. z B. .Kinderzimmerord-
nungi .Hilfe statt Gewalt-, .Madchen in Beton',
ebenfalls kostenpflichtig

Weiterhin gibt es Aufkleber und Werbemittel fur den
Kinderschutzbund, und schlieelich als

- Periodikum die Zeitschrift .Kinderschutz aktuelr. die
vierteoahrlich (fur die Mitglieder kostenlos) erscheint

und von Nicht-Mitgliedern im Jahresabonnement

bezogen werden kann. Die Zeitschrift widmet sich in

Theorie- und Praxisrubriken bestimmten Schwer

punktthemen und bildet ein Forum ft)r die Arbeit
im Kinderschutzbund.

Ein Medienverzeichnis, das zweimonatlich aktualisiert

wird, gibt einen Oberblick Ober die Publikationen mit
ihren Preisen.

LV Bremen

Vor dem Steintor 87
2800 Bremen
Tel.: 04 21/7000 37-8

LV Hamburg
Eppendorfer Weg 7

2000 Harnburg 20
Tel.: 040/4 39 29 59

LV Hessen
MittelstraBe 11 A

6360 Friedberg
Tel.: 06031/3175

W Nledersachsen
Holscherstr. 1

3000 Hannover 1
Tel.: 05 11/3310 00

LY Nordrhein-Westfalen

Domagkweg 8
5600 Wuppertal
Tel.: 0202/754465

IV Rheinland-Pfalz

ReiterstraBe 4

6740 landau

Tel.: 06341/88800

Iv Saarland
BruchwiesenstraBe 37
6600 Saarbrucken

tv Sachsen

Dr. Heinz Zschache
MeiGner Landstr. 17

0-8029 Dresden
Tel : 003751/4777545

W Schleswig-Holstein
ZastrowstraBe 2
2300 Kiel 1
Tel.: 04 31/67 6141

- DKSB -
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Empfehlungen

Kinder haben immer noch eine zu schwache Lobby -

das trifft hjufig auch im ortlichen Bereich zu. Daher ist
die Zusammenarbeit aller wichtig, die sich mit der
Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen befas
sen bzw. befassen mussen.

ZU empfehlen sind

- mit dem Landes- und Ortsverband des Kinder-
schutzbundes Kontakt aufnehmen und pflegen,

- das Medienverzeichnis des Bundesverbandes anfor-
dem (kostenlos),

- die Zeitschrift .Kinderschutz aktuell' abonnieren
oder Mitglied im Kinderschutzbund (Ortsverband)
werden. die Zeitschrift geht an Mitglieder kostenlos,
der Mitgliedsbeitrag ist gering,

- in den Verteiler des DKSB-Bundesverbandes fur die

Stellungnahmen und Grundlagenpapiere des DKSB
und fur die Schriftenreihe aufnehmen lassen

(kostenlos),
- die eigenen Arbeitsschwerpunkte in diesem Bereich

mit denen des DKSB vergleichen und ggf koordi-

nieren,
bei der Absicht, regionale Initiativen (Arbeitsgemein-
schaften) zu institutionalisteren, die Leitfjden des

DKSB .fur die Grundung und praktische Arbeit von

Ortsverbanden des Deutschen Kinderschutzbundes'
und .zur Beschaftigung hauptamtlicher Fachkrafte
im Deutschen Kinderschutlbund zu Rate ziehen Sie
enthalten wertvolle Hinweise fur soziale Arbeit und

zum Verbandsmanagement (fur Mitglieder kosten-

los, bzw. beim Landes-/Ortsverband einzusehen).

I
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Telex

DEUTSCHER

NATURSCHUTZRING
BUNDESVERBAND FUR

UMWELTSCHUTZ e.V.

- DNR -

Kalkuhlstr. 24
Postfach 32 02 10

5300 Bonn 3

Frau Helga Inden·Helnrlch

0228/441505

02 28/4422 77

8861170 dnr d

Der Deutsche Natursdiutzring, Bundesverband fur Um-
weltschutz e.v. (DNR), wurde 1950 gegrOndet und ver-

tritt derzeit 98 Verbjnde und Vereine mit uber 2.6 Mio.

Einzelmitgliedern, die sich mit Fragen des Natur- und
Umweltschutzes befassen.

Der DNR hat sid·1 zum Ziel gesetzt, .der Zerstarung der
Natur, ihrer Bestandteile und ihres Haushaltes Einhalt

zu gebieten und einen Ausgleich zwischen der Siche-

rung der Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts und
den Anspruchen des Menschen herbeizufuhren'. Er
wirkt Entwicklungen der Gesellschaft, die eine lebens-

werte Umwelt in irgendeiner Weise beeintrjchtigen,
entgegen.

In diesem Sinne versucht der DNR, die Umweltpolitik
im Bundesgebiet und zukOnftig auch verst rkt auf

europaischer Ebene zu beeinflussen Verhandlungs
partner des DNR sind vor allem die Bundesregierung
und die obersten fachlich zustjndigen Beharden der
Lander

Grundsatzlich befaet sich der DNR nur mit Natur- und

Umweltschutzbelangen von Obergeordneter und uber-
artlicher 8edeutung. Er ist jedoch Anrufungsinstanz fur
die angeschlossenen Mitgliedsverbande und -vereine in

allen Fallen, in denen diese nicht zum Ziel kommen
kannen

Neben dieser .Lobbyfunktion liegt ein wesentlicher

Arbeitsschwerpunkt auf dem Gebiet der Offentlich-
keitsarbeit. Au Berdem ist seit nunmehr 20 Jahren ein
Umweltnotruftelefon eingerichtet.

Aktuelle Arbeitsbereiche sind Landwirtschaft und
Naturschutz, allgemeiner Natur- und Artenschutz,
Verkehr, Chemikalien, Tourismus, Abfall und Bio-/
Gentechnologie.

Wesentlich fur die Verbandstatigkeit ist die Zusammen-
arbeit mit den anderen wichtigen Umweltverbanden,
Verbraucherorganisationen. kirchlichen Kreisen und
Gewerkschaften.

Aufgaben
und Zlele
cler Institution
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Der DNR gibt zur Unterstutzung der allgemeinen
Offentlichkeitsarbeit durch die Presse verschiedene
Informationsmaterialien heraus. Diese wenden sich an

umweltinteressierte Gruppierungen und Einzelperso-
nen (insbesondere Schuler. Studenten etc) und werden
jeweils gegen einen geringen Kostenbeitrag bzw.
kostenfrei abgegeben Die Materialien werden unfrei

zugesandt.

Genaue lieferbedingungen sind dem auch als Veref-

fentlichungsverzeichnis dienenden .Bestellschein' zu

entnehmen Dieser Bestellschein wird auf Anfrage
zugeschickt.

Neben den dort verzeichneten

.Merkblattem

(kleine, farbige, bebilderte Faltblatter, die kurz und
markant uber einzelne Themen des Natur- und
Umweltschutzes informieren und ein entsprechendes
Problembewuetsein wecken sollen),

i Natur-und Umweltnotruf 02 28/441505
Mit Hilfe dieser Tag und Nacht verfugbaren Notrufein

richtung soil es maglich gemacht werden, von der

Bevblkerung aufgedeckte Umweltschjden erfolgreich
zu beldimpfen

Das Bundesministerium fur Umwelt und Reaktorsicher

heit, das in diesem Notruf eine echte Hilfe fur den

Burger sieht, unterstutzt diese Einrichtung finanziell.

- Der,DNR-KURIER'.
Bezug: zweimonatlich gegen unkostenbeitrag)

- Interessenten, die regelmaBig Ober die Arbeit des
DNR informiert werden wollen, kdnnen auf Anfrage
in einen Verteiler aufgenommen werden

.Broschuren
(Hefte, die, reich mit Farbbildern ausgestattet, im

Unterschied zu den Merkblattem mehr Hintergrund-
thematiken des Natur- und Biotopschutzes abdecken)
und der Reihe

.Beitrage zum Natur- und Umweltschutz'
(in der Problembereiche und Ergebnisse einzelner

DNR-Veranstaltungen verarbeitet und dokumentiert
werden),

gibt der DNR die Verbandszeitung .DNR-KURIER' her-
aus Dieses zweimonatlich erscheinende Periodikum

wendet sich an Verbhnde, Beharden, umweltinteres-
sierte Gruppen sowie Einzelpersonen und ist gegen
einen Unkostenbeitrag von 2,- DM pro Einzelheft oder
15, DM pro Jahr zu beziehen. Der DNR-Kurier dient
der regelmaBigen Information und Diskussion zu

grundsatzlichen und aktuellen Fragen einer Bemuhung
um eine wirksame Umweltpolitik.

- DNR -

4
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHER

SPORTBUND e.V.

- DSB -

Otto-Fleck-Schneise 12

Haus des Deutschen Sports
Berelch Breitensport
6000 Frankfurt/Main 71

Frau Dr. Wedekind (Referat Projekte)
Herr Hans-Oskar Roth (Referat Methoden)

069/67000 (Zentrale)

Der Deutsche Sportbund (DSB) ist die Dachorganisation
des Deutschen Sports Ihm gehbren 87 Mitgliedsorga-
nisationen an aus folgenden Gruppen: Landessportver-
bande, Spitzenverbande, Sportverbande mit besonde-

rer Aufgabenstellung. Verban(le for Wissenschaft und

Bildung, FOrderverbande Ihnen sind u. a. 75 000 Turn-

und Sportvereine angeschlossen Mit Ober 24 Millionen

Mitgliedern ist der Deutsche Sportbund die gr6Bte Per-

sonenvereinigung in der Bundesrepublik Deutschland.

Der DSB wurde 1950 in Hannover gegrundet von lan-

dessportbunden und Spitzenverbanden. die sich nach
einem mehojhrigen Prozee Ober Zonensporttagungen
und Sgortkonferenzen zur Organisation und Struktur

des DSB zusammenfanden.

Zielsetzung des DSB ist es.

a) Turnen und Sport zu fardem und dafur erforder-

liche gemeinsame MaBnahmen zu koordinieren;
b) die gemeinschaftlichen Interessen seiner Mitglieds-

organisationen gegenuber Staat und Gemeinschaft

und in der Offentlichkeit zu vertreten:
c) den Sport in uberverbandlichen Angelegenheiten im

Inland und Ausland zu vertreten und die damit zu

sammenhjngenden Fragen zum Wohle seiner Mit-

gliedsorganisationen zu vertreten (§ 2 der Satzung)

Einer der Grundsjtze fur die Tjtigkeit des DSB besteht

darin, .der Lebensfreude und Gesundheit aller Burger
(zu) dienen (aus § 3 der Satzung) Daher bemuht
sich der DSB auch .um entsprechende Formen fur eine '

sinnvolle Freizeiterfullung' (ebda ), wie sie vor allem im

Breitensport realisiert werden. Die Organe des DSB sind
der Bundestag (Mitgliederversammlung), der Hauptaus-
sdiuB und dias Prasidium. Fur folgende Aufgaben-
beretche sind Bundesausschusse tjtig: Ausbildung -

Breitensport - Finanzen - Frauensport - Leistungs
sport - Recht. Soziales und Steuern - Wissenschaft,
Bildung und Gesundheit Der Aufgabenbereich Jugend-
arbeit wird von der Deutschen Sporjugend (DSJ) wahr-

genommen. Die Finanzierung der Arbeit des DSB er-

folgt uber Mitgliedsbeitrage und durch Mittel aus der

Glucksspirale.

Der DSB unterhalt unter der verantwortlichen Leitung
des Generalsekretirs des DSB eine Hauptverwaltung
mit den Geschaftsbereichen Sportpolitik/Fuhrung -

Grundlagen - Breitensport ·   Leistungssport - Jugend-
sport (DSJ) - Finanzen/\/erwaltung Dem Geschafts.

| bereich Breitensport sind die Abteilungen Planung und

Aufgaben
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Medlenangebote

Service-

telstungen

Empfehlungen

Programme u. a. mit den Referaten .Projekte und

Ausbildung zugeordnet. Im Rahmen der seit 1970 lau-

fenden .Trimm-Aktion' (.Trimm Dich durch Sporr)
kommt dem Referat .Projekte' die Aufgabe zu, jeweils
auf 4 Jahre angelegte Kampagnen zu bestimmten
Schwerpunktthemen mit zu planen und zu organisie-
ren. Die Kampagnen widmeten sich z. B. seit 1975 der

Ausdauer (.Ein Schlauer trimmt die Ausdauer), dem

Spiel (.Spiel mit - da spielt sich was atr), der Gesund

heit (.Trimming 130 - Bewegung ist die beste Medizinl
und den Vereinen (.Gemeinsam aktiv - Im Verein ist

Sport am schansten).

Die Vertiefung dieser Projekte in Form von Workshops,
Modellseminaren sowie die Erarbeitung entsprechen-

  Die Medien des DSB sollen u a die Mitglieder und die
Offentlichkeit Ober die Arbeit des DSB und Entwicklun

I gen im Sport informieren. den im Sport Aktiven Ar-
' beitshilfen und Anleitungen zur Thecrie und Praxis des

Sports geben und die Vereine bei ihrer Arbeit unter-
stutzen

Der DSB gibt so mehrere Periodika heraus. z B

- DSB-Presse (wachentlich, kostenverursachend) mit

aktuellen Pressemeldungen,
- .Sport im Spieger (2mal monatlich, kostenverur-

sachend) mit wichtigen Pressezitaten zum Sport,
- .Madchen- und Frauensportkalender lunregelmaBig,

kostenlos) mit einer Zusammenstellung von Veran-

staltungen der Mitgliedsorganisationen des DSB zum

Thema .Madchen und Frauen im Spor.,
- .FVA-Info' der Fuhrungs- und Verwaltungs-Akademie

Berlin (5- bis 6mal jahrtich, kostentos).

Die anderen Medien des DSB sind nach den verschiede-
nen Arbeitsgebieten des DSB unterteilt und befassen

sich mit verschiedenen Fragestellungen wie z B Sport
und Umwelt. Sport und Weiterbildung Beispielhaft
seien aufgefuhrt:

Die Serviceleistungen des DSB sind vor allem darauf
! ausgerichtet, die Arbeit der Mitgliedsorganisationen zu

unterstutzen und den Leistungs. und Breitensport zu

fardem

So werden vom DSB mit seinen Mitgliedsorganisa-
tionen und anderen FOrderern Programme entwickelt

und angeboten w e das Deutsche Sportabzetchen, der

Trimm-Trab ins Grune. Lauf-Treffs, Spielfeste und Volks-

wandertage.

Mit der Entwicklung von F6rdersystemen fur Spitzen-
athleten und den Nachwuchs u a. durch Talentforde-

rung, Trainereinsatz und -ausbildung. die Bildung von

Olympiastutzpunkten soil der Spitzensport gefordert
werden

Der Deutsche Sportbund ist vor allem durch seine Be-

  muhungen im Breitensport ein widitiger Partner und
Informant fur Aktivitjten in der Gesundheitsfarderung
und dem Schwerpunkt Herz-Kreislauf-Pravention

'
Es wird empfohlen, das .Broschurenverzeichnis' der

DSB-Vereinshilfe anzufordern und bei der Planung von

der Ausbildungsmaterialien ist Aufgabe des Referats
.Methoden'.

Die Vervielfaltigung der MaBnahmen bzw. die Weiter-

gabe der Materialien mit dem Ziel der Initilerung und

Durchfuhrung von Aktionen erfolgt

- auf internem Weg Ober die dem DSB angeschlosse-
nen Mitgliedsorganisationen (z. B. Landessport
bunde),

- durch Kooperation mit aueenstehenden Organisa-
tionen (z. B. Krankenkassenj,

- durch direkte Offentlichkeitsarbeit (z. B. Plakat-
aktionen).

- .Freizeitsgort und Ernahrung mit Referaten sowie

Arbeitsgruppen-Ergebnissen einer Tagung, Rezep-
ten, Ergebnissen einer umfrage, Pressebenchten

sowie Angaben zu weiterfuhrender Literatur:

.Sport, Gesundheit, Lebensstil' dokumentiert die Er

gebnisse einer reprasentativen Untersuchung. in der
 

auch err·tahrungsbezogene Themen mitenthalten

sind'.

.Koronarsport in der Bundesrepublik Deutschland,
die Dokumentation eines Seminars zur Ubungsleiter-
Sonderausbildung Koronarsport.

Diese VerOffentlichungen wenden sich zwar primar an

die Mitgliedsorganisationen des DSB, kennen ledoch
darOber hinaus von jedem Interessierten angefordert
werden Der Bezug ist kostenverursachend

Auf Anforderung kostenlos erhaltlich ist das .Broschu-
renverzelchnis', das einen Gesamtuberblick uber die
Publikationen (einschl. der jeweiligen Preise) des DSB

gibt, durch die DSB-Vereinshilfe GmbH, Haus des
Deutschen Sports, Postfach 71 02 63,6000 Frankfurt/
Main 71

Mit Kongressen, Tagungen. Werkstattgesprachen und

mit der Tjtigkeit in den Hauptausschussen werden

durch diese auBerdem Empfehlungen und Hand-

reichungen fur die verschiedenen Bereiche des Sports
erarbeitet.

1 Der DSB bietet weiterhin durch die Willi-Weyer-Akade-
mie, Fuhrungs- und Vetwaltungs-Akademle in Berlin,
die Trainerakademie in Koln und Lit]er die Bildungs-
werke der Landessportverbande ein breitgefjchertes
Aust) dungs- und Bildungsprogramm an. informalio

nen daruber gibt es bei der DSB-Vereinshilfe bzw. den
Landessportbunden

Auf Anfrage sind die Referate des DSB in der Lage,
einze!ne qualifizierte Fachpersonen oder -!nstitutionen

zu benennen, die sich mit dieser Thematik befassen.

Aktivitaten mit dem Arbeitsbereich Breitensport Kon-

takt aufzunehmen

Besonders zu empfehlen sind der Kontakt und die Zu-
sammenarbeit mit dem lusundigen Landessfortbund.

- DSB -

I

1

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHER VERBAND

FUR GESUNDHEITS-

SPORT UND SPORT-

THERAPIE e. V.

- DVGS -

Vogelsanger Weg 48
5030 Hurth-Efferen

Frau Angelika Baldus (Geschaftsfuhrerin)

oder die Sektionsleiter Ober die Zentrale

0 22 33/6 5017-19

022 33/6 45 61

Der Deutsche verband fur Gesundheitssport und

Sporttherapie e. V. (DVGS) entwickelte sich aus einer Ar-

beitsgruppe engagierter Studenten (spater Absolven-

ten) um den Sportwissenschaftler Dieter Lagerstrom
herum und wurde 1983 als Deutscher Sporttherapeu-
tenbund e V. von 21 Hochschuldozenten und Absol-

venten der Deutschen Sporthochschule Kaln gegrun
det. 1987 wurde der DVGS dann in die jetzige Bezeich-

nung umbenannt Der DVGS stellt sich die satzungsge
mjee Aufgabe, .durch gezielte padagogische und

sportliche Aktivitaten ein gesundheitsbewuetes Verhal-
ten zu fardern und damit die Lebensqualitat zu erhE
hen'. Dazu geharen unter anderem folgende Teilziele:

- Personen praventiv und/oder rehabilitativ durch

padagogische und sporttherapeutische MaBnahmen
stationtir und ambulant zu betreuen,

- FOrderung des sportwissenschaftlichen Gesundheits-

sports und Sporttherapie in interdisziplinarer Zusam-

menarbeit mit Institutionen der Gesundheitsvor

und -nachsorge sowie den verschiedenen Kostentra

gern,
- Entwicklung und Wahrung berufsstandischer Interes

sen sowie die Erlangung der staatlichen Anerken-

nung des Berufsbildes .Sporttherapeur,
- FOrderung und Verbesserung der Aus- und Fortbil-

dung von spottpidagogischen Fachkraften im pra-
ventiven und rehabilitativen Bereich,

- Sicherstellung der sporttherapeutisctlen Versorgung
im klinischen und ambulanten Bereich,

- Durchfuhrung, Anregung und Unterstutzung von

entsprechenden Forschungsobjekten.
- Qualitatssicherung der Arbeit in Bereichen des Ge-

sundheitssports (Krankenkassen, FitneBstudios, Be
triebe usw),

- allgemeine FOrderung der affentlichen Gesundheits-

pflege,
- qualifizierte Aufklarung der Offentlichkeit zu Fragen

der praventiven und therapeutischen wirkungsweise
von Bewegung.

Die Organe des DVES sind:

- die Mitgliederversammlung;
- der Vorstand mit dem Vorsitzenden, dem stellvertre-

tenden vorsitzenden und bis zu funf weiteren vor-

standsmitgliedern:
- der etweiterte Vorstand, der sich aus den ordent-

lichen Vorstjnden und den leitem der Sektionen zu-

sammensetzt.

Aufgaben
und Zlele
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Der DVGS versteht sich nicht zuletzt als Berufsverband.
Die rund 2500 Mitglieder bundesweit setzen sich Ober-
wiegend aus Einzelpersonen (Sportleher, Gymnastikleh
rer, Physiotherapeuten, Krankengymnasten) zusammen

Als fordernde Mitglieder werden jedoch auch juristische
Personen, also Firmen, Vereine, Institutionen, Kliniken
und gesundheitssportlich ausgerichtete FitneBstudios
aufgenommen.

Unter den satzungsgemjeen Zielen des DVGS hat eines
besondere Gewichtung:

- die Qualifizierung von Sportpadagogen fur den Ge-

sundheitssport und die Sporttherapie mit der Schaf

fung eines anerkannten Berufsbildes.

Zur Qualifizierung von Sportpadagogen wurde ein Cur.
riculum entwickelt. durch das eine Zusatzqualifikation
fur .Gesundheitssport- oder .Sporttherapie mit Spezia-
lisierungsm0glichkeiten erworben werden kann. Dieses

qualifizierende Lehrgangswesen des DVGS, das als Voll-
zeit- oder berufsbegreitende Ausbildung an verschie-
denen Hcchschulen absolviert werden kann. besteht
aus vier B:ccken:

Block 1 : Grundstandiges sportwissenschaftliches Stu
dium oder vergleichbare Ausbildung,

Block 2. Grundlagen des Gesundheitssports und der

Sporttherapie,

Block 3: Spezialausbildung fur die verschiedenen Indi-
kationsgebiete,

Block 4: Praktikum

Die verwaltungsmfaBigen, organisatorischen und inhalt-
lichen Aufgaben des DVGS werden von der Geschafts-

Med/enangebote 1 Das Medienangebot des DVGS setzt sich zusammen

aus:

Service-

telstungen

stelle mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitar-
beitern und in mehreren Sektionen mit verschiedenen
Arbeitsbereichen etfullt Diese Sektionen vermitteln

gleichzeitig einen Oberblick uber die Tatigkeitsfelder
des DVGS in den Bereichen Gesundheitssport und

Sporttherapie

Im einzelnen gibt es derzeit folgende Sektionen:

- .Klinische Sporttherapie',
.Psychiatrie, Psychosomatik, Suchr
.Asthma und andere chronisch obstruktive Atem-
wegserkrankungen:
.Herz-Kreislauf,
.Orthopidie/Rtieumatologie',

- .Gesundheitsfarderung im Alltag und Beruf',

.Fitnee und Pravention',

.Skisport, Alpinistik und Bergwandem

Zu den Aufgaben der Sektionen geharen die konzep
tionelle und inhaltliche Gestaltung der Spezialausbil-
dung im Lehrgangswesen (Block 3) des DVGS und deren

Weiterentwicklung, dge Erarbeitung von Kcnzepten fljr
die Beretche Gesundheitssport und Spcrttherage tz.B
die DVGS-Ruckenschule, ein Konzept zu Osteoporose
durch die Sektion .Orthopadie/Rheumatologie oder
von Qualitatsstandards fur Gesundheitsstudios durch
die Sektion .Fitne3 und Pravention')

Mit Tagungen. Seminaren der verschledenen Sektionen I
' und Arbeitsgruppen und den jahrlichen Tagungen in I

Kaln, Jolich und Bad Rappenau fordert der DVGS au Ber-  
dem die Diskussion neuer Erkenntnisse und den Erfah-

, rungsaustausch zwischen den Mitgliedern

1. dem Periodikum.Gesundheitssport und Sportthera-
pie (dem einzigen Fachmagazin fur Gesundheits-

sport und Sporttherapie) Es erscheint sechsmal
#hrlich mit aktuellen wissenschaftlichen Beitdgen
aus der Forschung some konkreten Anwendungs-
beispielen aus der Praxis der moder,·ten gesund-
heitssportllchen und sporttherapeutischen Arbeit
(fur Mitglieder des DVGS kostenlos im Mitgliedsbei-
trag enthalten);

2 der Zweimonatszeitschnft .Herz, Sport und Gesund-
heit S.e ist im Abonnement zu beziehen und rich-
tet sich primar auch an die Endverbraucher Sie ent-
hjlt insbesondere Beltrage zu Themenbereichen des
Titels .Hee, Sport und Gesundheir. Mitglieder des
DVGS kannen die Zeitschrift zu Sonderkonditionen

abonnieren;
3 der kleinen Schriftenreihe mit Kongre8- und Ta-

gungsberichten der groBen Tagungen in KOIn und

Die Mittel des DVGS setzen sich zusammen aus den

Mitgliedsbeitragen. Spenden und den Ertragen des
lehrgangswesens

Bad Rappenau (kostenpflichtig) Zu erwahnen ist hier
z B der Band ,Muskeltraining in der Sporttherapie:
der als Tagungsband der gleichnamigen Tagung 1989
Bad Rappenau ausgegeben wurde;

4 der groBen Schriftenreihe, die jhnlich einer Lexikon-
reihe als ein Kompendium fur Gesundheitssport und

d Sporttherage konzipiert ist tz B der Band ,Grundla-
gen der Sgorttherapie bei koronarer Herzkrankheit·)

  5 Einzelveroffentlichungen, wie z B. die Kursmappe
tkostenpflichtig :

fur den .Bad Oeynhausener Rackenschulkurs, den
Kurs Wassertelemetrie. der Kursmappe Osteoporose
usw (kostenpfl,chtigi,

6 Videofilmen, z B dem Film.Trainingssteuerung und
Leistungsdiagnostik in Gesundheitssport und Sport-
therapie' Ckostenpflichtig)

 
- Interessenvertretung als Berufsverband for Gesund

heitssport und Sporttherapie. z B durch Schaffung
eines anerkannten Berufsbildes .Sporttherapeut mit
den entsprechenden Aus- bzw Weiterbildungsrichtli- 1
nien sowie der Zusammenarbeit mit anderen Be-

rufsverbanden,

Uber das Medienangebot des DVGS gibt es ein Ver
zeichnis

Beratung bei tarifpolitischen Fragen,
Bewerbungs-Unterstutzung,
Lehrgjnge und Seminare. wie z B .Bewegungs-und
Sporttheraple in der Psychiatrie' oder Tagungen der

Sektionen. wie z B der Sektion Klinische Sportthera- 1

pie zum Thema .Die Wirbelsjule. Ein Veranstal-
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tungskalender, der beim DVGS angefordert werden

kann, gibt daruber Auskunft.
- Kooperation mit Partnern des Gesundheitswesens,

Zusammenarbeit mit Krankenkassen, Sportverbjn-
den, klinisct·ten Einrichtungen, Fitne8- und Studio-

einrichtungen etc,
- Arbeitshilfen, z B fur die Herzgruppenarbeit. wie

Pulskarten. spezielle Sportgerate etc.,
- Uteraturlisten zu verschiedenen Themen wie .Herz-

Kreislauf', .Orthopadie (kostenpflichtig).

Die weite Palette der Angebote des DVGS soil vor allem

den Mitgliedern dienen Die Fachkenntnisse der Mitar-

beiter des DVGS stehen aber auch Interessierten aus

anderen Bereichen als Informationsquellen zur Verfu

gung.

Bei Vorhaben im Bereich des Gesundheitssports und

der Sporttherapie sollte der DVGS konsultiert und sein

Dienstleistungskatalog angefordert werden.

Service-

lelstungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHER VEREIN

FOR OFFENTLICHE UND

PRIVATE FORSORGE

-DV-

Am Stockborn 1-3
6000 Frankfurt/Main 50

Herr Scherpner
(Abtellungsleiter Fort- und Weiterbildung)

Herr Krahl
mentraler Projektmoderator)

Herr Hoppe
(stellv. Leiter des Fortbildungswerkes fur

sozialpadagogische Fachkrafte)

0 69/5 80 31 (Zentrale)

069/5 80 33 81

Der Deutsche Verein fur Offentliche und private Fur-

sorge (DV) wurde 1880 als .Deutscher Verein fur Armen-

pflege und Wohltatigkeir gegrundet und erhielt 1919
den heutigen Namen Der satzungsgemjee Zweck des
Dv ist, .einen Mittelpunkt fur alle Bestrebungen auf
dem Gebiet der sozialen Arbeit, insbesondere der Of-
fentlichen und freien Soziathilfe, Jugendhilfe und Ge

sundheitshilfe in der Bundesrepublik zu bilden: er

stellt somit die Koordinationsstelle fur alle Bestrebun-

gen im sozialen Bereich dar.

Die Hauptaufgaben des DV sind:

- Anregung und Beeinflussung von Entwicklungen in
der Sozialpolitik,

- Erarbeitung von Empfehlungen fur die Praxis der Of-
fentlichen und freien sozialen Arbeit,

- gutachtliche Tjtigkeit auf dem Gebiet des Sozial-

rechts,
- stjndige Information der auf diesen Gebieten tati-

gen Personen und Farderung des Erfahrungsaustau-
sches,

- Fort- und Weiterbildung von Fuhrungskraften und

Mitarbeitern des sozialen Bereichs,
- Farderung der fur die soziale Arbeit bedeutsamen

Wissenschaften,
- Beobachtung und Auswertung der Entwicklung der

sozialen Arbeit in anderen Ljndern und Farderung
der intemationalen Zusammenarbeit.

- Herausgabe von Schriften und sonstigen Verbffentli-

chungen zu den Fragen des sozialen Bereichs.

Dem DV geharen als Mitglieder haul*sachlich an

- die Spitzenverbjnde der freien Wohlfahrtspflege:
Arbeiterwohlfahrt, Deutscher Caritasverband. Deut-

sches Rotes Kreuz. Deutscher paritatischer Wohl

fahrtsverband, Diakonisches Werk, Zentralwohlfahrts-

stelle der Ju(len,
- die Offentichen Trjger: Bund, Under, Stjdte, Land-

kreise und Gemeinden und sonstige Behdrden,

Aufgaben
und Ziele

der Institution
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- Einrichtungen des Gesundheits- und Pflegedienstes,
Ausbildungsstjtten,

- Einzelpersonen. vor allem Fachkrafte aus der sozia-
len Arbeit,

insgesamt sind es Ober 2700 Mitglieder Sie bilden mit
def Mitgliederversammiung eines der Organe des DV,
die anderen sind der HauptausschuB, der vorstand und
der engere Vorstand.

Die Mitgliederversammlung wahlt die bis zu 180 Mitglie-
der des Hauptausschusses. beschlieBt Satzungsande-
rungen, nimmt den Geschaftsbericht entgegen und
berat ein aktuelles sozialpolitisches Fachthema.

Der Hauptausschue wahlt den Vorsitzenden und seine
drei Stellvertreter, die den engeren Vorstand bilden. so-

wie die ubrigen 30 Mitglieder des Vorstandes. Der

HauptausschuB bestimmt die Grundsatze der Vereinsta-
tigkeiten. beschlieBt den Haushaltsplan, nimmt die Jah-

resrechnung ab und berat ebenfalls bei seiner Jahres-
tagung ein Fachthema

Der Vorstand, dem der von ihm bestellte Geschaftsfuh-
ref mit beratender Stimme angehort. leitet die Ge-
schafte des DV, ste[lt den Haushaftsp!an auf, g:bt die
Ste ungnahmen des DV ab und beschl:e  In Fragen
der Mitgbedschaft

Der engere Vorstand vertritt den DV nach auGen und
fuhrt die laufenden Geschafte des Vereins

Zur Unterstutzung der Aufgabenerfullung des vorstan-
des und des Vereins bestehen besondere Vorstands-
ausschusse, Fachausschusse und Arbeitskreise

Dazu wurden folgende zwei Vorstandsausschusse
gebildet:

fur Fragen der Fort- und Weiterbildung.
fur den Deutschen Landesausschu B des Internatio-
nalen Rates fOr soziale Wohlfahrt (ICSW)

Verwaltung und fur die inhaltlichen Aufgaben der DV

aus:

- dem Hauptreferat Gutachtenerstellung, wo jahrlich
rd. 300 Gutachten auf Antrag der Mitglieder und fur
diese kostenfrei erstellt werden,

- der Abteilung Fachreferate/Gutachtenerstelung, die

fOr die Fachausschusse, die Arbeitskreise und sonsti-

gen Gremien des DV und ebenfalls gutachtlich tatig
ist. Die einzelnen Fachreferate sind: Sozialhilfe und
Sozialpolitik - Jugend und Familie - Altenhilfe - Or-

ganisation, Sozialplanung - Hilfen fur Behinderte
und psychisch Kranke, Gesundheitshilfe - Soziale Be-
rufe Hilfen fur Gefahrdete - Presse- und Offent-
lichkeitsarbeit - Sozialstatistik und Sozialdokumenta-

tion,

i
- der Abteilung Fort- und Weiterbildung, die fur jahr- 1

lich Ober 2000 Teilnehmer aus der sozialen Arbeit
wie Sozialarbeiter, Sozialpadagogen, verwaltungs-
fachkrafte, Erzieher und Lehrkrjfte ein umfangrei-
ches Bildungsangebot mit ein- und mehrwachigen
Fortbildungslehrgangen, berufsbegleitenden Weiter-

bildungskursen, Studientagen und Sonderveranstal-

tungen plant und durchfuhrt Die Abteilung besteht
aus mehreren Fachbererchen

Fortbildungswerk fur Sozia!arbelter und Ve ·:al

tungsfachkrafte mit Angeboten zu Grundfragen
der Sozialarbeit, zur Sozial- und jugendkafe, zu

methodischen Arbeitsweisen und zu Fragen der
Aus- und Fortbildung.
Akademie fur Jugendarbeit und Sozialarbeit mit

langfristigen Weiterbildungskursen fur leitende
Mitarbeiter der sozialen Arbeit sowie Arbeits- und

Fortbildungstagungen fur Fachhochschullehrer,
lehrende Sozialarbeiter/-ptdagogen und Praxisan-
leiter,

- Fortbildungswerk fur sozialpadagogische Fach-
krafte mit bundeszentralen Fortbildungsangebo-
ten fur Mitarbeiter des Elementarbereichs,

- Arbeitsschwerpunkt Altenhilfe,
Modellprojekt Gesundheitserziehung in Tagesein
riditungen fur Kinder bis zu 6 Jahren (3jjhriges
Forschungsprojekt).

Die 10 Fachausschusse des DV bearbeiten einzelne Fra-

gen und Sachgebiete der sozialen Arbeit. Experten der
Offentlichen und freien sozialen Arbeit und Wissen-
schaftler geharen den Fachausschussen an, die aueer-
dem zur Beratung von Einzelfragen in Arbeitskreisen
andere Sachverstandige hinzuziehen kannen Die ein-

zelnen Fachausschusse sind: Sozialhilfe und Sozialpoli-
tik Jugendhilfe. Jugendfarderung. Jugendpolitik
Familienforderung, Familienpolitik Gesundheitshilfe,
Gesundheitspolitik Altenhilfe Hilfen fur Behinderte

Hilfen fur Gefahrdete - Soziale Berufe Organisation
sozialer Dienste Sozialplanung Offentlichkeitsarbeit.

Die Geschaftsstelle des DV, in der rd 100 Voll- und Tell-
zeitmitarbeiter/innen beschaftigt sind, ist im 1972 er-

bauten Haus des Deutschen Vereins untergebracht. In
diesem befinden sidi auBerdem 90 Gastezimmer fur
die Lehrgangs- und Sitzungsteilnehmer, Ke,che. Kasino,
Lehrgangsraume und eine Hausdruckerei

Die Geschaftsstelle besteht aus einem Eigenverlag,
dem Wirtschaftsbetrieb und einer allgemeinen

Die Programme der Fortbildungsfachbereiche er-

scheinen jahrlich im August und k6nnen beim
Deutschen Verein angefordert werden

der Abteitung Deutscher LandesausschuB des Inter-
nationalen Rates fur soziale Wohlfahrt (ICSW), der

die Auslandsbeziehungen und internationalen Kon-
takte des Deutschen Vereins pflegt

AuBerdem nchtet der DV den Deutschen Fursorgetag
(DFT) aus, der in der Regel alle drel Jahre stattfindet.
Als zentraler bundesweiter FachkongreB ist er ein Fo-
rum fur die Offentlichen und freien Trager soziater Ar-

belt, fur Wissenschaftler und Politiker

Die Arbeit des Deutschen Vereins wird finanziert aus

den Mitgliedsbeitragen, institutionellen und projektge-
bundenen Zuwendungen des Bundes, Landerzuschus
sen und Einnahmen aus dem Schriftenverkauf und

lehmangsgebuhren.

-DV-

1
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Das Medienangebot des Deutschen Vereins, das in der
Hauptsache aus Publikationen besteht, dient der Infor-
mation und Fortbildung aller im Sozia:en Beretch Tati

gen B setzt sich zusammen aus Periodika, Buchem

und Broschuren, die im Eigenverlag herausgebracht
werden:

- Der .Nachrichtendienst des Deutschen Vereins INDV)'
erscheint monatlich. ist fur die Mitglieder kostenfrei
und sonst im Abonnement zu beziehen Er bringt in
neun Rubriken Stellungnahmen, Empfehlungen und
Gutachten des DV. berichtet uber Tagungen und aus

der Arbeit des DV, Ober Rechtsprechung und Neuer-
scheinungen,

- das Archiv fur Wissenschaft und Praxis der sozialen
Arber erscheint als Vierteliahresheft zur Farderung
von Sozial-, Jugend- und Gesundheitshilfe Das Ar-
chiv enthalt Grundsatzartikel und Berichte zur sozia-
len Arbeit sowie Buchbesprechungen Es wird im

Abonnement bezogen. fur Mitglieder des DV mit
Preisnachla B.

Das weitere Programm des Eigenverlags besteht aus

mehreren Reihen:

- .Allgemeine Schriften mit umfassenden Darstellun-

gen oder Tagungsberichten wie z. 8 .Handbuch der
ortlichen Sozialplanung: .Familie und soziale Arbeir,
.Gesellschaftliche Sicherheit alter Menschen'.

- .Kleinere ScI·Iriften', die abonniert werden kannen

und meistens auf Spezialthemen der sozialen Arbeit

bezogen sind, z. B. .Empfehlungen zur Teamarbeit in
sozialen Diensten', .Das Recht der elterlichen Sorge.
.Aspekte der Versorgung psychisch veranderter jlte-

rer Menschen',
- .Arbeitshilfen, die ebenfalls abonniert werden ken-

nen und Abhandlungen und Berichte. z. B Ober Mo

Der Deutsche Verein hat in seinen Serviceleistungen
zwei Schwerpunkte: die Gutachtenerstellung und die
Fort- und Weiterbildung.

Die Gutachtenerstellung dient vor allern den Mitglie-
dem und soil zu einer einheitlichen Auslegung von

Bundesrecht auf dem Gebiet des Sozialrechts beitra-

gen, zur Bewjltigung von Konflikten zwischen Sozial-
leistungstrjgern und zur zweckentsprechenden An-

wendung des Sozialleistungsrechts
- Die Fort- und Weiterbildung ist ein umfangreiches

Angebot an die Fachkrjfte, um deren berufliche

Kompetenz zu erhahen und zur Weiterbildung der
Sozialarbeit und Sozialpjdagogik beizutragen. Dabei

1 dellprojekte, bringen; so: .Kritische EinfOhrung in die
Verhaltensmodifikation fur Sozialarbeiter und Sozial-

padagogen: .Fam !ie und Medien'. .Fuhren und Lei-
ten in sozialen Diensten,

- .Grose Reihe', die in vier Serien gegliedert ist:

1. Schriften allgemeinen Inhaltes (SAD wie z B

.Sozialarbeit im Gesundheitswesen", .Lehren und
leiten von leitung und Beratung, 11 Materialien fur
die sozialpadagogische Praxis (MSP). z B. .Erfah-

rungslemen, wie geht das? , .Die Fremden unter
den Eingeborenen': Ill. Veraffentlichungen vom

Deutschen landesausschue des ICSW. z B.: .Die
Okonomische Krise des Wohlfahrtsstaates; IV Disser

tationen. Diplomarbeiten, Dokumentationen (DDD),
z. B : .Sozialarbeit und Sozialpadagogik', Jugend
und Freizeit,

- .Fachlexikon der sozialen Arbeir, ein umfangreiches
und ausfuhrliches Nachschlagewerk,
.loseblattsammlungen' mit dem Gesamtverzeichnis
alter Einrichtungen auf dem Gebiet der Psychiatrie,
Kinder. und Jugendpsychiatrie, Neurologie, Neuro-
chirurgie, Psychotherapie. Psychosomatik, Psycho-
hygiene. Bildung, Fursorge und Beratung von see-

lisch und/oder geistig Behinderten sowie der dreitei-

ligen loseblattsammlung .Materialien zur Sozial- und
Jugendhilfe'mit Gesetzesmaterialien zu den ver-

schiedenen Gesetzen und ZU Vetfassungsfragen

Ober die einzelnen Titel der verschiedenen Reihen und
der Sonderveuffentlichungen hat der Deutsche verein
ein Verlagsverzeichnis, das angefordert werden kann;
die Auslieferung an Nicht-Mitglieder erfolgt uber den

Verlag W Kohlhammer

Zu den Medienangeboten gehart weiterhin eine video-
reihe .Bewegungserziehung im Elementarbereich'

hat auch die Weiterentwicklung von didaktischen Mo-
dellen einen besonderen Stellenwert.

Zu den weiteren Serviceangeboten des DV get·lOren ne-

ben dem Gastehaus und Kasinobetrieb die umfangrei-
die Prasenzbibliothek mit Ober 30000 Banden und
etwa 180 laufenden Zeitschriften, weiter das Sozialar-
chiv des Deutschen Vereins mit biographisctien und au

tobiographischen Materialien

Der DV fuhrt aueerdem Beratungen wie Organisations-
beratungen und Auftragsprojekte durch und hilft mit
seiner Referentenkartei bei der Suche nach Fortbil-

dungsreferenten

Unter den vielseitigen und qualifizierten Leistungen
des DV ist besonders das Fortbildungsangebot zu

empfehlen. wozu die Jahresprogramme der Fortbil-

dungsbereiche angefordert werden sollten (Erschei

nungszeitraum August)

Weiterhin sollte das Lieferprogramm des Eigenverlags
bekannt sein, dazu kann das Wrtagsverzeichnis ange-
fordert werden.

ScI·Ilieetich sollte bei Fragen/Problemen im sozialen Be-
reich beim DV erkundet werden, ob dazu Gutachten
oder Stellungnahmen vorliegen.

Medlenangebote

service-
leistungen

Empfehlungen

1

-DV-
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHER VERKEHRS

SICHERHEITSRAT e.V.
- DVR -

Obere WilhelmstraBe 32

5300 Bonn 3

die Jewelligen Referats- und Projektleiter

02 28/40 0010

02 28/4 000167

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) ist ein

gemeinnutziger Verein, der 1969 als Koordinierungsin
strument gegrOndet wurde, um die Bestrebungen der
Verkehrssicherheit zu f,5rdern

Dem DVR gehoren 274 Mitglieder an, beispielsweise der
Bundesminister fur Verkehr, Landerministerien, Auto-
mobilclubs. die Deutsche Verkehrswacht, Gewerkschaf-
ten, Arbeitgeberorganisationen, kirchliche Gremien,
Versicherungen, die gewerblichen Berufsgenossen-
schaften, Verbande, Wirtschaftsunternehmen wie Mi-
neraldlfirmen, Automobilfirmen und Zulieferindustrie

sowie zahlreiche sonstige Institutionen. Die Koordinie-

rungsaufgabe des DVR besteht u. a. darin, die mitunter
sehr unterschiedlichen Interessen der Mitglieder im
Rahmen der Ziele des DVR zu vereinigen.

Die Ziele der DVR-Satzung sind

- alle Maenahmen zur Verbesserung der Sicherheit auf

den StraBen zu fardern und zu verstarken, in enger
Zusammenarbeit mit den zustandigen Beharden
und den an dieser Zielsetzung interessierten Vereini-

gungen. Organisationen und sonstigen Stellen,
- die Bemuhungen aller beteiligten Stellen zu einem

gemeinsamen, sinnvollen und wirksamen Handeln

zusammenzufassen, ohne deren Selbstandigkeit und
Initiativen zu beeintrjchtigen,

- sid, in diesem Rahmen insbesondere mit Fragen der

Verkehrstechnik. Verkehrserziehung und -aufklarung.
des Verkehrsrechts und der -uberwachung sowie der

Verkehrsmedizin befassen.

Zur Umsetzung der Ziele erarbeitet der DVR u. a. Emp-
fehlungen fur die Kraftfahrzeugindustrie, fur Verkehrs-

planer und Entscheidungstrager auf uberregionaler
und kommunaler Ebene zur verbesserung der Ver-
kehrssicherheit z. B. bei der Kraftfahneugausstattung,
dem StraBenbau und der Gestaltung des Straeennet-
zes. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Bemuhen, ausge-
wjhlte Zielgruppen wie lastkraftwagenfahrer. altere
Menschen, Motorradfahrer. Berufstatige allgemein oder

Eltern anzusprechen und zu einem sicherheitsbewue-

ten Verhalten im StraBenverkehr zu motivieren.

Aufgaben
und Zlete
der Institution
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Aufgaben
und Ziele
der Institution

Dazu hat der DVR ein langfristig angelegtes Arbeitspro-
gramm. das z Zt. folgende Schwerpunkte umfaet:

e .Kind und Verkehr: Das Programm .Kind und
Verkehf wurde vom DVR und seinen Mitgliedern ab
1978 in zweUjhriger Arbeit entwickelt und ist als
langfristiges Programm angelegt Es ist kein Lern

programm fur Kinder, sondem ein Etwacisenen-

programm und orientiert sich an den Unfallursachen
von Kindern:
- kinderfeindliche Wege- und Stra Benverhaltnisse.

mangelndes Einstellen von Kraftfahrem auf

Kinder,
- falsches Vorbildverhalten von Erwachsenen,

entwicklungsbedingtes Verhalten von Kindern

Die Durchfuhrung des Programms liegt bei
einigen Mitgliedsverbanden des DVR, und zwar

hauptsachlich den Automobilclubs und der
Deutschen Verkehrswacht e V

e Alkohor Unter dem Motto: .Nuchtern fahren -

sicher ankommen' werden in diesem Programm
Kraftfahrer Ober Faltblatter, Anzeigen. Kleinausstel-

lungen und mit Sonderaktionen angesprochen. Dazu
gehart auch die Produktion von Musik-Videos. die in
Diskotheken usw vorgefuhrt werden und junge
Menschen zur rechtzeitigen und sicheren Organi-
sation der Heimfahrt nach AlkoholgenuB motivieren
sollen.

Weitere Arbeitsprogramme sind:

e .Sicherheit auf allen Wegen (gemeinsam mit den

Berufsgenossenschaften werden Maenahmen

geplant und ergriffen, die zur Reduzierung der

wegeunfjlle beitragen sollen),
e Altere Menschen als Fueganger im StraBenverkehi,

i e Altere aktive Kraftfahrer,
e .Nachschulung junger Fahranfanger.
e .Sicherheitstraining fur PKW-Fahrer,
e .Sicherheitsprogramm fur LKW- und Tankwagen-

FahrerZielgruppen des Programms sind· Kraftfahrer.
Kommunalpolitiker. StadtDIaner, erwachsene FuB

garger und Radfabrer. d:e durch Offentlichkeits-
art*2it in Presse, Funk und Fernsehen arge-
somchen werden E,ne besondere lie:gruppe des

Prcgramms sind Eltern von Vorschulkindern Im
Jahre 1990 beisp:elsweise wurden 12 000 Btern-

veranstaltungen mit mehr als 300 000 Muttern
und Vatern durchgefuhrt Dazu wurden 2 000
Moderatoren ausgebildet, so daB das Programm
bundesweit und fllchendeckend umgesetzt
werden konnte

Weiterhin bestehen mehrere Fachausschusse, die fur
das Prasidium des DVR und die vorgenannten Pro-

gramme Empfehlungen zu bestimmten Fragen erar-

beiten Diese Fachausschusse sind einschkeelich dem

jeweiligen Vors tzenden mit Personen besetzt. die

aus den Mitgliedsverbanden kommen und dort mit

den entsprechenden Themen befaet sind

Es gibt acht Ausschusse:

Innerhalb des Programms .Kind und Verkehr ruckte in
den letzten Jahren besonders das Kind als Radfahrer in
den Blickpunkt, da mit der zunehmenden Zahl an jun-
geren radfahrenden Kindern die Unfjlle angesttegen
sind. auBerdem das Kind als Mitfahrer im Auto, da trotz
vieler guter Kinderschutzsysteme die Unfallzahlen mit
Verletzungs- oder Todesfolge in den vergangenen jah
ren drastisch hoch blieben

Medlenangebote

Einen weiteren Schwerpunkt bildet der neue Pro-
grammbaustein .Verkehrserziehung behinderter Kinder
und Jugendlicher.

e .Zweiradtraining : Dieses Programm wendet sich
an die 15 18jahrigen Jugendlichen als Mofafahrer,
u a mit elnem Fortbildungsprogramm In einem

zweitagigen Kurs, z B in grOBeren Betrieben. wird
mit praktisct·ten Obungen trainiert und Wissen
vermittelt

AusschuB fur Emachsenenaufklarung
- Ausschue fur Gesetzgebung und Exekutive

AusschuB fur junge Kraftfahrer
- Ausschue fur Fahrzeugtechnik
- AusschuB fur Offentlichkeitsarbeit

AusschuB fur StraBenverkehr
- AusschuB fOr Kinder und Jugendliche

r AusschuB fur Verkehrsmedizin

Die Publikationen des [YVR dienen dazu, die 2iele und
Maenahmen des DVR sowohl der Offentlichkeit als auch

den einzelnen Zielgruppen nahenubringen

Der DVR bringt als Periodika den jeweiligen Jahres-
bericht und die Zeitschrift .DVR-Report heraus, diese
ist der Informationsdienst fur die Mitglieder des DVR
und fur die interessierte Offentlichkeit. Fur das Pro-

gramm .Kind und Verkehf (und die anderen Pro-
gramme) wurden mehrere Medien entwickelt, beispiel-
haft seien aufgefuhrt:

Zu den Organen des DVR gehdren die Mitgliederver-
sammlung, der Vorstand mit einem geschaftsfuhren-
den Vorstand. eine Geschaftsstelle mit dem Haupt-
geschaftsfuhrer und verschiedenen Referaten.

Finanziert werden der DVR und seine verschiedenen

Schwerpunktprogramme durch Mitghederbeitdge,
Finanzbeitrage und Sonderzuwendungen verschiede-
ner MR-Mitgliede[ vor allem vom Hauptverband der
gewerblichen Berufsgenossenschaften und durch Bun
desmittel (z Zt ca 40 Prozent)

dann die Broschuren

Das Programm ,Kind und Verkehf. Ein Oberblick
uber alle Programmangebote,
Initiativen - Zur Sicherheit der Kinder im StraBenver-
kehr. StraBenverkehrstechnische und -bauliche MaB-
nahmen Erhaltlich bel Volksbanken und Raiffeisen-

banken,
- Kinder als Mitfahrer. Eine Eltembroschure

Diese Broschuren kannen kostentos angel:ordert
werden.

- der Film .Kinder haben ketne Bremse' (entleihbar bei
den Stadt- und Kreisbildstellen. der Verkehrswacht
und auch dem DVR).

Daruber hinaus gibt es noch Zielgruppenmedien (altere
Menschen, Berufskraftfahrer usw) und Elternbildungs-
medien, die nur veranstaltungsgebunden eingesetzt
und nicht frei verteilt werden.

- DVR -
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Mit seinen Serviceleistungen vall der DVR in einzelnen

Arbeitsprogrammen die Botschaften zur Verkehrs-

sicherheit. die uber Massenmedien an die Zielgruppen
gerichtet werden, vertiefen und zu sicherheitsbewu8-
tem Verhalten motivieren und befahigen Dazu geho-
ren z B. die Aus- und Fortbildung von Moderatoren,
die Entwicklung und Herstellung von einheitlichen
Medien in den Zielgruppenprogrammen und die Praxis-
beratung von Fahrlehrem fur das Nadischutungspro-
gramm fur Fahranfanger.

So bletet der DVR z B im Rahmen des Programms
.Kind und Verkehr kostenlos Moderatoren fur 90minO-

tige Elternveranstaltungen an (auch for turkische

Eltern), die sich mit zwei Themen befassen:

1. .Kinder als FuBganger fur Eltern von Vorschul-
kindern oder

2..Kinder als Radfahrer fur Eltern von Kindern im

Vorschulalter.

Die etforderlichen Elternbildungsmedien werden von

den Moderatoren kostenlos zur verfugung gestellt.

Einzelexemplare der Elternratgeber werden an Mit-

arbeiter von Gesundheitsjmtern und an Erzieherinnen
kostenlos vom DVR abgegeben.

Die Moderatoren kannen uber folgende zentrale Stel
len eingeladen werden:

Der StraBenverkehr gefjhrdet vor allem Kinder. Bei
graventiven MaBnahmen in diesem Bereich sollten die

Leistungen des Deutsct·len Verkehrssicherheitsrates
(DVR) genutzt werden.

- Zur allgemeinen Information, zur Vorbereitung und
Durchfuhrung von Aktivitjten in dem Bereich .Kind
und Verkehi geben die Publikationen des WR wert-
volle Hinweise. Sie 1 nnen in Einzelexemplaren
kostenlos angefordert werden.

- ACE auto club europa e V
ScI· midener Str 233

7000 Stuttgart 50
Tel : 0711/5 30 32 90

- ADAC Zentrale
Am Westpark 8
8000 Munchen 70
Tel : 089/76 76 24 78

- Automobilclub KVDB e.V
Oberntieferstr 20
8532 Bad Windsheim

Tel.: 09841/2081

- Deutsche Verkehrswacht e V

Am Pannacker 2

5309 Meckenheim

Tel.: 02225/884-0

- Kraftfahrer-Schutz (KS) e.V.

Uhlandstr. 7

8000 Munchen 2
Tel : 0 89/53 9810

Spezielle Fragen zur Verkehrssicherheit werden vom

DVR Ober seine Fachausschusse behandelt und beant-
wortet

Anfragen zu den Serviceleistungen kannen telefonisch

oder schriftlich an die verschiedenen Ansprechpartner
(Referats- und Projektleiter Ober die Zentrale, Tel.:
02 28/40 00 10) des DVR gerichtet werden.

- Bei bestehenden Elterngruppen sollte ein Eltern-
abend (kostenlos) zu dem Thema .Kind und verkehr

angeregt werden bzw. uber/von Erzieher(n) - auch
fur turkische Eltern - initiiert werden. Die Modera-
toren werden Ober die zentralen Stellen (siehe oben)
eingeladen, die die Einladung an den zustandigen
landesverband weiterleiten.

- Zur Mitgestaltung von Ortlichen kindgerechten
Verkehrsverhaltnissen empfiehlt es sich. die Infor-
mationsschrift .Initiativen beim Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken,
Heussallee 5,5300 Bonn 3, anzufordern.

Service-

leistungen

Empfehlungen

-DVR -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHES

GRONES
KREUZ

Schuhmarkt 4
3550 Marburg/Lahn

Herr Dr. v. Stackelberg
(Geschaftsfuhrer)
Frau Dr. med. S. ley

064 21/29 30

SO INFORMIERT DAS DEUTSCHE GRONE KREUZ

. .

Medlen

Empfanger,
Multlpllkatoren

zleigruppe

Pressedienste, Audiovisuelle Wissenschaftliche Ante· bzw. Plakate,
Matem, Medlen: Tagungen und Apotheker- Entwicklung
Anzeigen, Flime, Kongresse, merkbletter, moderner
Pressekonferenzen. Tontlldrellien, Fachzeltschrlften, BroschOren, Dekorationsmedlen.

Tonbander wissenschaftllche Faltblatter,
Publlkationen, Informations·

Motlvationsstudlen. schreiben.

Presse. Rundfunk, Arzte, Tlerarzte, Apotheker
Fernsehen, Gesundheits mter,
Arztliche Krankenkassen,
Fortbildung Verslcherungs

gesellschaften,
Betrlebe.

. . .. .

BEVOLKERUNG
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DEUTSCHES
GRUNES KREUZ

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Das Deutsche Grune Kreuz wurde am 13 April 1950 als
eingetragener Verein errichtet und ist als gemeinnutzig
anerkannt.

Aufgabe des Deutschen Crunen Kreuzes ist es, MaB-
nahmen der Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsauf-

klarung zu entwickeln und durchzufuhren sowle Scha

digungen des Menschen auf allen Gebleten des lebens
und seines Wglichen Bedarfs abzuwenden und zu

mindem

Die Ziele des Deutschen CrOnen Kreuzes erstrecken sich
ferner auf die Bekampfung von Gefahren und Schaclen
aller Art fur Tier und Pflanze.

12 treunn  riB ir  2, 1:23 I snd euetssu :.Grunen Kreuzes lautet: Behebung von Informations-

4 heitsaufklarung durch Reagieren auf akute Nachfragen

Seine Aufgaben last das Deutsche Grune Kreuz selb-
stjndig und neutral in Zusammenarbeit mit affent-

IicI· en und privaten Stellen, ohne seine Entscheidung
von Bindungen und Einflussen abhangig zu machen,
durch Aufklarung der Bevalkerung und durch Samm-
lung von Erfahrungen. Grundlegende Fragen werden
durch Sadiverstandige aus Wissenschaft und Praxis
bearbeitet. Die Tatigkeitsergebnisse werden der Allge
meinheit zur Verfugung gestellt.

Es zeigt die Medienarten und deren Distribution durch

.
Multiplikatoren an die Bevalkerung

Einen sehr guten Einblick in die Medienarbeit des Deut-
schen Grunen Kreuzes vermittelt das Schaubild En der
Broschure .Das Deutsche Grune Kreuz Portrait einer
gemeinnutzigen Vereinigung zur Forderung der

Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsaufklarung'
(siehe vorhergehende Seitek

Das Deutsche GrOne Kreuz bietet folgende Service-

leistungen an:

- kostenloser Verleih von audiovisuellen Medien (Die
im Verleihprogramm .bild und ton' dokumentierten
entleihbaren AV-Medien sind durchweg alteren
Datums und haben somit fur die aktuellen Aufkla-

rungs- und Gesundheitsvorsorgebemuhungen nur

noch begrenzten Nutzungswert.)
- Ausrichtung von Tagungen und Kongressen

Durchfuhrung von Fortbildungsveranstaltungen fur
medizinisches Fachpersonal

Auf folgende Leistungen des Deutschen Gn)nen Kreu
zes sei hingewiesen:

- die kostenlosen Printmedien It. .Aufstellung kosten-
loser Medien'

- die Broschure .Gesundheitsempfehlungen fur den
internationalen Reiseverkehr, Impfbestimmungen -

Malena-Situation' der WHO (1986/87), (kosten-

pflichtig)

Periodika

- die Zeitschrift .Weltgesundheir (10mal pro Jahn,
gegen Bezugsgebuhr

2 Aus der Aufste'lung kostenloser Medien' und dem

  .Verlagsverzeichnis kostenverursachender Medien ist
zu ersehen, daB der Bereich .Impfschutz' von beson-
derer Bedeutung fur die Medienarbeit des Deutschen

Grunen Kreuzes ist

- Vermittlung von Kontaktadressen (Referentendienst)
Verteiler fur regelmaBige Informationen uber
- Neuerscheinungen von Medien

Veranstaltungen und Tagungen
Aktionen und Gesundheitsprogramme

Es ist mdglich sich in den Verteiler des Deutscrten Gru-

nen Kreuzes aufnehmen zu lassen

die Presse- und Informationsdienste

.Deutsche Gesundheits-Korrespondenz (dgk) und

.Das gesunde Kind' (pgk) (beide 10mal pro Jahr).
beide gegen Bezugsgebuhr
.Emahrung, Forschung, Gesundheit' (efg) (6mal pro
Jahr), gegen Bezugsgebuhr

Fur Interessierte besteht die Maglichkeit. sich in den

Verteiler des Deutschen Grunen Kreuzes aufnehmen zu

lassen.

1

278



Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DEUTSCHES INSTITUT
FOR BLUTHOCHDRUCK-

FORSCHUNG e.V.
- DIB -

Telefax

WielandstraBe 26 (GeschaftsfOhrung)
Berliner Straee 46 (Praventionsprogramme)
6900 Heidelberg

Frau H. Overlack (Geschaftsfuhrerin)

0 62 21/4 5099
0 62 21/4013 60

06221/402485
0 62 21/44 22 74

Das Deutsche Institut fur Bluthochdruckforschung (DIB)
entstand 1988 aus dem Deutschen Institut zur Be-

kampfung des hohen Blutdrucks. das 1979 gegrundet
wurde. Das DIB ist ein gemeinnutziger eingetragener
Verein und arbeitet Oberregional.

Das DIB betreibt ein Forschungsinstitut, um

- Ursachen und Folgewirkungen des hohen Blutdrucks
zu erforschen,

- Fruherkennungs- und Behandlungsmethoden fur
den hohen Blutdruck und seine Folgekrankheiten zu

entwickeln.
- mit Einrichtungen zur Prjvention, Diagnostik, Them.

pie und Rehabilitation der Hypertonie zusammenzu-

arbeiten und
- bereits bestehende auswartige Forschungsgruppen

zu unterstutzen

Durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Universi-
tjt Heidelberg und dem Ministerium fur Wissenschaft
und Kunst des Landes Baden-WOrttemberg ist das DIB
der Universitjt Heidelberg angeschlossen. Die wissen-
schaftlichen Abteilungen des DIB sind deshalb auch in
mehreren Instituten der Universitjt Heidelberg ange-
siedelt

Vier wissenschaftliche Abteilungen haben folgende
Aufgabenbereiche:

1 Experimentelle Bluthochdruckforschung, mit den
Forschungsschwerpunkten molekulare Mechanismen
der Blutdruckregulation und Peptide als Neuromo-
dulatoren

2. Molekularbiologie. zur Bearbeitung von Grundlagen
der genetischen Hypertonie.

3 Klinische Hochdruckforschung, in einer facheruber-
greifenden, interdisziplinaren Zusammenarbeit mit
den klinischen Abteitungen der Heidelberger Univer-
sitjtskliniken und mit mehreren externen Arbeits-

gruppen.
4. Epidemiologie und Pravention, in Arbeitsgruppen,

die mit nationalen und intemationalen Organisatio-
nen (z. B. Nationales Blutdruckprogramm, Deutsche

Herz-Kreislauf-Konferenz, World Hypertension Lea-

guel zusammenarbeiten, Untersuchungen zur Ge-

sundheitsfarderung bel SchOlem durchfuhren und
in einem molekular-epidemiologischen Projekt eine
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Medlenangebote

service-

telstungen

Empfehlungen

Bev kerungsstudie zur Untersuchung der Zusam-
menhange zwisctlen bestimmten Gensequenzen
und der Entwicklung einer Hypertonie aufbauen.

Die Organe des DIB sind der von der Mitgliederver-
sammlung gewjhlte Vorstand (drei Wissenschaftler und
2 Geschjftsfuhrer) und die Mitgliederversammlung
Mitglieder des DIB sind Einzelpersonen: Wissenschaftter
und interessierte Mitarbeiter.

Die Medien des DIB sollen die Ergebnisse der verschie-
denen Forschungsprojekte vermitteln. den Informa-
tionsaustausch zwischen den Fachleuten fdrdern und
neue Erkenntnisse auch der Offentlichkeit mitteilen

Dieses geschieht z B durch

die Veroffentlichungen der Mitarbeiter des DIB A

den verschiedenen Fachzeitschriften des In- und
Ausnandes ce ne Auswah3 ast jewe.ls In den Tatigkeits
berichten aufgefuhro,
den regelmjeig erscheinenden Tatigkeitsbericht des
Institutes, der die Tatigkeiten der einzelnen Abtei-

Fur dias Deutsche Institut fur Bluthochdruckforschung
i steht die Erforsct·lung von Ursachen und Folgewirkun-

gen des hohen Blutdruckes sowie seine Fruherkennung
und Behandlung im Mittelpunkt der Arbeit So beste
hen die Serviceleistungen vor allem in der Vermittlung

1 der Erkenntnisse.

Dazu dienen die scI· on erwjhnten Veroffentlichungen
sowie u a

,
Als Forschungsinstitut ist das Deutsche Institut fur

Bluthochdruckforschung vor allem auf wissenschaftli
che Arbeit ausgerichtet Deren Erkenntnisse werden an

zahlreiche Institutionen und Fachgesellschaften vermit-
telt und fOr die praktische Arbeit in Pravention, Then

pie und Rehabilitation umgesetzt und den darin Tati-

gen zuganglich gemacht

Fur Interessierte aus dem Gebiet der Gesundheitsfar-
derung kannen daher folgende Empfehlungen ausge-
sprochen werden durch

Es besteht ein wissenschaftlicher Beirat von internatio-
nal angesehenen Wissenschaftlern.

Die Arbeit des DIB als wissenschaftlich tjtige gemein-
nutzige Einrichtung wird finanziert durch Zuwendun-

gen und Spenden von nationalen und internationalen
Bundes- bzw Landereinrichtungen und Verbanden so-

wie der freien Wirtschaft.

lungen beschreibt, die verschiedenen Forschungs-
projekte darstellt sowie eine Aufstellung (Auswahl)
der Vereffentlichungen und weitere Informationen

zur Organisation des DIB enthalt (for Interessenten
auf Anfrage),
den World Hypertension League (WHL) Newsletter,
dem .Sprachrohr def Welthochdruckliga. das als Pe-
riodikum sechsmal jahrlich erscheint Damit soil u a.

der intematonale Austausch vcn w·:ssenschafti.chen
mediz r.,schen Erkenntnissen gefordert und uber Ak-
tivitaten der Welthochdrucklgga, der 30 Lander ange-
h6ren. berichtet werden (kostenlos fur Interessen
ten).

- die regelmaBigen Seminare an der Universitat Hei-
delberg fOr Studenten und Wissenschaftler (Ankun-
digungen konnen bei der Geschaftsstelle angefor
dert werden),

- die Kontakte und Kooperationsvereinbarungen mit
nationalen und internationalen Forschungsgruppen,
die gezielte Information auf Anfragen, die den Ar-
beitsbereich des DIB betreffen (Forschungsergeb-
nisse, Empfehlungen zu Bluthochdruck),

- die Vermittlung von Referenten/Expetten

das Einholen von Informationen Ober fachspezifi-
scI·te Fragen,
die Beratung und Benennung von Referenten bei
wissenschaftlichen Veranstaltungen.

Im Obrigen sei auf das Medienangebot und die Service-
leistungen der Deutschen Liga zur Bekampfung des
Hohen Blutdruckes hingewiesen

- DIB -

1 :
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Telex

DEUTSCHES INSTITUT
FOR MEDIZINISCHE

DOKUMENTATION

UND INFORMATION
- DIMDI -

WelBhausstraBe 27
Postfach 4205 80

5000 KOIn 41

Herr Dr. Staber

02 21/47 24-1

02 21/4114 29

8881364 aim d

1 DIMDI

1.1 Allgemeines

Das im Geschaftsbereich des Bundesministers fur Ge-
sundheit tatige Deutsche Institut fur Medizinische Do-
kumentation und Information (DIMDI) hat die Aufgabe,
auf dem Gesamtgebiet der Medizin einschlieelich der
Biowissenschaften und ressortspezifischer Bereiche,
wie etwa dffentliches Gesundheitswesen im allgemei-
nen, AIDS, Drogen und Sucht, Krebs/Rheuma, Umwelt-

hygiene, toxikologische Wirkungen von Substanzen, ge
sundheitlicher Verbraucherschutz u. a. m., in- und aus-

Wndische Literatur mittels weit Ober 70 computerge.
steuerter Datenbanken zu erfassen, auszuwerten, zu

speichern und der fachlich interessierten Offentlichkeit
aus der Bundesrepublik Deutschland und deren Nach

barlander auf Kostendeckungsbasis laufend oder auf

Anfrage bekanntzumachen.

Einrichtungen und Einzelpersonen 1 nnen auf diesem

Wege schnelle und aktuelle Hinweise auf Fachliteratur
sowie Einblick in sog Datenbanken (z. 8 Angaben uber

den Grad der toxisct·ten Wirkung von Chemikalien) er-

halten Dies kann mit Hilfe eines eigenen Terminals

(z. B. PC mit Datenubertragungsprogramm) oder einer
der in der gesamten Bundesrepublik vertretenen Infor-

mationsvermittlungsstellen geschehen. Im folgenden
werden die von DIMDI angebotenen Dienstleistungen
naher beschrieben Bei auftretenden Fragen empfiehlt
es sich, ggf. eine fachliche Eriauterung z. B bei DIMDI
direkt einzuholen.

1.2 Angebotene Dienstleistungen

- Direkter Zugriff auf Daten von Datenbanken (Online-

At,frage) mit dem von DIMDI entwickelten Daten-

banksystem GRIPS (General Relation based Informa-
tion Processing System),

- Benutzerfuhrung fur Endnutzer und -nutzerinnen,
- Online- und Offline-Drucken von Suchresultaten (On-

line: durch den nutzereigenen Drucker. Offline:
durch den DIMDI-Schnelldrucker mit anschlieBendem
Postversand an den Nutzer),

Aufgaben
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1.5 Technische Ausrustung

- DIMDI -
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- Obertragen der Ergebnisse auf eigene Speicher
me(lien (z. 8 Festplatte) (Downloading. demnachst
auch Offline auf Diskette im DIMDI mit anschlieBen-
dem Postversand an den Nutzer),
Online-Literaturbestellsystem (Online Document
Ordering - direkte Bestellung von Literatur Over die

Datenanlage des Benutzers),
Online-Auskunftsdienst (unentgeltlich),

- GRIPS-Newsletter zur Mitteilung von Neuerungen,
- Handbucher,

Kurse zur Einarbeitung und Nutzung von GRIPS und
den einzelnen Datenbanken,

- Informationsvermittlerdienste (Auftragsrecherchen),
- Vermietung der Standard-Software GRIPS.

1.3 Kooperation

Um das Angebot an Datenbanken auf dem Gebiet der
Biowissenschaften zu vergroBern, kooperiert DIMDI mit
verschiedenen deutschen Institutionen, die selber uber
Datenbanken verfugen:

Bundesinstitut fur Sportwissenschaft (BISplin Keln,

Deutsches Krankenhaus nstitut/Ingtitut fur Kranke'1-
hausbau (DKI/IFK) n Cusserdcrf. Berlin,

.
Informationszentrum Biologie (IZB; am Forschungs
institut Senckenberg, Frankfurt,

Institut fur Dokumentation und Information, Sozial-
medizin und 6ffentliches Gesundheitswesen (ldis) in

Bielefeld,

Thieme-Veriag in Stuttgart,

Zentralbibliothek der Medizin (ZBMed) in Kaln,

 
Zentraistele fur Agrardokumentation und -information

(ZADI) in Bonn,

Zentrale Dokumentationsstelle der freien Wohlfahrts-
pflege fur Fluchtlinge (ZDWF) in Bonn.

Zentralstelle fur psychologische Information und Doku-
mentation (ZPID) in Trier

14 Kostenstruktur (Stand 1 10 1989)

Fur den Online-Zugriff auf die Datenbanken verfugt
DIMDI uber einen Siemens-Rechner: Modell 0120-F mit
einer Rechenleistung von 33 MIPS und 128 Megabyte
Arbeitssgeicher. Der Rechner verfugt uber 145 Gigabyte
Sgercherplatz und arbeitet im Siemens-Timesharing-
System 852000

1.6 Datenubettragungsnetze

Zugriff auf DIMDI ist im Line-mode (TTY- oder VTX-
IVideotext-ITerminals) und im Page-mode (Bildschirm-
text-, Siemens-kompatible Datensicitgerate und Per-
sonal Computer mit luD-Software z B von Genesys)
uber DATEX-P (das deutsche Paketnetz), WIN (Wissen-
schaftsnetz des DFN, dem Verein Deutsches For-

schungs.Netz), Wahlleitungen bei DIMDI in Kaln, inter-
nationaler Zugang nach DATEX-P uber das jeweils natio
nale Paketnetz, Bildschirmtext (BTX) und IDN mit unter-
schiedlichen Obertragungsgeschwindigkeiten zwischen
300 bps (= bit per second  und 64000 bps moglich

17 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen fur Benutzer
uqd Benutzertnnen

Um auf e,r,en HOST zugreifen zu konnen, braucht der
Benutze /die Benutzenn:

ein Terminal (Datenendgerat ba, PC mit Datenuber

tragungsprogramm},
- AnschluB dieses Terminals an ein Datenubertra-

gungsnetz der Post.
einen Benutzercode,

- Grundkenntnisse des Abfrage-(Retrieval-)Systems
GRIPS und der bei DIMDI abfragbaren Datenbanken
fur Informations-Vermittler. Fur Endbenutzer steht
eine Benutzerfuhrung zur Verfugung, die keine
Kenntnisse des Abfragesystems erfordert

1.8 AnSChluearten

Die an DIMDI zu entnchtenden Entgelte bestehen aus

5 Komponenten:
DIMDI-Entgelt fur den HOST-(Datenbankanbieter-)
Service ist abhangig von der .Denkieir, der System-
zeit, der Zahl der Online-ubertragenen Zetchen, der
ausgewahlten Datenbank sow,e der Benutzergruppe
(Im Falle der Gruppe der begunstigten Nutzer Iz B
Gesundheitsjmterl und der gunstigsten Datenbank-
klasse sowie einer mittleren Nutzung von 1000 Kilo-
Zeichen/Monat liegt das Entgelt bei ca 10 20 DM/

Verbindungsstunde,
| Lizenzen der Datenbankproduzenten, abhangig von

der jeweils benutzten Datenbank,
Portokosten (pauschal per Versandeinheit),

- Mehrwertsteuer,
- nutzungsabhangige VolumengebOhr des Bildschirm-

text-Dlenstes (0.06 DM/Seite)

Vorteil dieser nicht pauschalierten Kostenstruktur ist
ihre Leistungsbezogenheit sowie ihre Beeinfluebarkeit
durch den Nutzer und die Nutzerin

Ein Direkt-Zugriff auf DIMDI-Datenbanken ist maglich
uber

- Telefon

Standleitung (IDN)
- Datex-P; WIN, IXI

Te!ex
- BTX

Diese Online-Zugriffsm6glichkeiten kdnnen je nach den  
verfugbaren Endgeraten vom Benutzer im line- oder

page-mode genutzt werden Line-mode izef:enwelse

Ubertragung) ist das einfachste Intemationale Dialog- ;

verfahren; erheblich hoheren Komfort bietet der page-
mode (seitenweise Obertragung).

1.9 Vorteile von DIMDI

- Moglichkeit der Online-Literaturbestellung
- Angebot von themenbezogenen Subfiles ffeildaten-

banken) innerhalb multidisziplindrer Datenbanken
- Angebot von vorprozessiertem Suchen APPS). z. B.

zur Okotoxizitat, Onkologie, Toxizitat, Teratogenitat
etc zur Unterst0tzung und Vereinfachung der
Online-Suche.

- Die Datenbanken des DIMDI und der unter 1.3

genannten Institutionen enthalten von der fact· -
lichen Abdeckung und von der Betonung deutscher
Quellen her Informationen, die in anderen Daten-

ug , banken meist nicht zu finden sind
- Gunstigere Leitungsgebuhren als beim Zugriff auf

Datenbanken in den USA oder der Schweiz.
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1.10 Nutzung von DIMDI Ober Informations-

vermittlungsstellen CIVS)

DIMDI kann auch Ober sogenannte Informations-

vermittlungsstellen genutzt werden Diese sind i.d R

furjedermann 6ffentlich zuganglich

Diese IVS nehmen Suchauftrage an und bearbeiten

diese Ober den Direktzugriff auf DIMDI-Datenbanken

Nutzung der DIMDI-Dlenstlelstungen durch kom-

munale Behorden

Grunde fur die Zusammenarbeit mehrerer Kommunen
(z. B. Bonn, Wiesbaden) mit DIMDI:

Anfragen der Rats-, AusschuB- und Bezirksfraktionen
zielen zunehmend auf umwelt- und gesundheitsrele-
vante Bereiche. Auch die Bevalkerung verlangt zuneh-
mend von der Verwaltung Stellungnahmen zu aktuel-
len Umweltproblemen, zum Beispiel:

- Dioxin aus MOllverbrennungsanlagen
- Ozon aus Photosmog
- Hydrazin im Trinkwasser
- Blei im Trinkwasser
- Cadmium-Toxikologie
- Formaldehyd in Innenrjumen
- Asbestbelastung

Durch Informationslucken und mangelnde Fachliteratur

ist die Beantwortung der Fragen meist unzureict·tend

und zeitaufwendig gewesen.

Deshalb entschlossen sich verschiedene Kommunen.
umweltrelevante DIMDI-Datenbanken zu nutzen, ins-

besondere weil fast wuchentlich neue Substanzen in
der umweltpolitischen Diskussion sind. die in den Stan-

wie das Praxisbeispiel dieser Kommunen zeigt, ist der
direkte Anschlue an einen Datenbankanbieter von gro-
Bem Wert. ,%erin es um die schnelle SchlieBung von

Informationslucken und die kurzfristige Beschaffung
von Fachliteratur geht.

DIMDI ist aufgrund seiner umfassenden Nutzungs-
maglichkeiten fur alle Einrichtungen und Einzelperso
nen. insbesondere fur kommunale Beharden im

Informationsvermittlungsstellen befinden sich flacher·

deckend in den alten und den neuen Bundeslandem
u a an den Hoch- und Fachhochschulbibliotheken Die
Adressenliste mit den genauen Anschriften kann bei

DIMDI angeforder·t werden

Die an einer Nut2ung von DlMDI interessierten Einrich-

tungen und Einzelpersonen sollten auch prOfen. ob im

Rahmen der Kommunalverwaltung genutzte Rechen-

anlagen fur einen AnschluB an DIMDI bereitstehen.

dardlehrbuchem nur zum Teil erfaBt sind. Gerade neue

Daten sind in der Oblichen Standardliteratur nicht

erfaBt Vcr altem umwelttoxikologische Fragestellungen
bedurfen oft einer schnellen Beantwortung

Als weiteres Argument wurde angefuhrt, daB die fach-
liche Kompetenz der Amter nur durch die Moglichkeit
der scI,nellen Aktualisierung des Wissens gegenuber
dem fragenden BOrger aufrechterhalten werden kann.

Es wurde ein PC mit entsprechendem Datenubertra-

gungsprogramm installiert.

Vorteile von PCs gegenuber anderen Datenendgerjten
(z. B Telex, Btx):

- Einsatzmaglichkeit der PCs auch in der Textverarbei-

tung (Rationalisierung von Schreibarbeiten),
- Einsatz der PCs zur Dateiverarbeitung (z. B. Verwal-

tung von Karteien),
- Abspeichern von DIMDI-Anfragen auf zur Peripherie

von PCs geharenden Speichermedien (z. B. Festplat-
ten, FloppW
Damit lassen sich unter anderem Nutzungskosten
fur Abfragen bei DIMDI verringern, da das Abspei-
chern von Daten im Online-Modus schneller ist als
das Drucken von Daten.

- Aufbau eigener Datenbanken.

Umwelt- und Gesundheitsbereich, ein wichtiger Koope-
rationspartner.

Interessierte Einrichtungen und Einzelpersonen sollten
sich mit der Bitte um Beratung an das DIMDI direkt
wenden Dabei wird dem Nutzer und der Nutzerin die

Etfahrung des DIMDI bei Gerjteauswahl und bei der Art
des Zugriffs zugute kommen.

- DIMDI -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHES INSTITUT

FOR URBANISTIK
- Difu -

StraBe des 17. Junl 110

Postfach 12 62 24
1000 Berlin 12

Frau lemhoefer

0 30/3 9001 ·2 08/2 09 (Pressestelle)

0 30/39 001100

Das Deutsche Institut fur Urbanistik (Difu) wurde 1973
als Gemeinschaftseinrichtung der Stadte vom Deut-
scIten Stjdtetag gegrundet Das Institut will den deut-
schen Stadten durch praxisorientierte wissenschaftliche

Untersuchungen, aber auch durch unmittelbare Dienst-

leistungen grundsatzliche Oberlegungen erleichtern

und deren Umsetzung in kommunales Verwaltungs
handeln ermaglichen: daruber hinaus gibt das Difu
den Stadten Rat und Hilfe bei der Lasung aktueller Pro-

bleme.

Dazu bietet das Institut ein umfassendes Dienstlei-

stungsprogramm:

eigene Untersuchungen und Gutachten, die Auswer-

tung und Vermittlung vorliegender Arbeiten auf wichti-

gen Gebieten der Kommunalpolitik, vortrage und Kurz-
seminare vor Ort, St dteberatungen, Fortbildungssemi-
nare. Veraffentlichungen und nicht zuletzt einen
schne!1 und flexibel einsatzfahigen Dokumentations-
dienst.

Die Leitidee der Difu-Konzeption ist der Transfer wis-

senschaftlicher Erkenntnisse fur die kommunale Praxis.

In diesem Sinne dienen Difu-Aktivitaten und -Materia-

lien dem Informations- und Erfahrungsaustausch sowie
der Schaffung von Handlungsanleitungen fur die Praxis
der Kommunalvelwaltungen.

Das Leistungsangebot des Difu weist folgende Arbeits

schwerpunkte auf:

- Stadtentwicklung, Stjdtebauliche Planung und Woh

nungsversorgung
- Kommunaler Umweltschutz, Stadtakologie und ver-

kehr
- Kommunale Wirtschaftspolitik und Finanzen
- Kommunale Kulturpolitik und Sozialpolitik
- Red· t - Politik - venvaltung
- Information und Dokumentation

Im hier besonders interessierenden Arbeitsschwer-
punkt .Kommunaler Umweltschutz' werden derzeit die
nachstehenden Projekte bearbeitet:

Aufgaben
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Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

Service-

leistungen

- Altlasten ·- ein kommunales Problem
- Kommunaler Bodenschutz
- Rechtsfragen beim planerischen Umgang mit schad-

stoffbelasteten Flachen

Umweltvertraglichkeitsprufung nach dem UVP-
Gesetz

- Okologisierung kommunaler Gebuhren und Beitrage
- Okologisches Forschungsprogramm Hannover
- Stadtakologie

Dle Ergebnisse eigener, aber auch externer Arbeiten
werden vom Difu in verschiedenen Venifentlichungs-
reihen vorgelegt Eine Gesamtubersicht uber diese
Publikationen enthalt das Verzeichnis der .Veraffent-

lichungen:

Die 111 Zuwender in der Bundesrepublik Deutschland
(siehe Anlage bzw .Leistungsangebor) erhalten die
Publikationen des Difu kosten!cs, ansonsten gelten die
Im Verzeachn:s angegebenen Pre,se

GemaB dem Leistungsangebot bietet das Difu

folgendes an:

Umweltsanierungskonzept Bitterfeld

Gartendenkmalpflege - Handlungshilfen fur die
Kommunen

- Eingriffe in die stadtische Naturlandschaft
- Umweltberatung fur die Kommunen in den neuen

Landem

(Nahere Informationen zu jedem Projekt kOnnen dem

leistungsangebot 1991/92 entnommen werden.)

Als Periodika erscheinen viermal jahrlich die .Difu
Berichte und alle zwei Jahre das .Difu-Leistungs-
angebor

1 Diese Periodika sowie unregelmjBig erscheinende Kurz-  
informationen Ober laufende Projekte, neue Veraffent-  
lichungen, Termine und Programme sowie Arbeitshilfen
konnen Interessierten kostenlos zugeleitet werden,
wenn sie sich in den Verteiler des Difu aufnehmen
iassen

Kommunalberatung
Das Difu bietet seine Leistungen den Stadten. vor-

rangig den Zuwenderstadten. im Rahmen einer brei-
ten Palette unterschiedlicher, auf die Bedurfnisse

der ratsuchenden Stadt zugeschnittenen Form an.

Dies reicht von der telefonisct·len Auskunft Ober ein-
zelne Schwerpunkte des im Institut vorhandenen
wissenschaftlichen Know-hows uber die Verein-

barung von Vortragen und Kurzseminaren bis hin zu
'

einer intensiven Stjdteberatung vor Ort sowie der

Organisation von interkommunalem Erfahrungsaus-
tausch.
Bei der Berechnung der Kosten fur die vom Institut

angebotene Kommunalberatung werden die von

den Zuwenderstadten gezahlten Beitrage berudc-

sichtigt Im allgemeinen geht das Difu von einem
  KostenzuschuB von 600,- DM pro Tag und Mitarbei.

ter aus Reisekosten werden zusatzlich berechnet
Informations- und Dokumentationsdienste

Das Difu will mit seinen Informations- und Doku
mentationsdiensten zu einer kontinuierlichen Infor-
mationsvermittlung unter besonderer Berucksich-

tgung des Informationsbedarfs der Kommunen bei-

tragen Fur diese Aufgabe werden insbesondere die
am Institut gehaltenen Datenbanken eingesetzt
Dazu gehoren das Literaturinformationssystem ORt]S
und das Informationssystem .Kommunale Umfra-
gen-. Fur den kontinuierlichen InformationsfluB sor

gen sogenannte Profildienste zu einzelnen kom-
munaten Problemschwerpunkten
Zuwenderstjdte konnen Auskunfte aus dem EDv-

gestutzten Literatur-Auskunftsdienst ORUS, die von

Mitarbeitern des Difu fach!ich kommentiert werden,
mit Hilfe eines einfachen Anfragebogens kostenlos
abrufen Nicht-Zuwenderstjdte zahlen fur einen
unkommentierten Literaturausdruck eine Gebuhr

von 150,- DM Die Datenbank ORLIS enthalt zur Zeit

uber 140 000 Literaturinformationen aus dem
Bereich der Orts-, Regional- und Landesplanung,
wobei es sich vorrangig um .Graue Literatur, d h.
nicht im Buchhandel erhjltliche Veroffentlichungen
der Stadte, handelt Die mit dem Difu zusammen-

arbeitende Senatsbibtiothek fuhrt diese Ver6ffent-
lichungen und leiht sie auch per Fernleihe aus

(Njheres auf dem Anfragebogen)
Fortbildung
Das Kemstuck der For·tbildungstatigkeit des Difu bil-
den die Seminare fur Fuhrungskrafte und Mitarbei-

ter kommunaler verwaltungen sowie fur Mandats.

trdger Das Seminarprogramm umfaBt etwa 15 Veran-

staltungen pro Jahr, in denen der Informations- und

Handlungsbedarf zu ausgewahlten Problemstellun-

gen der Kommunalpolitik und Planung, aber auch
einzelner Fachverwaltungen, im Mittelpunkt steht
Diese in der Regel drel- bis funftagigen Seminare

werden in Zusammenarbeit mit extemen Referen-
ten. zum Teil auch gemeinsam mit der Bundes-
akademie fur offentliche Vetwaltung durchgefuhrt

Neben den uberregional ausgeschriebenen Seminaren
Ijdt das Difu von Zeit zu Zeit zu einzelnen Regional-
seminaren ein, in denen auf spezifische Themen mit

regionalem bzw. Landerbezug eingegangen wird

Die Kosten fur derartige Fortbildungsveranstaltungen
variieren Teilnehmern aus Zuwenderstjdten wird ein
GebuhrennachlaB bis zu 50% eingerjumt.

Genauere Angaben Ober Dauer und Kosten der Veran-

staltungen sind aus den rechtzeitig an die Interessen-
ten versandten (Verteller) Halbjahresubersichten und
Einzelprogrammen zu entnehmen.

Informationen C,ber alle genannten Serviceleistungen
des Difu erteilt Frau Claudia lemhoefer, Abt. Offentlich-
keitsarbeit/Information zur Institutsarbeit, Telefon:
030/39001-208/209

- Mfu -
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Zuwenderstadte des Difu:- interessierte konnen sgch in den D,fu-Verteifer auf-
nehmen lassen
Ober den Verteiler erhalten sie dann folgende Publi-

kationen:
- die .Difu-Berichte (viermal jahrlich, kostenlos),

das.Difu-Leistungsangebor (alle 2 Jahre,
kosten!os).

- das,Verzeichnis der Veraffentlichungen (jeweils
aktualisiert, kostenlos).

- Weiterhin sollten die Amter die Fortbildungsange-
bote, wie sie im .Difu-Seminarprogramm' angel(un-
digt werden, beachten

- Dle Informattonssysteme .ORUS' und .Kommunale

Umfragen' sowie die sog. .Profildienste'* bieten
interessante Daten zu kommunalen Fragestellungen
an.

* kostenlos, jedoch nur fur Zuwenderstjdte

Amberg
Augsburg
Bad(nang
Bamberg
Berlin

Bielefeld
Bocholt

Bochum
Bonn

Bottrop
Braunschweig
Bremen
Celle
Cuxhaven

Darmstadt
Delmenhorst
Dortmund

Duren
Dusseldorf

Duisburg
Emmendingen
Erlangen
Essen
Esslingen
Fellbach

Flensburg
Fordtheim

Frankenthal

Frankfurt/M
Freiburg
Friedrichshafen

FOrth
Fulda
Garbsen
Gelsenkirchen

GieBen

66ttingen
Goslar

Hamburg
Hameln
Hamm

Hanau
Hannover

Heidelberg
Heidenheim

Heme
Hildesheim

Ingolstadt
Iserlohn
Kaiserslautern

Karlsruhe
Kassel
Kiel

Koblenz
Kan

Verbande:

Konstanz

Kronberg
Kulmbach
Lahr
Landau

Landshut
Leverkusen
Lingen
Ludwigsburg
Ludwigshafen
Ludenscheid

Luneburg
Lonen
Mainz
Mannheim

Marburg
Marktredw;tz
Moers
Mulheim/Ruhr
Munchen
Munster

Neumunster
Neuss
NOmberg
Offenbum
Olching
Oldenburg
Osnabruck

Passau
Pforzheim

Recklinghausen
Regensburg
Remscheid
Reutlingen
Rosenheim

Russelsheim
Saarbrucken

Salzgitter
Schweinfurt

Selb
Siegen
Speyer
Stuttgart
Trier

TObingen
Viersen

Villingen-Schwenningen
Weiden/Opf
Wiesbaden
Wiesloch
Witten

Wolfsburg
Wurzburg
Wuppertal

Kommunalverband Ruhrgebiet
Zweckverband GroBraum Hannover

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

DEUTSCHES

JUGENDINSTITUT e.V.

- DJI -

FremadstraBe 30
8000 MOnchen 90

Instltutsleitung: Herr Prof. Dr. Bertram

Herr R. Rathgeber
(Offentllchkeitsarbeit, Publikationen)

oder Ober die Zentrale an die einzelnen
Abtellungen

0 89/62 30 6215 (Herr Rathgeber)
089/62306·0

0 89/62 306162

Das Deutsche Jugendinstitut e.V. (DJI) entstand aus

dem seit 1949 in Munchen ansjssigen .Deutschen

Jugendarchiv e.v. und 1956 eingerichteten .Studien-
bum fur Jugendfragen e.V'. es nahm 1963 seine Arbeit
auf Das DJI ist ein auBeruniversitares sozialwissen-
schaftliches Forschungsinstitut auf Bundesebene. das

- Informationen und Uteratur zur Situation von

Kindern, Jugendlichen und Familien in der Bundes-

republik sammelt und dokumentiert,
- ModellmaBnahmen in der Jugend- und Familienhilfe

initiiert koordiniert, begleitet und OberprOft.
- anwendungsorientierte Grundlagenforschung zur

Situation von Kindern, Jugendlichen und Familien in

der Bundesrepublik betreibt und
- Politik und Praxis bei der Auseinandersetzung mit

sozialem Wandel berjt und unterstutzt

Damit liegen die Aufgaben des DJI im Spannungsfeld
von Politik, Praxis, Wissenschaft und Offentlichkeit; es

hat die Funktion, einerseits Wissen in die soziale Praxis
und Politik zu Obertragen und andererseits Praxiserfah-

rung mit Forschung ruckzukoppeln.

Das breite Spektrum der Themenbereiche, die im DJI
behandelt werden, bietet besondere Maglichkeiten der

Vernetzung und vielseitigen Betrachtung der Problem-
felder In acht Abteilungen mit 130 Planstellen (davon
82 Wissenschaftler) und einem Etat von ca.

14.5 Mio. DM (1991) werden die Aufgaben und Ziele des

DJI verfolgt Einige Abteilungen des DJI mit ihren

Arbeitsschwerpunkten sind zB:

- Jugendhilfe (Abt. 1) mit Forschungsprojekten wie

.Lebenslage und Lebensbewaltigung Jugendlicher
(Stadt-Land-Vergleich)'. Jugendhilfe und sozialer
Wander und der Erstellung des europaischen
Jugendberichtes

- Jugend und Arbeit (Abt. 11) mit Forschungsprojekten
zur Integration Jugendlicher in die Arbeitswelt wie

jugend und Arbeit' mit der Untersuchung von Ver-

jnderungen der Obergangsbedingungen und des

Obergangsverhaltens von Jugendlichen zwischen Bil

dungs- und Beschaftigungssystem

Aufgaben
und ziele
der Institution

1
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Aufgaben
und Ziele
der Institution

- Jugend und Politik (Abt. lilI mit dem Jugendsurvey
Jugend und Politik'

- Madchen- und Frauenforschung (Abt M, wo die
gewandelten weiblichen Lebensentwurfe und die
Machtverhaltnisse zwischen beiden Geschlechtern im
Mittelpunkt der Arbeit stehen.

- Familie/Familienpolitik (Abt. V) mit Untersuchungen
wie .Familienpolitische Maenahmen im europaischen
Vergleich: .Familienselbsthilfe als familienpolitische
Innovation und der Erstellung des Familienberichtes
der Bundesregierung.

- Kinder und Kinderbetreuung (Abt VI) mit Unter-
suchungen wie z. B. .Lebensverhaltnisse von Kindern
in der Bundesrepublik Deutschland, wo Informatio-
nen erarbeitet werden, wie Kinder auBerhalb von

Familie und Institution leben Es gibt praxisbezogene  

Forschungsprojekte, wie z B .landkindergarten' mit
dem Deutschen Caritasverband. wo die besonderen

Bedingungen von Kindern und Familien auf dem
Lande und die regionalen Bildungs- und Betreu-

ungsangebote uberpruft, bedarfsangemessene
Angebotsstrukturen entwickelt und Anregungsmate-
rialien erstellt werden, .lebensraum Kindergarten'
mit dem Hessischen Sozia'ministerium in sieben

Mode;ve·qnchtunger zur gadagcg·s:heq Ausgestal-
:ung der Ganztagserz ehuqg A Klncle,tagess:atter
Lnd.Integraticn vcn *rclem m t tessndereg Pm-

b:emen, wc Ene,·;ckfungsschv,erpunkte und Kon-

zepte zur Integration behinderter Kinder in Einrich-

tungen des Elementarbereichs in den einzelnen

Bundesljndem beobachtet. die Informationen
gesammelt und weitergegeben werden Ein Schwer-
punkt liegt bei der Neuorganisation der Kindergar-
ten in den neuen Bundeslandern
Medien und neue Informationstechnologien (Abt
vII}, wo untersucht wird, welche Bedeutung und Wir-
kung Medien, auch Computer, bei Kindem, Jugend

I lichen und Familien haben, welche Veranderungen
durch Medien in der Entwicklung von Kindern und

Jugendlichen auftreten und welche Konsequenzen
sich daraus z B fur die Erziehung und Politik

ergeben

Sozialberichterstattung/Dokumentation und Metho-

dik (Abt. Vill) mit dem Forschungsvorhaben .Wandel
und Entwicklung familialer Lebensformen'. wo empi-
risch gesicherte Informationen uber strukturelle Ver-

inderungen familialer Lebensformen und -verhalt-

nisse und Reaktionen von Kindern, Jugendlichen
und Eltern auf strukturelle Wandlungstendenzen
erschlossen werden Zu dieser Abteilung gehart
auch die Dokumentation (Abt. DO, wo Buch: Zeit
schriften und .graue Literatur zu den Themen-
feldern des DJI systematisch gesammelt, ausgewer.
tet und in der Literaturdatenbank nach dem DJI-
Schlagwortverzeichnis abgelegt, ausgewjhlte For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten dokumentiert
und problemorientierte Dokumentationen (z B. 1983
zur Drogenproblematik) erstellt werden Die Litera-
turdokumentation dient sowoht der institutseigenen
Forschungsarbeit als auch exterr·ten Benutzerkreisen

aus Forschung und Praxis, Verwaltung und Politik 1

uber Uteraturregorts in der vom DJI herausgegebe-
nen Zeitschrift DISKURS und ihrem jjhrlichen Supple-
ment .Bibliographie Jugendhilfe

Die Organe des DJI stnd die V,itgliederversamm!ung,
das Kuratcr[Jm und der Varstand Mitg::eder im DJ;
kirner Perscnen :·.erder, .d:e m bescnderem MaSe
zur Fcrderurg des Vereinsm·.ecxes beatragen konnen
D;e Mitglieder werden von der Mitgliede,versammlung
auf Vorschlag des Kuratoriums gevkhit AuGer diesen

Mitgliedern geharen satzungsgemaB zu den Mitglie-
dem die Vertreter verschiedener Institutionen wie
Oberste Landesjugendbeharden, Arbeitsgemeinschaft
der kommunalen Spitzenverbande, Bundesjugendring
USW

Finanziert wird das DJI vor allem durch das Bundes-
ministerium for Frauen und Jugend, durch Projekt-
farderung aus Mitteln der Bundesministerien fur Fami-
lie und Senioren sowie fur Bildung und Wissenschaft
und durch Zuwendungen der Bundesljnder und Insti-

1 tutionen der Wissenschaftsfarderung.

Med/enangebote   Mit seinen Publikationen will das DJI die Ergebnisse aus

seinen Untersuchungen und Projekten veraffentlichen,
die Fachoffentlichkeit und die Offentlichkeit allgemein  
Ober die Arbeit des DJI inform:eren und mit Tagungs-
und Projektbenchten mit den daran Beteiligten
kommunizieren
Im DJI-Verlag erscheinen in mehreren Reihen Arbeiten
des DJI und auch externer Autoren

Diese Reihen sind

- allgemeine Reihe (mit Titeln wie .Muster modemer

Lebensfuhrung, ,Undliche Lebenswelten:.Medien-
erziehung bei Vorschulkindern, .Integrative Padago-
gik in der Crundschule-, .Neue Aspekte der Mad-
chenforderung", ,Kommunale Berufsbildungspolitik,
.Jugendliche beim Einstieg in das Arbeitsleben'.
.Wagnis Jugend'. .Geschlossene Unterbringung in
Heimen: .Stud;en uber Gewalt in Familien, .Die
doppelte Sozialisation Erwachsener talle 1990,1991

erschienenl),
- DJI-Dokumentationen (mit Titeln wie .Madchenfor-

schung in der Bundesrepublik Deutsdiland, Ju-

gendarbeitslosigkeit, Jugendkriminalitat und stadti-
sche Lebensrjume. .Familie und Medien'. .Drogen
abhangigkeit Jugendlicher: Problematik, Pravention,
Eltemarbeit' Literaturdokumentation},

- DJI-Handbucher tz B .Handbuch Beratung im Pfle-
gekinderbereich, .Handbuch ScI,ulsozialarbeir),

Materialien zum Siebten Jugendbericht Familie
und Jugendhilfe (z B .Soziale Netzwerke und Ge-
sundheitsforderung'. .Medienkonsum von Kindern
und Jugendllchenl,
Materialien zum Achten Jugendbericht (jugend-
hilfe Histonscher Ruckblick und neuere Enbvicklun-
gen'. .Lebensverhaltnisse Jugendlicher. .Risiken des

Heranwachsens'. .Datenhandbuch').
Materialien zum Vierten Familienbericht Die Situa
tion alterer Menschen in der Familie (z B .lebens-
bedingungen alter Menschen, .Kompetenz und 1
soziale Beziehungen im Alter)

Ein Verzeichnis der lieferbaren Titel ist vom Referat
OffentlichkeitsarbeiuPublikationen zu erhalten Der
Vertrieb der kostenpflichtigen Werke erfolgt Ober den
Juventa Verlag. EhretstraGe 3,6940 Weinheim

Weitere Publikationen sind in unterschiedlichen Verla-
, gen erschienen (Z B die beiden HandbOcher .Immer

diese Jugend'und .Wie geht's der Familier im Kosel-

1 Verlag)

Mit dem DJI-Bulletin informiert das DJI uber seine
Arbeit. Es erscheint viermal jahrlich (einmal jahrlich in

. englisch) und wird auf Anfrage kostenlos zugesandt
'

AuGerdem erscheinen zweimal jahrlich die wissen-
schaftlich orientierte Zeitschrift .DISKURS' (kostenverur-
sachend) und jahrlich der Jahresbericht des DJI, der in

- DJI -
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Einzelexemplaren kosten!os beim DJI, Referat Offent-
lichkeitsarbeit/Pub!*ationen erhaltltch ist.

auBerdem ver6ffentlicht die Reihe .Gemeinsam Leben',

Von der Abt. VI .Kinder und Kinderbetreuung werden

In der zu dem Projekt .Integration von Kindern mit be-
sonderen Problemen' verschiedene Aspekte behandelt

werden (z B..Die Versorgung behinderter Kinder in ei-
ner landlichen Region', .Bericht vom Bundestreffen .El-
tem gegen Aussonderung: .Gesgrach zwischen,le-
benshilfe' und ,Eltern gegen Aussonderung-), der In-
formationsdienst .Tageseinrichtungen fur Kinder' mit
Informationen. Erfahrungen und Analysen zur bedarfs-

gerechten Weiterentwicklung von Kinder-

Die Serviceleistungen des DJI stehen einmal eng im
Zusammenhang mit den einzelnen Projekten. die vom

Dll durchgefuhrt werden, zum anderen werden sie
erbracht von der Abteilung .Sozialberichterstattung/
Dokumentation und Methodik'

Aueerdem steht die umfangreiche Prasenzbibliothek
mit allen vom DJI dokumentierten Buchern, Zeitschrif-
ten und .grauen Materialien exter,·ten Interessenten
mit entsprechender Beratung zur Verfugung.

Beratung und Information fur Interessierte erfolgt zu

der im DJI ausgewerteten Literatur und zu den
Themen. die durch Projekte im DJI bearbeitet werden.

gjrten und Kindertagesstatten sowie dle .Projektblat
ter, in denen Ergebnisse des land-Kindergarten-Pro-
jektes dargestellt werden.

Diese Veraffentlichungen werden von der Abt. .Kinder
und Kinderbetreuung' kostenlos in Einzelexemplaren
abgegeben Auf der letzten Umschlagseite der einzel-

nen Hefte werden jeweils die bisher erschienenen Titel

aufgefuhrt

Aus der Projektarbeit sind aueerdem einige Film- und

Videoproduktionen entstanden, die Ober die Film-
dienste oder das DJI direkt (.Kinder unter drei') entlie-

hen werden kannen

Ebenfalls im Zusammenhang mit den Projekten stehen
die Tagungen und Fortbildungsveranstaltungen des

DJI, die sich an Beteiligte der verschiedenen Projekte
und Interessierte wenden (Auskunft darOber von dem
Referat Offentlichkeitsarbeit).

Weiterhin beteiligen sich die Mitarbeiter des DJI als
Saciverstandige und Referenten an den Veranstaltun-

gen anderer.

Die Kontaktaufnahme mit dem DJI ist zu empfehlen.
wenn Fragen aus den Bereichen Jugend und Jugend-
hilfe, Familie und Kinder gekljrt werden sollen.

- Um die vielfaltigen Projekte und Publikationen des

DJI kennenzulernen, sollten das DJI-Bulletin und das
Verzeichnis der lieferbaren DJI-Titel angefordert
werden.

- Die Informationsquelle Literatur-Dokumentation des
DJI sollte genutzt werden. wenn Probleme aus den

obengenannten Bereichen bearbeitet oder Mae-
nahmen vorbereitet werden sollen.

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

- DJI -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telex

Telefax

DEUTSCHES KREBS-

FORSCHUNGSZENTRUM

HEIDELBERG

- DKFZ -

Im Neuenhelmer Feld 280

6900 Heldelberg 1

a) Presse· und Offentllchkeltsarbeit
Krebsinformationsdienst:
Hilke Stamatiadis-Smidt, M.A.

Telefon: 06221/422854

b) Instltut fur experimentelle Pathologle:
Prof. Dr. med. Dymitr Komitowski
Telefon: 062 21/42 3243

c) Institut for Toxikologle und Chemotheraple:
Prof. Dr. rer. nat. Rudolf Preussmann

Telefon: 062 21 /42 33 02

d) Institut fOr Zell- und Tumorbiologle:
Prof. Dr. rer. nat. Werner Franke

Telefon: 0 62 21/42 34 00

e) Institut fur Blochemle:
Prof. Dr. rer. nat. Erich Hecker
Telefon: 0 62 21/42 45 00

f) Institut fur Virusforschung:
Prof. Dr. med. Klaus Munk
Telefon: 0 62 21/4246 CO

g) Institut fur Immunologle und Genetik:

Prof. Dr. rer. nat. Ganter Hammerling
Telefon: 06221/423709

h) Institut for Radiologie und Pathophystologle:
Prof. Dr. rer. nat. Walter lorenz

Terefon: 0 6221/422550

1) Institut fur Epidemiologle und Biometrle:
Prof. Dr. sc. math. Jurgen Wahrendorf

Telefon: 06221/422200

j) verwaltung:
Dr.jur. Wolfgang Henkel
Telefon: 062 21/42 27 50

06221 /420

461562 d

062 21/4012 71

Das Deutsche Krebsforschungszentrum Heidelberg
wurde am 31 Oktober 1964 als Stiftung des Offent-
lichen Rechts gegrundet.

Trager sind der Bund und das land Baden-WOrttem-

berg mit einer finanziellen Beteiligung von 90 % (Bund)

und 10 96 (Land Baden-WOrttemberg). Das DKFZ ist eine

GroBforschungseinrichtung mit dem Ziel. mit

ansprucisvollen Forschungsprogrammen wesentliche

Beltrage zum Verstandnis der Ursachen, des Verlaufs

der Krebserkrankungen und der zugrundeliegenden
Prozesse zu leisten. Damit sollen wissensdiaftlich
fundierte Vorbeugungs- und Therapiekonzepte erar-

beitet sowie die Fruhdiagnose verbessert werden.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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- DKFZ -

Aufgaben
und ziele
der Institution

Medlenangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen

In acht Instituten und augenblicklich 10 Projektgruppen
betreiben Wissenschaftler verschiedener Fachrichtun-
gen mit unterschiedlichen Methoden Krebsforsci·lung.
Ein neues Institut fur Angewandte Tumorvirologie ist
im Aufbau

Wegen der komplexen und facherubergreifenden
Fragestellungen arbeiten die Arbeitsgruppen im DKFZ

eng zusammen und stehen im regen Erfahrungsaus-
tausch auf nationaler und internationaler Ebene.

Die Ergebnisse der Arbeiten im DKFZ werden in wissen-
schaftlichen Zeitschriften des In- und Auslandes verof-
fentlicht Seit Grundung des DKFZ bis 1990 wurden
uber 6800 Publikationen gezahlt

Ein Verzeichnis der .VerOffentlichungen aus dem Deut-
schen Krebsforschungszentrum' wird jedes Jahr erstellt
und kann in der Pressestelle angefordert werden

Periodika

Die multidisziplinaren Forschungsschwerpunkte des
DKFZ sind:

- Tumorbiologie
- Mechanismen der Krebsentstehung
- krebsauslasende Faktoren und Krebspravention

Diagnostik und Therapieforschung

Alle 2-lahre erscheint das Buch .Krebsforschur,g
beute Berrchte aus dem Deutschen Krecsfor-

schungszer,trum: En dem d e Wsser,schaker des

DKFZ a'.gemeinverstand;:ch uber :hre Arbeut bench.

ten Es kam Ober den Buchhandel bezogen werden

1 (Steinkopff Verlag, Darmstadt) Als .Current Cancer
Research' erscheint es in englischer Sprache im
Steinkopff (s.o ) und im Springer Verlag, Heidelberg/
New York Journalisten erhalten die Ausgaben Ober

die Pressestelle
Die Zeitschrift des Deutschen Krebsforsctlungs-
zentrums .einblick' erscheint 3- bis 4mal im Jahr

Zentralbibliothek: Offnungszeiten Montag bis Freitag:
9.00 bis 22.00 Uhr, Samstag: 9 00 bis 13.00 Uhr (Keine
Ausleihe maglich. Prasenzbibliothek)

und kann kostenlos im Abonnement Ober die Stabs-
stelle Presse- und Offentlichkeitsarbeit bezogen
werden. Hier berichten Wissenschaftsjoumatisten
Ober die laufenden Arbeiten und Ergebnisse in der

Krebsforschung des DKFZ und Fragestellungen, die
daruber hinausgehen. Die Zeitschrift richtet sich an

eine breite Offentlichkeit

An Einzelbroschuren seien beispielhaft genannt:
Broschure im Rahmen der Aktion .Europa gegen
den Krets .Die zehn Rege'n zur Bekampfung
des Kretsef und thre 0:,ssenschaft!:chen Grund

agen Karn kostenlcs be, der Presseste:le an-

gefcrdert werden

.Technical Reports berichten uber die verschiede-
nen Forschungsvorhaben der einzelnen Institute

des DKFZ

Selbstdarstellung

Die Pressestelle gibt eine Selbstdarstellung zur Arbeit
des DKFZ heraus

Sammelschwerpunkt der Bibliothek ist das gesamte
1 Schrifttum Ober Krebs, daruber hinaus, in Ausrichtung

auf die Forschungsaktivitaten im DKFZ, vor allem Litera-

tur der Fachgebiete Biochemie, Genetik. Immunologie,
Molekularbiologie, Strahlenmedizin, Umweltforschung.
Virologie und Zellforschung

Die Bibliothek ist eine Prisenzbibliothek. Der Literatur-
bestand der Zentralbibliothek wird durch einen alpha-
betischen ScItlagwortkatalog in Karteiform erschlossen,
er kann aber auch Ober Datensichtgerate. die mit dem

hauseigenen Rechner verbunden sind, nach Verfassem,
Schlag- und Tite wortern abgefragt werden Ge Zen-
tralbibliothek betreut auch die Forschungsbibhotheken
der einzelnen Institute Die Bestande dieser Instituts-
bibliotheken sind in der Kartei der Zentralbibliothek

eingeschlossen

Seit 1979 erscheinen alle zwei Monate Neuerverbungs-
listen und nach Bedarf Zeitschriftenverzeichnisse. die

auch an interessierte auswjrtige Institute und Wissen-

schaftler versandt werden

Es empfiehlt sich, bei standigem Informationsbedarf

an neuen Verbffentlichungen in einem Fachgebiet
ein Abonnement in einer Datenbank in Auftrag zu

geben.
- Fur Forschungsvorhaben lohnt es sich, den gesam-

ten Informationsbestand der Zentralbibliothek durch
einen Aufenthalt in der Bibliothek zu nutzen

Der Lesesaal vet·fugt uber rund 70 Arbeitsplatze, BOcher

und Zeitschriften sind frei zuganglich und nach Sach-

gruppen aufgestellt

Der Zentralbibliothek angeschlossen ist die Abteilung
Informationsvermittlung
(Servicezeiten Montag bis Freitag: 9 00 bis 12 00 Uhr
und 14 00 bis 17 00 Uhr Leiter: Rolf Peter Kraft)

Die Informationsvermittlung stutzt sich auf on line

abfragbare Datenbanken, die Literaturinformationen
und Faktendatenbanken einschlieBen Die On-Line- 1
AnschIOsse umfassen unter anderem die Datenbank-
anbieter DIMDI (Deutsches Institut fur medizinische

'

Dokumentation und Information) in Kaln, Dialog Infor-
mation Service in Palo Alto, Kalifornien. Data-Star in
Bern sow:e STN (Scientific and Technical Information
Networki. Karisruhe

Bibllothek wie Informationsvermittlung stehen Wissen-
schaftlern und Studenten der Universitat Heidelbeng
sowie anderen mit Krebsaufgaben betrauten externen
Forschern zur Verfugung.

- Es ist auBerdem empfehlenswert, sich das Jahrlich
erscheinende VerOffentlichungsverzeichnis zuschik-
ken zu lassen

Aus dem empfehlenswerten Medienangebot sei insbe-
sondere auf folgendes hingewiesen:

- Wer sich als Laie regelmaBig uber den neuesten
Stand zur Krebsforschung einen Oberblick verschaf-
fen modite, sollte die Zeitschrift .einblick' abon
nieren.

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Telex

DEUTSCHES
ROTES KREUZ e.V.

- DRK -

Generalsekretarlat
Friedrich-Ebert-Allee 71

5300 Bonn 1

Herr DE Becher
(Referat Familienarbeit, Altenhilfe, Sozialpflegerische
und Gesundheitsdienste)

02 28/5413 55

02 28/5412 90

886619

Das Deutsche Rote Kreuz e V wurde 1950 neu gegrun-
det und 1952 durch das Intemationale Komitee vom

Roten Kreuz in Genf als nationale Rotkreuzgesellschaft
anerkannt und in die Liga der Rotkreuzgesellschaften
aufgenommen. Bereits 1921 hatten sich die deutschen
Landesvereine und landesfrauenvereine vom Roten
Kreuz zum Deutsctlen Roten Kreuz zusammenge-
schlossen.

Die Rotkreuzgesellschaften sind den Grundsatzen ver-

pflichtet, die von der >0(. Internationalen Rotkreuzkon-
ferenz 1955 beschlossen wurden: Menschlichkeit - Un-

parteilichkeit - Neutralitat - Unabhjngigkeit - Freiwil-

ligkeit - Einheit Universalitat.

Das DRK ist nationale Rotkreuzgesellschaft und arbeitet

nach den Bestimmungen der Genfer Rotkreuz-Abkom-

men und nach den Grundsatzen der Internationalen

Rotkreuz-Konferenzen; das DRK ist zugleich anerkann-

ter Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege. Sat-
zungsgemaB hat das DRK folgende Aufgaben:

Mitwirkung beim Schutz der Zivilbevdlkerung,
- Hilfe fOr Opfer bewaffneter Konflikte,
- Mitwirkung im Sanitatsdienst der Bundeswehr,

Suchdienst, Tatigkeit als Amtliches Auskunftsburo

nach den Genfer Rotkreuz-Abkommen, Mitwirkung
bei der Familienzusammenfuhrung und bei den mit

diesen Aufgaben zusammenhangenden Hilfsaktio-

nen,
- Verbreitung der Kenntnis der Genfer Rotkreuz-Ab

kommen,
- Krankenpflege.

Krankentransgort und Rettungsdienst auf den Stra-
Ben, in den Betrieben, auf dem Wasser und in den

Bergen.
- Blutspendedienst.

Katastrophenschutz und Katastrophenhilfe.
- Erste Hilfe bei Notstjnden und Unglucksfallen,
- Internationale Hilfsaktionen.

Ausbildung der Bevekerung in Erster Hilfe und im
Gesundheitsschutz,

- Gesundheitsforderung. Gesundheitsaufkljrung und

Gesundheitsbildung,
Jugendhilfe,

- Familienhilfe. Familienarbeit,

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Aufgaben
und Ziele

der Institution

- Kur· und Erholungshilfen,
- Hitfen fur Aussiedler und Zuwanderer sowie fur aus-

Ijndische Arbeitnehmer und Fluchtlinge,
Ambulante soziale und pflegerische Dienste. entla-
stende Hilfen fOr Pflegende,

- Altenhilfe. Altenarbeit,
- Hilfen fC,r Behinderte und chronisch Kenke.

Das DRK ist Trager von Diensten und Einrichtungen und
anerkannten Ausbildungsstatten. Fur die ehren- und

hauptamtlichen Mitarbeiter werden Schulungs- und

FortbildungsmaBnahmen durchgefuhrt

Die Mitgliedsverbande des DRK sind 14 landesverbande,
die sich in fast 400 Kreisverbande und Ober 4 000 Orts-
verbjnde gliedern. Dem DRK gehart auch der Verband

der Schwesternschaften vom Deutschen Roten Kreuz
e.V. an. Das Brandstrom-Haus im Deutschen Roten
Kreuz e V und der Intemationale Bund fOr Sozialarbeit -

Jugendsozialwerk e V CIB) sind dem DRK angeschlos-
sen Mit diesen Verbanden hat das DRK Ober 4 Millio-

nen Mitglieder, devon sind weit uber 350 000 aktiv

Die Organe des DRK sind die Bundesversammlung, das
Prasidium und der Prasidiaerat Die Bundesversamm-

rung besteht aus den vertretern der landesverbande,
dem Prastdenten des DRK und den Vertretem der an-

deren Mttgtiedsverbande Das Prasid,um, das von def

Mitggiedsversamm!ung ger'ahit wird. hat bis zu 17 Mit-

glieder, zu denen das Prasidium noch funf weitere Per-
sonlichkeiten hinzuwahlen kann Der Prasidialrat be-
steht aus den Prasidenten der Landesverbande und
der Prasidentin der Schwesternschaften vom DRK, er

hat die Aufgabe, das Prasidium zu beraten und die Ar-
beit des DRK durch Erfahrungsaustausch und Vor-

schlage zu fordem

Die Bundesversammlung kann zur Beratung des Prasi-

diums Fachausschusse, das Prasidium Prasidialaus-

schusse bilden. So gibt es z. B. Fachausschusse fur Ge-
sundheits- und Sanitatswesen, fur Rettungsdienst und
fur Katastrophenschutz. Prasidialausschusse sind z. B.
fur Sozialarbeit und fOr Humanitares V6Ikerrecht einge
richtet. Zusatzlich gibt es noch attgemeine Ausschusse
wie Bundesmannerausschu B, BundesfrauenausschuB
und Bundesausschue des Jugendrotkreuzes.

Zur Erfullung der vielfaltigen Aufgaben unterhalt das

DRK eine Geschaftsstette beim Prasidium und das Ge-
neralsekretariat. Dieses hat in der Hauptsache drei Ab-
teilungen:

1. DRK-Gemeinschaften, Rettungsdienst, Zivil- und Ka-

tastrophenschutz. Internationale Katastrophen- und

Entwicklungshilfe. Suchdienst.

2 Sozialarbeit. Behindertenhilfe, Jugendhilfe, Familien-

arbeit. pflegerische Hilfen, Altenhilfe, Sozialpflegeri-
sche und Gesundheitsdienste. Eingliederungs- und
Ruckkehrhilfen

3 Haushalts- und Finanzwesen, Rechtsfragen, Versi-

cherungswesen, Mittelbeschaffung

Hinzu kommen noch Organisatonsetnheiten w:e Of.

fentadikeitsarbe,t und Kommunikatton, Blutspende-
dienst und Institut fur Rettungsdienst

Die Finanzierung der Arbeit des DRK erfolgt aus Mit- 1

gliedsbeitragen, Spenden, Stiftungen, Betriebseinnah- !
men und offentlichen Zuwendungen

Med/enangebote   In Anbetracht der vielfaltigen Aufgaben des DRK hat
auch das Medienangebot elne groBe Spannbreite Es

'

besteht aus Informationsmaterial und Unterrichtsmate
rialien fur die vielen ehrenamtlichen Helfer und die

hauptamtlichen Mitarbeiter. aus Informationsmaterial
fur die Offentlichkeit. aus Materialien, die fir die Orga-

  nisation und den Dienst der verschiedenen Einsatzbe-
reiche des DRK notwendig sind und scilie81ich Materia-

lien, die fur das DRK und seme Aufgaben werben

Service-

lelstungen

Ms Periodika erscheinen u a

.die gute tar, ein M tglieder-Magazin mit 12 Landes-

verbandsausgaben. das vierteUahrlich erscheint, '

.Rotkreuz Magazin als offiztelles Mitteilungsblatt des
DRK Es erscheint 6x jahrlich und enthalt jeweils ei-
nen Themenschwerpunkt,
.Forum · Informationen' fur die Sozialarbeit,

4 Entsprechend seiner Aufgabenstellung ist das DRK dar-

auf ausgerichtet, Dienstleistungen zu erbringen. vom
Zivil. und Katastrophenschutz Ober den Rettungsdienst
mit Wasser. und Bergwacht bis zum Ausbildungspro-
gramm, Suchdienst und Blutspendedienst

Gesundheitsfarderung ist in die unterschiedlichen Auf

gabenbereiche der sozialen Arbeit eingebunden Dies

sind u. a.

.Bernie', DRK-Magazin fur Kinder; erscheint zweimo-

natlich

Augerdem gibt es

Leitfaden fur Multiplikatoren wie z B Ausbilder, Kurs-

lehrer. Ubungsleiter. 1
Arbeitshilfen fOr haupt- und ehrenamtliche Mitarbei- 1

ter, z B .Kurvermittlung', .Finanzierung sozialer Ar-

teir,

Informationsbroschuren. Faltblatter, Plakate fur ein-  
zelne Arbeitsberetche

Uber das Medienangebot des DRK gibt es ein verzeich-

nis, das beim Generalsekretariat angefordert werden
kann

Offene Dienste

Beratungsstellen z. B fur Familien, attere Menschen,
Suchtkranke, ausljndische Mitburger, pflegende Ange-
harige, Burger in wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Hilfs-
mitteldienste usw

Ambulante soziale und pflegerische Dienste

Haus- und Familienpflege, Sozialstationen, Essen auf

Radern. Sozialpadagogische Familienhilfe usw

- DRK -
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Einrichtungen
Wohnheime fur Behinderte, Kur- und Erholungsheime,
Kindergarten, Wohn- und Pflegeheime fur jltere Men-
schen, Kurzzeitpflege, Krankenhjuser, Therapieeinrich-
tungenusw.

Bildungsangebote
Voltragsveranstaltungen, Kur·sprogramme (z B.,Die
Eltern und ihr erstes Kind', .Prager Eltem-Kindpro-
gramm, .Spiel- und Kontaktgruppen fOr Eltern mit
Kindem von 1 -3 Jahren, .Krankenpflege in der Fami-

lie'. .Angehbrige pflegen Angeharige'. .Psychohy-
giene'. Anti-Stress'. .Yoga', .Gymnastik, .Wassergym-
nastiki .Geselliges Tanzen)

Diese Kurse sind eingebunden in die Palette der Obri-

gen Angebote der sozialen Arbeit des DRK vor Ort.

ScI,ulungsmaenahmen fur Multiplikatoren und Helfer

Ausbildung
Krankenpflege, Kinderkrankenpflege. Altenpflege, Kran-

kengymnastik. Krankenpflegehilfe. Altenpflegehilfe, Ar
beits- und Beschaftigungstherapie, Rettungsassistenz

Selbsthilfegruppenunterstutzung

Das Medienangebot und die Serviceleistungen des DRK

sind so umfangreich und vielseitig. daB der direkte

Kontakt mit dem jeweiligen Kreis- und Landesverband

zu empfehlen ist. um die regionalen Kooperations-
maglichkeiten anzubahnen und abzuklaren.

Ein Verzeichnis der Medien kann beim Generalsekreta
riat angefordert werden.

Service·

telstungen

Empfehlungen

- DRK -

297



Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Telex

DIAKONISCHES WERK

DER EVANGELISCHEN

KIRCHEN IN

DEUTSCHLAND e.V.

-DW-

StafflenbergstraBe 76

7000 Stuttgart 1

Ober die Zentrate

0711/2159-0

0711/2159-2 88

723557 ddws d

Die Geschichte der organisierten Diakonie begann 1848.
als Johann Hinrich Wichern beim Wittenberger Kirchen-

tag das Programm der Inneren Mission gegen geistli-
che und materielle Armut und soziale Not entwarf und

der .CentralausschuB fur Innere Mission der Deutschen

Evangelischen Kirche' gebildet wurde. Nach diesem
Vorbild entstanden in Stadten und Kirchenbezirken 10-

kale und regionale Verbjnde der Inneren Mission mit

rechtlich selbstandigen Heimen. Anstalten und Einrich-

tungen der volksmissionarisct·len Arbeit, die sozialpad
agogische. fursorgerische und pflegerische Verantwor-

tung fur Hilfebedurftige wahrnahmen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde unter

der leitung von Eugen Gerstenmaier 1946 das Hilfswerk

der Evangelischen Kirche in Deutschland gegrOndet.
Diese Organisation half wesentlich mit, durch Erschlie-

Bung von Auslandshilfen und durch Wiederbelebung
Okumenischer Kontakte die Hungersnot in Deutschland

zu bekjmpfen. Vertriebene und Fluchtlinge anzusie-

deln und die Jugendberufsnot zu lindern. In diese Ar-

beit war jede Kirchengemeinde einbezogen.

Beide Saulen der Diakonie - die Innere Mission und das

Hilfswerk haben sich ab 1957 in landeskirchlichen

Werken zusammengeschlossen und wurden 1975 im
Diakonischen Werk der EKD vereint. In der Satzung des
Werkes wird uber das Wesen der Diakonie unter ande-

rem ausgesagt: .Die Kirche hat den Auftrag, Gottes

Uebe zur Welt in Jesus Christus allen Menschen zu be-

zeugen Diakonie ist die Gestalt dieses Zeugnisses und
nimmt sich besonders der Menschen in leiblicher Not,
in seelischer Bedrangnis und in sozial ungerechten Ver-
haltnissen an. Sie sucht auch die ursachen dieser Note
zu beheben.'

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Aufgaben
und zlele

der Institution

Dem Diakonischen Werk der Evangelischen Kirchen in
Deutschland (EKD) geharen als Mitglieder die Diakoni-
schen Werke der 17 Landeskirchen der EKD, neun Frei-
kirchen mit ihren diakonischen Einrichtungen sowie
rund 100 Fachverbande der verschiedensten Arbeitsfel-
der und Sachgebiete an. Diese Mitglieder repdsentie-
ren rund 18.000 selbstandige Einrichtungen unter-
schiedlicher CrOGe und Rechtsform, in denen Ober
280.000 hauptamtliche Mitarbeiter voll- oder teilbe-

schaftigt sind. Ferner gibt es uber 5.000 diakonische
Selbsthilfe- und Helfergruppen. Mitgetragen wird die
diakonische Arbeit von den rund 12.000 Gemeinden der
Landes- und Freikirchen. in denen Hunderttausende
ehrenamtliche Mitarbeiter tatig sind

Folgende Aufgaben werden vom Diakonischen Werk,
seinen landes- und Ortsverbjnden und deren Einrich-

I tungen und Diensten im Bundesgebiet vor allem wahr-
genommen:

Die Arbeit der Diakonie in der Jugendhilfe ist von

den verjnderten sozialen Strukturen abhangig: Die

Erziehung von Kindern und Jugendllchen in Heimen
wurde In den letzten Jahren vor allem dadurch ge-
pragt, daB einerseits ein deutlicher Abbau der Zah3
der He,mplatze erfolgte. andererseits aber das pad-
agogische Angebot m den Heimen stark differen-
ziert und erweitert wurde Auch das Angebot an teil- 1
stationaren und ambulanten Hllfen wurde ausge-
baut
Die Kinderkur- und -erholungseinnchtungen. deren
Bettenzahl rucklaufig ist, haben auch heute noch
ihre Bedeutung in der vorbeugenden und rehabilita-
tiven Gesundheitsvorsorge
In den meisten Kirchengemeinden ist ein evangeli-

' scher Kindergarten anzutreffen D;e Arbeit im Kin-
dergarten tragt neben der Familie wesentlich zur so-

zialen Sozialisation des Kindes bei

Von einigen Landesverbanden werden Adoptions
und Pflegevermittlungsstellen unterhalten. die sich
zunehmend auf die Vermittlung von Problemkin-
dem tbehinderte Kinder, Kinder mit Entwicklungssto-
rungen) und auf die nachgehende begleitende Be-
ratung der Aufnahmefam lien konzentrieren
Die Familienhilfe umfaBt die Praxisbereiche: Fami-

lienbildungsstatten, Muttergenesung, Einrichtungen
fur Mutter und Kind. Frauenhauser, Angebote fur Al-
leinerziehende, Beratungsstellen fur Ehe-. Familien-
und Lebensfragen, Beratungsstellen fur Schwanger-
schaftskonflikte (§ 218b), offene Sozialarbe t
Im Bereich der Krankenhilfe stehen die evangeli-
schen Krankenhauser im Vordergrund
Aus der Gemeindekrankenpflege und den Schwe
sternstationen sind im letzten Jahrzehnt bundeswelt
Diakonte./Sozialstationen entstanden, die kranke
und pflegebedurftige Menschen in ihrer Haus.Hclikeit

versorgen und betreuen
In der Altenhilfe sind neben den Heimen fur die ver
sorgung, Pflege und Betreuung der atten Menschen
zunehmend Altenwohnungen, ambulante Hilfen

(Hauspflege, Essen auf Radern), Begegnungsstatten,
Altenclubs und aktivierende Bildungs-und Gesellig-
keitsangebote getreten. die die Selbstverantwortung
des alten Menschen solange wle mOglich erhalten
sollen.

- Die Behindertenhilfe der Diakonie geschieht durch
offene Dienste sowie durch teilstationdre und statio-
nhre Einricitungen (z B Beratungsstellen, vorschuli-
sche und scI·lulische Einrichtungen, berufliche Aus-
bildung. berufliche Eingliederung, Wohneinrichtun-

gen mit spezifischen Angeboten, Elwachsenenbil-

dung. Initiativgruppent
Mensct·len mit psychischen Erkrankungen und seeli-
schen Behinderungen finden qualifizierte Hilfen in

Einrichtungen und Diensten in diakonischer Trjger-
schaft Iwie Psychiatrische Kliniken. Tageskliniken,

Obergangseinrichtungen, besondere Wohn- und Ar-
beitsangebote, sozialpsychiatrische Dienste und Be-
ratungsstellen). Ein wesentlicher Beitrag diakonischer
Behindertenarbeit liegt in der Aufkljrung und Sensi-
bilisierung der Offentlichkeit fOr eine Beheimatung
des Behinderten in der Gemeinde.

Auch der Bereich der Gefahrdetenhilfe muete sich
den verjnderten Bedingungen anpassen. Durch die
steigende Zahl der Nichtseehaften sind verstjrkte
Hilfen noavendig. Fur die Straffalligen und Strafent-
lassenen wurden neue Rehabilitationskonzepte ent-
wickelt Die Dienste der Bahnhofsmission als Okume-
nisch erbrachter Dienst werden weiterhin von den
Menschen untetwegs stark in Anspruch genommen.
In der Obdachlosenhilfe wurde in den letzten Jahren
die offene Hilfe (Beratung in sozialen und rechtli-
chen Fragen, Hilfen bei Wohnungssuche) ausgebaut

I wie auch im stationjren Bereich Wohn., Lebens- und

Arbeitsbedingungen sowie die persanlichen Hilfen
verbessert
Die Suchtkrankenhilfe begegnet vielen Erscheinungs-
bildern von Abhjngigkeit Beratungsstellen. Fachkli-
niken und Rehabilitationseinrichtungen der Diakonie

b:!den elne therageutische Kette, die im Vorfe:d der
Gefahrdung als Prophylaxe beginnt. im Stadium der
akuten Betroffenhe,t als stationare oder ambulante
Thenge wirksam wird und n der Nachsorge En Form
def begleitenden Unterstutzung und Beratung en-

det Dabei stutzt sich die Suchtkrankenhilfe auf eine
VielzahI ehrenamtlicher Helfer und abstinenter Grup
gen
Seit ca 15 Jahren stellt sid·, die Diakonie dem neu

entstandenen gesellschaftlichen Problem der Ar-

beitslosigkeit Viele Projekte, insbesondere fur Lang- 4
zeitarbeitslose, wurden entwickelt und Untemehmen  

.Neue Arbeir gegrundet, die Arbeitsplatze for
schwervermittelbare Arbeitslose scIlaffen sollen.

- Im Thermenkrels Soziale Fragen der Austanderbe-
schaftigung Obernimmt die Diakonie Anwaltsfunktio

nen fOr die hier lebenden auslandischen Arbeitneh-

mer und ihre Familien
Die Hilfen fur auslandische Fluchtlinge (Asy bewerber
und Asylanten) wurden mit der starken Zunahme
der Fluchtlinge - insbesondere aus den auBereuro.

paischen Undem verstarkt In spezifischen Bera-
tungs- und Kulturzentren werden Hilfen psychoso-
zialer. sozialer und sozialrechtlicher Art angeboten
Die Eingliederungshilfen fur Aussiedler (Deutsche
aus den osteuropjischen Ljndern) beinhalten neben

Beratung in formalen und rechtlict·len Fragen MaB-
nahmen zur Information uber die gesellschaftlichen
Verhaltnisse hier sowie Anpassungs- und Orientie-

1

rungshilfen

Viele Mitarbelter der Diakonle erhalten ihre Ausbildung
an evangelischen Fach- und Fachhochschulen Neben
einer fachlich qualifizierten Ausbildung in den verschie-
denen sozialen Arbeitsfeldern sind christliche Orientie-

rung und theotogische Fundierung ein besonderes An-

liegen der diakonischen Ausbildung
Die Diakonie ist aufgefordert. auch im internationalen
Rahmen Hilfe fur Menscrlen in Not zu leisten. Entspre-
chend der Satzung des Diakonischen Werkes richtet
sich die Diakonie.in Okumenischer Weise an einzelne

und Gruppen. an Nahe und Ferne, an Christen und
Nichtchristen' Die Velwirklichung dieses Auftrages er-

folgt in unterschiedlichen Formen. Am meisten be-
kannt ist die Arbeit von .Brot fur die Weir. Diese Aktion

begann 1959 mit dem Ziel, die Entwicklung in den Lan-
dem der Dritten Welt zu fOrdem. An ihr sind alle evan-

gelischen Landes- und Freikirchen beteiligt. Die Mittel
fur die Finanzierung der Entwicklungsprojekte werden
durch Spenden erbracht, die in jahrlichen Aktionen, le-
weits beginnend am 1 Advent. im ganzen Bundesgebiet
gesammelt werden.

-DW-
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Die Planung und Abwicklung der Prolekte er·folgt zen-

tral in der Hauptgeschjftsstelle des Diakonischen Wer-
kes in Stuttgart Die Verteilung der zur Verfugung ste-
henden Mittel auf die vom Arbeitsstab vorgelegten
Projekte erfc;gt durch den dreimal im Jahr tagenden
AusschuB fur .Okumenische Diakonie

Den aufgefuhrten Aufgaben dient das Diakonische
Werk mit seinen Organen CDiakonische Konferenz, Dia-
konischer Rat) und seiner Hauptgeschaftsstelle in Stutt-

gart mit AuBenstellen in Berlin und Bonn, in denen ins-
gesamt 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschaf-

tigt sind. Die Hauptgeschaftsstelle ist in funf Hauptab-
teilungen und die Diakonische Akademie gegliedert:

- Die Hauptabteilung I .Theologie' leistet die theologi-
sche Arbeit des Diakonischen Werkes und ferdert die
missionarischen und seelsorgerischen Dienste alter
Landes- und Freikirchen in der Bundesrepublik
Deutschland

- Die Hauptabteilung 11 .Okumenische Diakonie ver-

antwortet gemeinsam mit allen Landes- und Freikir-
chen sowie weiteren kirchlichen Werken diakonische

Aktivitaten, die weltweit Not lindern sollen. Dazu ge-
hOren .Brot fur die Weir. die Nothilfe bei Katastro-
phen und Stipendienprogramme.

Das Medienangebot des Diakonischen Werks setzt sich
zusammen aus den Veraffentlichungen des Diakoni-
scIlen Werks und denen der einzelnen Mitglieder, z. B.
Diakonie im Rheinland, Diakonie in Hessen und Nassau
sowie einzelner Fachgebiete des Diakonischen Werks;
es richtet sich an die haupt- und ehrenamtlichen Mitar-
beiter des Diakonischen Werks und auch an die End-
adressaten.

Das Diakonische Werk bringt mehrere Periodika heraus:

- .Diakonie' erscheint als Fachzeitschrift monatlich
und ist das Nachfolgeorgan von .Die Innere Mission'

tkostenverursachend),
.Diakonie report als Informationszeitschrift zweimo.
natlich (Nachfolgeorgan von .Das Diakonische Werk'),

kostenlos,
Jahrbuch der Diakonie' erscheint jahrlich und ist das

Nachfolgeorgan des Jahrbuches der Inneren Mission
und des Hilfswerkes.

Die Informations- und Wissensvermittlung uber Publi-
kationen ist der eine Schwerpunkt der Serviceleistun-

gen des Diakonischen Werkes. Der andere ist das Fort-
und Weiterbildungsangebot der Diakonischen Akade-
mie als zentrale Fortbildungsstjtte des Diakonischen
Werks, zu dem ein Jahresprogramm erscheint.

Das Angebot richtet sich an leitende Mitarbeiter, Fort-
bildner, Praxisberater und Spezialisten in verschiedenen

Handlungsfeldem (auch von anderen Stellen als denen

- Die Hauptabteilung III .Sozia!- und Jugendhilfe ar

beitet an der Verwirklichung der diakonisch-sozialen

Aufgabenstellung im Rahmen des Sozialstaates mit.
Dies umfaBt die Begleitung der vielfaltigen ambu-

lanten, ha!boffenen und stationaren Hilfen fOr Kin-
der und Jugendliche, Behinderte, kranke und alte
Menschen sowie der Ausbildung for soziale und so-

zialpflegerische Berufe
- Die Hauptabteilung IV .Finanzen, Wir·tschaft. Vetwal-

tung sorgt fur die materiellen Voraussetzungen dia-
konischer Arbeit.

- Die Hauptabteilung V .Rechr nimmt die rechtlichen
Interessen des Diakonischen Werkes wahr, auBert
sich mit den Fachabteilungen zu einschlagigen Ge
setzesvorhaben, berat in Grundsatz- und wichtigen
Einzelfragen und verantwortet das eigene Arbeits-
recht in der Diakonie mit Hier werden auch die per-
sonellen und organisatorischen Aufgaben der
Hauptgeschaftsstelle wahrgenommen.

,
- Die Diakonische Akademie hat den Auftrag. die Fort-

und Weiterbildung von leitenden Mitarbeitem, Fort-
bildnern und Multiplikatoren aus den verschieden-
sten sozialen und diakonischen Arbeitsfeldem wahr
zunehmen. Im Jahr besuchen rund 3 000 Teilnehmer
die Veranstaltungen der Diakonischen Akademie

RegelmaBig erscheinen Broschuren zu den verschiede-
nen Arbeitsbereichen des Diakonischen Werkes (kosten-
pflichtig).

In den einzelnen Arbeitsbereichen gibt es ebenfalls
Zeitschriften der Fachverbande.

Plakate, Poster und eine Vielzahl von audiovisuellen

Medien, die sich vor allem an die Endadressaten rich-

ten, geharen weiterhin zum Medienangebot des Diako-
nischen Werks.

Informationen Ober das Medienangebot sollten bei der
Presse- und Informationsabteilung eingeholt werden.
wo auch ein VerOffentlichungsverzeichnis zur Verfu

gung steht.

des Diakonischen Werks) und enthalt u. a. sog. Akade-
miekurse als langfristige Fortbildung, Fortbildungs
kurse wahrend eines begrenzten Zeitraumes, Seminare,
Projektseminare, Studientage und -fahrten (Kursgebuh-
ren werden erhoben)

Zu dem weiteren Serviceangebot geharen die Beratung
in speziellen Fragen der Diakonie und eine umfangrei-
che Prasenzbibliothek

Aufgaben
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Innerhalb des umfangreichen Medienangebotes und
der vielfaltigen Serviceleistungen entha It insbesondere
das Fortbildungsangebot des Diakonischen Werkes fOr
die in der Gesundheitsforderung Tatigen einige inter-
essante Veranstaltungen. so daB Interessierte sich in
den Verteiler fOr das Fortbildungsprogramm aufneh-

men lassen sollten

Ein Kontakt mit den regionalen Diakonischen Werken,
die ebenfalls Fortbildung durchfuhren und fur einige
Vorhaben wichtige Partner sein kannen, ist zu empfeh-
len

AuBerdem sollte das Medienangebot bekannt sein, In-
formationen bei zielgerichteten Anfragen gibt die

Presse- und Informationsabteilung, wo auBerdem ein

Veraffentlichungsverzeichnis angefordert werden kann.

-DW-
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

EVANGELISCHE
AKTIONSGEMEINSCHAFT

FOR FAMILIENFRAGEN

- EAF -

Bundesgeschaftsstelle
Meckenheimer Allee 162

5300 Bonn 1

Frau Dr. Gabriele Conen

(Bundesgeschaftsfohrerin)

02 28/63 47 91

Die Evangelische Aktionsgemeinschaft fOr Familienfra-

gen e \1 (EAF) ist ein Dachverband mit evangelischen
Einrichtungen. Verbanden und Werken als Mitgliedsver-
banden. Ihre Arbeitsmaterialien konnen auch im Zu-
sammenhang mit Gesundheitserziehung dem Ver-
standnis komplexer Grundlagen des menschlichen Zu-
sammenlebens dienen. Sie bieten wichtige Anhalts

punkte fur die Identifizierung von Gesundheitsbela-

stungen, die sich aus der Beanspruchung von Familien
und ihren Mitgliedern, aus dem Wandel der Familien
und infolge des Zusammenwohnens ergeben

Die Evangelische Aktionsgemeinschaft fur Familienfra.

gen e.V. (EAF) wurde 1953 mit Sitz in Bonn gegrundet.
Sie ist ein Zusammenschlue selbstandiger evangelischer
Einrichtungen. Verbiande und Werke. die sich mit Fra

gen aus dem Familienbereich befassen. Die EAF hat ei-
genstjndige Landesarbeitskreise fur Familienfragen. Sie
wird durch die evangelische Kirche sowie durch das
Bundesministerium fOr Jugend, Familie, Frauen und
Gesundheit finanziert.
Die Hauptaufgabe des Zusammenschlusses ist eine ge-
meinsame Beratung und Vertretung ethischer, padago-
gischer, sozialer, rechtlicher und wirtschaftlicher Fragen
der Familienpolitik. Dabei befassen sich vier standige
Fachausschusse mit:

- Familie und Wohnen
- Erziehung, Bildung und Beratung
- Ehe- und Familienrecht
- volkswirtschaftlichen, steuerlichen und sozialversi-

cherungsbezogenen Fragen

Die EAF beobachtet die familienbezogenen Entwicklun-

gen und Auswirkungen in der Familien- und Frauenpo-
litik, in der Wohnungsbaupolitik, in der Bildungspolitik,
in der Arbeits- und Sozialpolitik, in der Wirtschaftsgoli-
tik und in der Rechtspolitik
Eine wichtige Aufgabe in der Vereinigung besteht in
der Erarbeitung von Stellungnahmen zu Gesetzentwur-

fen, die den Zustandigkeitsberetch der EAF beruhren.
Dabei wird oftmals mit anderen Organisationen aus

dem Bereich der Familienpolitik zusammengearbeitet.
Auch Ober die Erarbeitung gemeinsamer Stellungnah-
men hinaus sucht die EAF die Zusammenarbeit mit
kirchlichen und politischen Organisationen, die sich mit
den Belangen der Familie befassen.

Fur den

elligen Leser
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Mitglieder der Evangelischen Aktionsgemeinschaft sind
daher auch in zahlreichen einschljgigen Gremien ver-

treten.
Eine wichtige Aufgabe der EAF ist die Erarbeitung von

Vorstellungen und Vorschlagen zur Gestaltung und Ver-

besserung der Alltagsbedingungen und der Wohnver-
h tnisse von Familien, wobei das Augenmei auch auf
besondere Belange wie die der Alteren, Alleinlebenden
und der Ausljnder getichtet wird. Die EAF befart sich
auch mit Fragen der Bereitstellung und Ausgestaltung
der familienerganzenden Einrichtungen wie Kindergar-
tenpljtze.
Im Zusammenhang mit Fragen der Famille und le-
bensgestaltung orientiert sich der Verband an dem
leitbild der Partnerschaft in Ehe und Familie Als eine
wichtige Voraussetzung zur Verwirklichung von Partner-
schaft sieht der Verband die gleichberechtigte Beteili-

gung von Mann und Frau sowohl an der Familien- als
auch an der Erwerbsarbeit. bzw die Wahlfreiheit fur
Mann und Frau in beide Richtungen.
Der verwirklichung dieses Partnerschaftsmodells stehen

jedoch vielfach die Lebens- und Arbeitsbedingungen
entgegen Im Zusammenhang einer Flexibi isierung
der Wochenarbe:tszeit sollte nach Ansicht des Ver-

j
bandes darauf hingewirkt werden, dae eine gemein-
same Familienfreizeit moglich bleibt Die Fclge ungun-
stig verter:ter Arbeitszeit, auch be. e.ner Verkurzang
der Arbeitszeit selbst, ware nidit nur eine Auflosung

Die Evangelische Aktionsgemeinschaft fur Familienfra-

gen e.v (EAF) gibt die Zeitschrift .Familienpolitische In-
formationen' heraus, die sechsmal jjhrlich erscheint
und sich vor allem an Leser aus Politik, Kirche, Staat
und Wissenschaft richtet Es werden die aktuellen fami-

lienpolitischen Entwicklungen und Probleme dargestellt

Die Evangelische Aktionsgemeinschaft fOr Familienfra-
gen e V (EAF) fuhrt im Rahmen Ihrer jahrlict·ten Mitglie-
derversammlung Fachtagungen zu unterschledlichen
Themen aus ihrem Aufgabenfeld durch. So befaBten
sich Fachtagungen der letzten Jahre u a mit der Le-
benssituation der auslandischen Familien und mit Kon-
tinuitat und Veranderung in der Familie. In der Regel
sind diese Tagungen nur fur Verbandsmitglieder vorge-
sehen. ausnahmsweise gehen auch Einladungen an

fachinteressierte Nichtmitglieder
Daneben nehmen Mitglleder dies Verbandes als Vortra.
gende an Veranstaltungen und Tagungen zu familien-
politischen Sachverhalten tei! und wirken an der Vorbe-

reitung und Gestaltung solcher Tagungen mit
Mitglieder der EAF stehen auserdem als Autoren fur
wissenschaftliche, fachliche und verbandliche Zeitschrif-
ten zur Verfugung und publizieren dort zu familien-

. politischen Themenste!!ungen.

Die Evangelische Aktionsgemeinschaft fur Familienfra-

gen e.V. (EAF) befaet sich mit einer Thematik, die in ho-
hem Maae vom gesellschaftlichen und Wrtschaftlichen

B Wandel betroffen ist
' Die Eltern-Kind-Familie als leitbild der Familienpolitik ist

nur noch auf eine bestimmte zeitliche Phase in der le-
benstangen oder zumindest langdauemden Ehe oder
nichtehelichen Lebensgemeinschaft verdichtet Sie
stellt eine Phase besonders intensiver hauswirtschaft-
licher und wohnungsmaBiger Beanspruchung fur die
Erwachsenen dar Die damit verbundenen Belastungen
k6nnen in Verbindung mit ungunstigen Lebenslagen
wie Arbeitslosigkeit. Geldproblemen, Krankheit und

der Familie, der Nachbarschaft und des Freundeskrei-

ses als Kommunikationsgemeinschaft. Vielmehr wurde
dies auch die gesamtgesellschaftliche Desintegration
beschleunigen
Eine andauernde Arbeitslosigkeit eines oder mehrerer

Familienmitglieder bewirkt veranderungen des familij-
ren Nkagstebens, die das System der Familie destabili-
sieren und auch die nicht arbeitslosen Familienmitglie-
der beeintrachtigen kdnnen.

langzeitarbeitslosigkeit wirkt sich unmittelbar im fami-
lijren Zusammenleben aus und beeinfluet die Form

der Erziehung, den Umgang mit dem Partner sowie die
Kommunikation und Organisation in der Familie. In der
Wohnung selbst wird Raum benatigt fur Zeiten, die

sonst am Arbeitsplatz verbracht wurden, mit der Folge,
dae eingeubte Zuordnungen in der Wohnung gestart
und Konflikte zwischen den Familienmitgliedern ausge-
16st werden.
Durch wachsende Geldprobleme ist ein Umzug in billi-

geren Wohnraum erforderlich. Insbesondere fOrjunge
Erwachsene kann eine Langzeitarbeitslosigkeit Auswir-

kungen auf das Wohnverhaken haben, da der Ab16

sungst]rozeB von den Eltem u a durch elgenes Eln- !
kommen beeinfluBt wird bm durch Flucht in die Ehe
ubersturzt wird Weiterhin wird die Teilnahme am df-
fentlichen Leben emngeschrankt: es sind Ruckzugs- und
Iso'ationstendenzen sgurbar

 
und beurteilt sowie die Stellungnahmen der Aktionsge-
meinschaft veraffentlicht Die Zeitschrift kann im
Abonnement bezogen werden
Daneben dokumentiert und publiziert der Verband
auch die von ihm durchgefuhrten Fachtagungen.

Einer der thematischen Schwerpunkte liegt im Bereich
des Wohnens Hier werden u a Fragen einer familien-

gerechten Wohnumwelt und Wohnform, die Erforder-
nisse und Maglichkeiten familienfreundlichen Wohnens
sowie Probleme des sozialen Wohnungsmarktes erar
ten Weiterhin konzentrieren slch die Veraffentlichun-

gen auf Fragen des Familienlastenausgleichs wie etwa
Erziehungsgeld und -urlaub, Kindergeld und Ausbil-

dungsforderung
Auf familienrechtlichem Gebiet erfolgten bisher vor al-
lem Veroffentlichungen zum Ehe- und Familienrecht,
insbesondere zum Unterhalts-. Sorge- und Umgangs
recht
Im Bereich Lebenssituation alter Mensd·ten wurde zur

Anrechnung der Erziehungszeiten im Rentenrecht und
zur Absicherung des Pflegefallrisikos publiziert

Pflegefall zu Gesundheitsrisiken werden
Umgekehrt konnen die zunehmende Abkoppelung der
Arbeitszeitstrukturen von den familijren Zeitrhythmen i
und die stark erhahten Mobilitatsanforderungen an die

Familienmitglieder die entlastenden und wiederherstel-
lenden Wirkungen des fan,*aren Zusammenlebens
aufzehren und von daher zu einer Verringerung der
physischen und psychischen Belastbarkeit fuhren
Der Sachverstand und die Ausarbeitungen und Veraf

fentlichungen der EAF kannen fur eine Identifizierung
gesundheitsriskanter Strukturumbruche im Bereich
Familie und vor allem im Bereich Wohnen wichtige
Hinweise liefern.

304 1
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Adresse

FACHVERBAND DROGEN

UND RAUSCHMITTEL

e.v.

- FDR -

Ansprechpar·tner

Telefon

Telefax

BrOderstraBe 4 B

3000 Hannover 1

Herr Leune
(Geschaftsfuhrer)

0511/13164 74

0511/18326

Der Fachverband Drogen und Rauschmittel e.V. (FDR)
wurde 1979 gegrundet und versteht sich als Zusam-
menschluB der Trager von ambulanten und stationdren
Hilfen fur Suchtgefahrdete und Abhangige. Als juri-
stisch selbstjndiger Verband ist er Mitglied des DPWV
und reprasentiert dort vorrangig den Bereich der Dro-
genarbeit (- Arbeit mit Konsumenten Illegaler Drogen).
Seine Aufgaben sieht der FDR satzungsgemje in der
.Farderung der fachlichen Arbeit fur Suchtgefahrdete
und Abhangige, insbesondere junge Mensct·len, u. a.

durch folgende MaBnahmen:

- Beratung und Unterstutzung der Arbeit an ambulan

ten, teilstationaren und stationaren Einrichtungen
- Mitwirkung an einer bedarfsgereciten Versorgung

der Bev6Ikerung mit psychologischen Hilfen
- Vertretung der sozial- und gesundheitspolitisct·ten

Interessen seiner Mitglieder
- FOrderung der Aus- und Fortbildung von Fachkraf-

ten
- wissenschaftliche Begleitung der praktischen Arbeit
- Offentlichkeitsarbeir Caus § 2 der Satzung).

Die Arbeitsschwerpunkte des FDR liegen in den Berei-

chen:

- Fortbildung
- Informations- und Erfahrungsaustausch
- Impulsgebung fur Weiterentwicklungen in der Dro-

genarbeit
- Vertretung der Interessen der Drogenarbeit
- Initiierung. Weiterentwicklung und Dokumentation

der Nachsorge im Drogenbereich.

Dem FDR gehOren (Stand: Ende 1990) 43 Mitgliedsorga-
nisationen an Diese besdiaftigen (Stand: 1991) im am-

bulanten Bereich Qber 320 und im stationtren Bereich

etwa 450 hauptamtliche Mitarbeiter. Die Therapieein-
richtungen des stationdren Bereichs verfugen Qber ca.

950 Platze fur Drogenabhjngige sowle uber etwa 50
Platze fur Kinder at,hangiger Eltem und Ober ca. 50
einrichtungsbezogene Ausbildungsplatze.

Die Arbeit des FDR wird aus Mitgliedsbeitragen und
affentlichen Zuwendungen finanziert.

Aufgaben
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Samtliche Publikationen des FDR wenden sich primjr
an Fachinstitutionen bzw -personen aus dem Bereich

Drogenhilfe Der FDR erstellt keine Praventionsmateria-
lien oder Veroffentlichungen. die sich direkt an Betrof-
fene wenden

Die FDR-Berichte erscheinen 4mal jahrlich und stellen
aktuelle Themen, neue Entwicklungen und Aktivitaten

aus dem Drogenbereich dar Sie beinhalten auch Hin-
weise auf Fact·Itagungen und Fortbildungsveranstaltun-
gen. Diese Vereffentlichung ist zwar vorrangig als un-

mittelbare Plattform fur die Mitgliedseinrichtungen des
Verbandes gedacht, beinhaltet jedoch auch interes-
sante und wichtige Informationen fur Institutionen
und Fachkrjfte auBerhalb des FDR Der Bezug ist ko-
stenlos und erfolgt direkt uber den FDR

Die Fachkongresse des FDR (.Bundesdrogenkongree' -
siehe hierzu auch unter .Serviceleistungen) werden in
Buchform dokumentiert. In dleser Dokumentations-

Der Jahrlich stattfindende Fact·lkongreS des FDR, der
BundesdrogenkongreB, ist das bundesweit groBte Fo-

rum, das s ch speziell mit Fragen der Drogenarbeit be-
faet Eine Te,Inahme Ist jedem Interessierten moglich.

Der FDR bietet eine Zusatzausbildung an. in der die

spezifische Problematik von Abhangigen illegaler Dro-

gen systematisch und praxisnah aufgearbeitet wird.

Die Ausbildung wird in 14 Seminamochen uber die
Dauer von 3 Jahren durchgefuhrt und beinhaltet zu

satzlich auch zwei jeweils zweiwachige Praktika in Ein-

richtungen der Drogenhilfe. Voraussetzung fur die Auf-
nahme ist eine Tatigkeit im Bereich Drogenberatung/
Drogenhilfe oder Suchtkrankenhilfe allgemein.

Der FDR veranstaltet daruber hinaus jahrlich etwa 10
Seminare und Fachtagungen zu speziellen Themen wie
z. B .Elternkreise drogenabhangiger und drogenge-
fahrdeter Jugendlicher, .Kosten und Rechtsfragen in
der Drogenarbeir, .Verbesserung der Nachsorge'

Reihe sind u. a erschienen: .Drogenfrei und nun? -

Sorgen mit der Nachsorge: .Wenn Frauen aus der Falle
rollen -- Frauen und Abhjngigkeiten', .Lebenslage HIV-

positiv und abhangig - Drogen und AIDS .

Als Einzelveroffentlichungen des FDR sei beispielhaft
genannt: .Problemfelder der Nachsorge bei der Hilfe
fur drogenabhangige Menschen.

AuBerdem ist die Veraffentlichung eines Readers zur

Drogenarbeit geplant, der Darstellungen und Literatur-
hinweise zu bestimmten Schwerpunktthemen enthal-
ten soil.

Diese Veraffentlichungen sind Ober den FOR erhaltlich.
Der Bezug ist kostenverursachend.

Auf Anfrage ist ein kostenloses Publikationsverzeichnis
erhaltlich

Diese Angebote wenden stch pnmar an Mitarbelter von  
Einrichtungen, die dem FDR angehoren. sind jedoch

'

grundsatzlich auch fur Interessenten aus anderen Ein-
richtungen oder Institutionen offen, die sich mit der

entsprechenden Thematik befassen.

Auf Anfrage erstellt der FDR Materialpakete (Textsamm-
lungen, Literaturangaben, Presseveraffentlichungen) zu

speziellen Fragestellungen aus dem Drogenbereich
Diese Unterlagen sind in kleiner Auflage bzw bei gerin-
gem Umfang kostenlos erhaltlich.

w Der FDR gibt zu speziellen Schwerpunktthemen Litera-
turhinweise und benennt (kostenfrei) bzw. stellt Refe-
renten (kostenverursachend).

Empfehlungen Bel Fragen, Problemen und Entscheidungen, die den
Bereich der illegalen Drogen betreffen, bietet sich der
FDR als kompetente Stelle an, von der Informationen
sowie Rat und Hilfe erhaltlich sind

Interessierte Institutionen sollten sich in den Verteiler
des FDR aufnehmen lassen. um die FDR-Berichte reget
mjeig zugeschickt zu bekommen.

Auf Anforderung sind die Anschriften der Drogenhilfe-
Einrichtungen fur den jeweiligen regionalen Bereich er-

hjltlich

- FDR -
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Telefon

FORTBILDUNGSINSTITUT
FUR DIE PADAGOGISCHE
PRAXIS IM VEREIN

ZUR FORDERUNG
EXPERIMENTELLER

FILM-, SPIEL- UND

THEATERARBEIT,
FST-WORKSHOP FUR
KINDER e. V.

- FIPP -

CreliestraBe 34

1000 Berlin 62

Alle Mitarbelterinnen des FIPP

0 30/7 84 20 75

Das Fortbildungsinstitut for die Pjdagogische Praxis

(FIPP) ist ein ZusammenschluB von interdisziplinar ar

beitenden Sozialwissenschaftlerinnen, gegrundet als

Nachfolge der .Arbeitsgemeinschaft Fortbildung im
Kinderzentrum Diese Arbeitsgemeinschaft entstand
aus der Kinderladenbewegung als Lobby fur die Inter-

essen und Bedurfnisse der Kinder und dem Versuch,
die Erfahrungen aus der Kinderladenarbeit zu verbrei-

ten.

Das APP hat sich zum Ziel gesetzt, .die Arbeit in Kin-

dertagesstatten und im auBerschulischen Jugendbe-
reich zu verbessern und an einer Weiterbildung im Be-
reich der Jugendhilfe zu arbeiten. Dabei orientiert sich
das FIPP an den konkreten Entwicklungs- und lebens-

bedingungen von Kindern, Jugendlichen und Familien;
Ober die Zusammenarbeit mit ihnen versuchen die

FIPP-Mitglieder herauszufinden, welche Anforderungen
die jeweiligen Lebenslagen an die Jugendhilfe stellen.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die Kinder sich

selbst in ihrer Lebenssituation wahmehmen, welche

Begrenzungen sie wodurch erfahren und welche Vor-

stellungen und Wunsche sie entwickeln.

In verschiedenen Schwerpunkten werden diese Ziele

umgesetzt:

- durch Fort- und Weiterbildung fur Erzieherlnnen,

Leiterlnnen, Sozialpadagoglnnen und Fachberaterln-
nen sowie fur Teams von Kindertagesstjtten,

- durch Forsct·lung und Beratung und
- durch Publikationen, die im eigenen Buchvertrieb

verkauft werden.

Zu Beginn der Tatigkeit des FIPP wurde hauptachlich
Fortbildung fur die Mitarbeiterlnnen der Berliner Kin-

dertagesstatten durchgefuhrt. Seit vielen Jahren arbei

tet das FIPP regelmjeig mit bundeszentralen Fortbil-

dungs- und Forschungsinstitutionen sowie mit offentli-

chen und freien Tragern zusammen. Die Fort- und Wei-
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terbildungsseminare sind so angelegt. dae die Teilneh-

merlnnen durch Erfahrungsaustausch, theoretische

Auseinandersetzung und graktisches Tun voneinander

lemen, das sie eingeschliffene Verhaltensweisen und

Meinungen hinterfragen, padagogische Standpunkte
Oberprufen, eigene Fahigkeiten erproben und konkrete
Handlungsschritte entwickeln, welche die praktische Ar-
beit verbessern.

Die Ergebnisse von Forschungsprojekten werden in

Fortbildungsseminaren zur Diskussion gestellt und so

mit den Erfahrungen anderer verglichen. Aueerdem
wendet sich das FIPP mit den Ergebnissen an alle, die
in Politik und Vetwaltung fur die lebensbedingungen
von Kindern und Familie verantwortung tragen.

Die Themenkreise, an denen das FIPP gearbeitet hat
i und arbeitet. sind z B.:

Veranderungen in den Lebensbedingungen von Kin-
dem. Familien und Anforderungen an die Jugend-
hilfe

Das FIPP ver6ffentlicht in seinem Fachverlag eigene
und fremde Texte, die geeignet scheinen, zur Verbes-

I serung der Lebensbedingungen von Kindern beizutra-

gen. Es sind auch Arbeitsmaterialien, Medien und Er-
'

gebnisse, die aus der Fortbildungs- und Forschungsta-
tigkeit entstanden sind und so eine gueere Verbrei-

tung finden sollen

' Einige dieser Ver6ffentlichungen sind:

- Rechtshandbuch fur Erzieherinnen
- Kinderalltag - Beitrage zur Analyse der Veranderung

von Kindheit

Ziele und Inhalte der Serviceleistungen des FIPP erge-
ben sich aus der Zielsetzung des Institutes.

Mit der langjjhrigen Erfahrung und der unterschiedli-
chen Fachkompetenz der Mitarbeiterlnnen bietet das
FIPP an:

Organisation und Durchfuhrung von Fort- und Wei-
1 terbildungen, Fachtagungen. Expertengesprachen

und Vortragen zu den inhaltlichen Schwerpunkten,
Fachveranstaltungen fur Mitarbeiterlnnen aus der
Fach- und Dienstaufsicht, der Fachberatung, der
Aus- und Fortbildung.
Unterstutzung fur Trager und Einrichtungen bel der
Bedarfsplanung und Konzeptentwicklung.

- Zusammenarbeit mit Planern und Vemaltungen bei
der bewohnerorientierten Gestaltung von Spiel- und
Freiflachen,

Institutionen und Vereinigungen, die MaBnahmen for
Schlusselpersonen von Kindern und Jugendlichen pIa-
nen, ist zu empfehlen:

die kinderorientierte Sachkenntnis der FIPP-Mitarbei-

ter zu Rate zu ziehen. wenn es um die Beurteilung
und Veranderung der Lebenssituation von Kindern
auf Ortlicher Ebene geht,

- Lebenssituation alterer Kinder
- Technik im Alltagsleben von Kindern
- Stadt- und Spielplatzplanung
- Raumgestaltung in und um Einricitungen fur Kinder
- Rechtsfragen der Jugendhilfe
- Platz- und Personalbedarf in Kindertageseinrichtun-

gen
- umwelterziehung
- asthetische Erziehung. Aneignungs-, Wahrneh-

mungs- und Ausdrucksformen von Kindern und Er-
wachsenen

- Integration behinderter Kinder in Regeleinrichtun-
gen.

Das FIPP finanziert seine Ausgaben fur die laufenden

Kosten des Institutes und die Vergutungen der ange-
stellten Mitarbeiterlnnen durch Honorarauftrage, die
Einkunfte aus den Forschungsprojekten und den Mit-
gliedsbeitragen

Zusammenleben mit Kleinstkindern Anregungen
fur die Arbeit in Krippen und Krabbelstuben

- Das Auge scI,lift, bis der Geist es mit einer Frage
weckt - Krippen und Kindergarten in Reggio/Emilia

- ler(len in der Fremde - Zur psychosozialen Situation
ausljndischer Familien

- Kinder und Jugendliche in der GroBstadt

Ober den FIPP-Vettrieb werden die ver6ffentlichungen
zum Selbstkostenpreis abgegeben, ein Vertriebspro-
gramm mit den Titern, Kurzbeschreibungen und Prei-
sen ist beim FIPP erhaltlich.

- Gutachten und Forschung zu bestimmten Themen
(z. B. Platz- und Personalbedarf in Kindertagesein-
richtungen, Umwelterziehung im Kindergarten, Kin-
der im Stadtteil),

- Materialsammlungen zu den Schwerpunkten.

Fur dlese Angebote entstehen den AuftraggebemNer-
anstaltern Kosten. da das FIPP sich daraus finanzieren

muB Informationen und Teilnahmebedingungen uber

2 Veranstaltungen mit dem FIPP laufen uber den jeweili-
gen Auftraggeber (z B Senator fur Jugend und Fami-

lie, Berlin, Paritatisches Bildungswerk. Bremen; Hans-

Wendt-Stiftung, Bremen) In Einzelfjllen kann das APP
daruber informieren

- bei Fortbildungsvorhaben die Angebote des FIPP
miteinzubeziehen,

- sich in den Verteiler des FIPP-Vertriebsprogramms
aufnehmen zu lassen bzw. dieses anzufordem,
um Ober das Medienangebot des FIPP mit Hand-
buchem, Arbeitsmaterialien und Projektberichten in-
formiert zu sein.

- FIPP -

1 1

1 1

1
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Adresse

Telefon

Telefax

FRAUENSELBSTHILFE

NACH KREBS

- Bundesverband e.v. -

B 6, 10/11
6800 Mannheim

0621 /24434

0621/154877

Die Frauenselbsthilfe nach Krebs wurde 1976 in Mann-

helm gegrundet. Ausgangspunkt war die Erfahrung
krebsbetroffener Frauen, dae Kontakt und gegen-
seitige Information den Patientinnen die Oberwindung
der Folgen der Krankheit erleichtern.

Schon 1979 wurden der Bundesverband und 5 weitere
Landesverbande gegrOndet. 1991 entstanden in den

neuen Bundeslandern zwel Landesverbande, weitere

sind im Aufbau. Derzeit sind ca 270 Ortliche Gruppen
der Frauenselbsthilfe nach Krebs aktiv tatig

Aufgaben der Gruppen sind:

- die seelische Begleitung Krebskranker durch Einzel-

gesprjche, Besuche am Krankenbett. Gruppen-
gesprachskreise und -aktivitjten

- Hilfe bei der Oberwindung von Angst durch das Bei

spiel anderer Betroffener
- Anregungen fur gesundheitsbewuetes Verhalten

(Gymnastik, Schwimmen, Informationen, Emahrung,
Kreativitati

- Verbesserung der Lebensqualit t durch Kontakte

und Informationen zu Hilfsmitteln
Informationen Ober soziale und rechtliche Hilfen

(Krankenkassenleistungen, Kuren, Renten, Schwer-

behindertenausweis)

Arbeitsgrundlage der Gruppen ist die Broschure .Das
Leben ruft mich immer wieder neu'. Sie enth lt Hin

weise zum Umgang mit der Erkrankung und Anregun-

gen fur spezielle Bewegungsubungen.

Auf Anforderung sind erhaltlich:
- Rundbriefe der Frauenselbsthilfe nach Krebs
- Informationshefte zu Sozialinformationen, Emih

rung und Prothetik

Plakate, Handzettel und Informationsmaterial fur
Offentlichkeitsarbeit.

Aufgaben
und ziele
der Institution

Medlenangebote
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FRAUEN-
SELBSTHILFE

NACH KREBS

Service-
telstungen

Die leiterinnen der Ortlict·len Gruppen werden bei der
einmal jjhrlich stattfindenden Bundestagung durch

Experten aus dem En- und Ausland fortgebildet. Daten
und Themen der Bundestagung kannen jeweils in der

: Geschaftsstelle elfragt werden.

AuGerdem finden in den Landesverbanden zweimal

jahrlich Fortbildungsveranstaltungen fur die jeweiligen
Gruppen statt.

Weiterhin kannen Referenten aus eigenen Reihen

vermittelt werden.

Empfehlungen

   t /  r i auenselbsthilfe
nach Krebs ist es, krebs

betroffenen Frauen durch Kontakt und gegenseitige
Information zu helfen, die Folgen der Krankheit besser

270 Ortliche Gruppen helfen und informieren u a uber

sozde und rechtliche Hilfen bei Krankenkassen, Auren,
Renten und Schwerbeh:ndertenauswes
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

GESAMTVERBAND DER
1 WOHNUNGSWIRTSCHAFT L

e.V.

- GdW -

BismarckstraBe 7

5000 KOIn 1

Herr Dr. JOrgen Galonska

(Personlicher Referent des verbandsprasidenten)

02 21/57 98 90

Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft e.v. (GdW)

ist Spitzenverband der rd 1800 Wohnungsbaugesell-
schaften und -genossenschaften Die Veraffentlichun-

gen aus den Fachausschussen und Arbeitsgruppen des
Verbandes eignen sich als Grundlagenmaterial fur die

Gesundheitserziehung im Lebensbereich Wohnen
Eine ausreichende Versorgung mit preisgunstigen Woh-

nungen stellt einen wichtigen Faktor fur das gesund-
heitliche Wohlbefinden der Bevelkerung dar; die wirt

schaftliche Vernachlassigung von Wohngebieten be-
inhaltet hohe gesundheitliche Risiken. Gesundheitliche

Bedeutung haben aber auch ein okologisches Wohn-
umfeld sowie ein sozialgruppenspezifisches Woh-

nungsangebot.

Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft e.V.

(GdW). Koln, ist in konsequenter Fortentwicklung aus

dem Gesamtverband Gemeinnutziger Wohnungsunter-
nehmen e.v. enstanden, nachdem der Gesetzgeber das

Wohnungsgemeinnutzigkeitsgesetz zum 1. Januar 1990

aufgehoben hat

Die Mitglieder des Gesamtverbandes der Wohnungs
wirtschaft sind wie bisher die regionalen Prufungsver
bande sowle neue Fach- und Interessenverbande Er ist
offen gegenuber neuen Mitgliedern.
Zweck des Gesamtverbandes ist die FOrderung und

Vertretung der einheitlichen Interessen der Mitglieder
und der diesen angeschlossenen Unternehmen und

Einrichtungen.
Aufgabe des Verbandes ist die Interessenvertretung
und Beratung der Mitglieder durch die Wahmehmung
der gemeinsamen sozial-, wirtschafts-. rechts- sowie
steuer- und finanzpolitischen Belange im Wohnungs-
und Stjdtebau, in der Raumordnung. bei der Eigen-
turns- und Vermagensbildung, bei der Farderung des

Genossenschaftsgedankens, der genossenschaftlichen
Spareinrichtungen und deren Einlagensicherungsfonds
sowie bei allen ubrigen nationalen und internationalen

Vorschriften, Gesetzen und Programmen, die direkt

oder indirekt EinfluB auf die Wohnungswirtschaft und
ihre Unternehmen haben.
Die Aufgaben umfassen auch die Unterrichtung der Of-
fentlichkeit. die FOrderung des Nachwuchses. die Aus-,
Fort- und Weiterbildung sowie die wohnungswirt-
schaftliche Entwicklungshilfe. Dem Gesamtverband ob-

liegt im Zusammenwirken mit den Prufungsverbanden
und den mit ihnen verbundenen Wirtschaftsprufungs-

Fur den

elilgen ieser

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Aufgaben
und Ziele
der institution

Medlenangebote

Service-

letstungen

Empfehlungen

gesellschaften ferner die Weiterentwicklung und Far

derung des Prufungswesens
Innerhalb des Gesamtverbandes der Wohnungswirt-
schaft ist eine Reihe von Arbeitsgruppen und Fachaus
schussen tjtig, die auch mit anderen Einrichtungen
und Karperschaften zusammenarbeiten. Von diesen

Arbeitsgruppen sowle von der Geschahsstelle in KOIn
und den satzungsmjeigen Gremien des Verbandes
werden Lasungsvorschlage zu Schwerpunktproblemen
des Wohnens und des Wohnungswesens erarbeitet.
Hierzu zahlen beispielsweise:

- Weiterentwicklungen der GroBsiedlungen der 60er
und 70er Jahre

- Gestaltung und Wiederherstellung eines auch akolo-
gisch gunstigen Wohnumfeldes

Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft e V (GdW)

bringt Einzelvereffentlichungen und Schriftenreihen

heraus, die stch an untersch:ed!:che Zteigruppen nch-
ten Es handelt sich dabei um folgende Publ,kationen:

Aus aktuellem An!aB erstellt der Gesamtverband

Pressemitteilungen, die allen Medien zugehen
Ferner erscheint jahrlich ein Tjtigkeitsbericht des

Verbandes, der liber die Arbeit der Verbandsge
schaftsstelle berichtet und der die vielfaltigen Be-
zuge und Verflechtungen der Wohnungswirtschaft
und ihrer Aktivitaten zeigt
Statistisches Material Ober die Wohnungswirtschaft
und die Wohnungspolitik verbffentlicht der GdW in

seinem regelmjeig erscheinenden .Wohnungswirt-
schaftlichen Jahrbuch'

- Art)eits- und Forschungsergebnisse seiner Fachaus-
schusse und Arbeitsgruppen, Seminare und Kon-
gresse sowie Einzeluntersuchungen dokumentiert

  Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft e V (GdW)
fuhrt sowohl fur Mitarbeiter der Mitgliedsunternehmen
wie auch fur Te'llnehmer aus Politik und Wirtschaft
Fachseminare durch Daneben finden regelmaBige Pru-

ferschulungen statt
Um die berufliche Qualitat auf Dauer zu sichern, wurde
vor 30 Jahren ein eigenes Ausbildungswerk ins Leben

gerufen Es hat selnen Sitz in Ratingen-Hosel.
Unter dem Dach dieses bundesweiten Bildungszen-
trums der Wohnungswirtschaft befinden sich eine
staatlich anerkannte Berufsschule, eine Fachschule fur

Wohnungswirtschaft Fachrichtung Wohnungswirt-

Die Tjtigkeit des Gesamtverbandes der Wohnungswirt-
schaft e V (GdW) ist in vielfacher Weise auch fur die Ge-

sundheitserziehung im Lebensbereich Wohnen von Be-

deutung.
Die Wohnung ist ein existentielles Gut fur jeden einzel-
nen und fur lede Famille. Bedarfsgerechtes Wohnen
entscheidet mit uber die gesundheitlichen Voraus-

setzungen von Mietern, Nutzem und Elgentumem
Gesundes Wohnen darf nicht Privileg bestimmer Ein-

  kommensgruppen sein. sondern muB in allen preiska-

m
tegorien fur alle zur Vetfugung stehen Dieser Aufgabe

' haben sich die im Gesamtverband der Wohnungswirt-

- neue Formen des lebensabschnittsspezifischen Ge-
meinschaftswohnens von Auszubildenden, Studen-

ten, Alleinerziehenden oder Alteren
-· geeignete Rahmenbedingungen for den Wohnungs-

und Stjdtebau.

Die Konzepte reichen von den p anerischen Grundlagen
Ober Modellvorhaben bis zur umsetzung und Verbrei
tung ausgereifter ProJekte
In Zusammenarbeit mit dem Bund deutscher Architek-
ten (BDA) und dem Deutschen Stadtetag (DST) verleiht
der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft einen

Bauherrenpreis. Hierdurch soil bei Burgern und in Fach-
kreisen sowie in der verwaltung und bei den Politikem
das Bewuetsein fOr Qualitat und Wirtschaftlichkeit des
Plans und Bauens gestarkt werden.

der Gesamtverband in seinen .GdW Schriften' Dabei
wird Wert auf eine anwendungsbezogene und bei-

spae'.regche Darste lung ge'egt
Monatlich erscheint die vom Gesamtverband heraus-

gegebene Fachzeitschrift .Die Wohnungswirtschaft'
vormals .Gemeinnutziges Wohnungswesen'

.
die

aktuelle Fragen des Wohnens eurtert

Als Verbandspublikation erscheinen zudem wbchent-

lich die .wohnungswirtschaftlichen Informationen
mit Berichten Ober vorgange in Wohnungspolitik,
Wohnungswirtschaft, Bauwirtschaft und Kreditwe-
sen.

- Weiter veraffentlicht der Verband unregelmjeig
.Materialien·, die aktuelle Themen aus Politik und
Wissenschaft aufgreifen und kritisch verarbeiten so-

wie Hintergrundinformationen zu speziellen Themen

des Wohnungswesens und der Wohnungswirtschaft
vermitteln.

schaft und Realkredit -, eine Akademie fur Wohnungs-
wirtschaft sowie ein Institut fur Fernunterricht. Die
Aus- und Fortbildung reicht vom Kaufmann der Grund-
stucks- und Wohnungswirtschaft bis hin zum staatlich
gepruften Betriebswirt. Diese bundesweite Bildungs-
einrichtung steht der gesamten Wohnungswirtschaft
zur Verf-ugung und wird auch von ihr genutzt
Der Verband veranstaltet aueerdem im Rahmen des

Julius-Brecht-Fonds Kontaktseminare. durch die Nach-
wuchskrafte der Wohnungswirtschaft befahigt werden
sollen, die Zukunftsaufgaben im Wohnungsbau ziel

adaquat zu losen

schaft zusammengeschlossenen Unternehmer und

Verbandsvertreter verpflichtet.
Ausdruck dieser Philosophie ist auch die GrOndung ei-

ner Entwicklungshilfegesellschaft mit der Bezeichnung
Deswos (Deutsche Entwicklungshilfe fur Soziales Woh-

nungs- und Siedlungswesen e.V., Kdln). Ziel dieser Ge-
sellschaft ist die Unterstutzung in der Dritten und Vier-

r ten mit fur ein menschengerechtes und gesundes
Wohnen. Nachdem gesundes und bedarfsgerechtes
Wohnen in Europa weitgehend einen hohen Standard
erreicht hat, dOrfen die Menschen in den Entwicklungs-
13ndem nicht vergessen werden.
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Empfehlungen

Da auch die Gesundheitsetziehung im lebensbereich

Wohnen von rjumlich sehr unterschiedlichen Voraus-
setzungen und Anforderungen ausgehen muB, ist der

GesamNerband mit seiner bundesweiten Vertretung,
seinen Kenntnissen und seinen umfassenden Service-

und Medienangeboten fur die Gesundheitserziehung
ein gradestinierter Partner.

Stadtemeuerung, Wohnumfeldverbesserung, Sanie-

rung und Modemisierung von Wohnungen mit dem
Ziel einer dkologisch ausgewogenen, gesunden und
der psychischen Entwicklung des einzelnen f6rderlichen

Wohnraumversorgung der Mieter weisen zahlreiche Be-
ruhrungspunkte zu gesundheitspolitischen Aufgaben-
stellungen auf.
Besondere Bedeutung hat der Gesamtverband als Part-
ner von Gesundheitserziehung im lebensbereich Woh-
nen auf den Gebieten der WohnbedOrfnisse bestimm-
ter Sozialgruppen wie Kinder, Altere und Studierende.
Hierzu verfugt der GesamNerband uber eine breite Pa-
lette von Konzepten und Modellen.
Das Thema Wohnen im Alter wurde vom Gesamtver-

band bereits sehr fruh als Jahrhundertthema erkannt.
Ziel der Oberlegungen war es, die alten Menschen so

lange wie irgend mOglich in ihren angestammten Woh

nungen zu belassen und die Betreuung im Rahmen
neuer Dienstleistungsangebote zu organisieren.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

GESAMTVERBAND FUR
SUCHTKRANKENHILFE
IM DIAKONISCHEN

WERK DER

EVANGELISCHEN KIRCHE

IN DEUTSCHLAND e.V.

- GVS -

Bruder·Grimm·Platz 4

3500 Kassel

Herr Lehmann
(Geschaftsfuhrer)
Frau Helas
Frau Plaggenborg
Herr Krebs
(Presse-/Offentllchkeitsarbelt)

0561/1026 38

0561/102639

05 61/7783 51

Entsprechend ihrem Selbstverstandnis sieht sich die

Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk .dem Auftrag
zur Hilfe verpflichtet und denen in besonderer Weise
verbunden, die durch Suchterkrankung in zunehmen-
der Weise nur noch eingeschrankt leben kennen' (aus
dem Vorwort zur Fachkonzeption des GVS)

GemaB seiner Zugehdrigkeit zum Diakonischen werk

betatigt sich der GVS jm Sinne evangelischer Diakonie

als Wesens- und Lebensjueerung der im Diakonischen
Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland e.v. mit-

wirkenden Kirchen in AusObung christlicher Njchsten-
liebe' (aus § 2 der Satzung).
(Weiteres zu den Aufgaben und Zielen des Diakoni-

schen Werkes in der Beschreibung des Diakonischen
Werkes.)

Als der auf Bundesebene tatige Fachverband fur den

Bereich Suchtkrankenhilfe hat der GVS die Farderung
der Arbeit fur Suchtgefahrdete und Suchtkranke sowie
die Bekjmpfung der Suchtgefahren zum Ziel

.Er nimmt diese Aufgaben wahr, indem er u. a.:

- die Mitglieder unter Wahrung ihrer Eigenstandigkeit
f0rdert und gemeinsame Interessen vertritt,

- die Offentlichkeit auf Probleme der Suchtgefjhr-
dung aufmerksam macht sowie Aufklarungsmaterial
bereitstellt.  (Ebda.)

Bezogen auf die Organisationsstruktur ist der GVS so-

wohl Tei! der Bundesgliederung .Diakonisches Werk' als

auch eine eigenstandige juristische Person. der als Ver

band eine Reihe von Mitgliedern angehart.

Mitglieder des GVS kannen gemaG §4 der Satzung alle

dem Diakonischen Werk mittelbar oder unmittelbar an-

geschlossenen Verbande. Einrichtungen und Evangeli-
schen landesarbeitsgemeinschaften fur Suchtkranken-
hilfe werden, die die Hilfe fur Suchtgefahrdete und

Suchtkranke oder die Bekampfung der Suchtgefahren
zum Ziel haben.

Aufgaben
und ziele

der institution
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

Die Mitgliedseinrichtungen des GVS unterhalten (Stand:
Mitte 1991. bezogen auf die alten Bundesljnder):

- Ober 250 ambulante Beratungs-und Behandlungs-
stellen mit ca. 60 Aueenstellen

- 32 Fachkliniken
- ca. 100 weitere stationare und teilstationare Thera-

pie-und Rehabilitationseinrichtungen (darunter z. B

Obergangswohnheime oder spezielle Einrichtungen
fur Drogenabhangige).

Die folgenden Abstinenz- und Selbsthilfeverbande sind
ebenfalls Mitglieder im GVS:

- Blaues Kreuz in Deutschland e.V.
Blaues Kreuz in der evangelischen Kirche e v.

i - Bundesarbeitsgemeinschaft der Freundeskreise fur
Suchtkranke in Deutsdiland e.v

- Elternkreise drogenabhangiger Jugendlichen

Medlenangebote Das Medienangebot des Gesamtverbandes so:I vor al-
lem die FachOffentlichkeit uber besondere Bereiche
der Suchtproblematik informieren und den Austausch
misctlen den Mitgliedern der Suchtkrankenhilfe und
deren fachliche Kompetenz fordern.

Service-
telstungen

In der Fachzeitschrift PARTNER-Magazin des GVS wird
sowohl uber die Arbeit der angeschlossenen Verbande
als auch Ober verschiedene Aspekte der Suchtproble-
matik berichtet, so auch z. Bin einem Sondertel .Aiko-
hol im Betrieb Die Zeitschrift wendet sich vorrangig
an die Mitarbeiter der Suchtkrankenhilfe im Diakoni-
schen Werk sowie an die Selbsthilfeorganisationen Der
Bezug ist auch von Personen/Institutionen aueerhalb
der Diakonie moglich Uahresabonnement) Er ist ko-
stenverursachend.

Die Broschoren der.Punktreihe' wenden sich primar an

die Fachaffentlichkeit und behandeln spezielle Pro-
bleme aus dem Suchtbereich U a.:

Straffallig gewordene Drogenabhangige
Diagnostik und Therapie bel Suchtkranken

- Drogenabhangigkeit und AIDS
Wandel in der Therapie Drogenabhangiger

- Alkohol im Betrieb

Im Rahmen dieser Reihe sind auch die Tagungsdoku-

 
mentationen der jahrlichen Drogenberatung des GVS

; erschienen

Die Ergebnisse weiterer Fachtagungen des G\/S sind
ebenfalls in Buchform erschienen und kennen -

! ebenso wie beispielsweise die Veraffentlichungen zu

den Themen: .Alkoholprobleme am Arbeitsplatz' Sowie
.Sozialrechtliche Vorschriften der Betreuung Suchtkran-
ker - beim GVS angefordert werden. Der Bezug dieser
Broschuren und Bucher ist kostenverursachend.

Auf Anfrage versendet der GVS Zusammenstellungen
von Informations- und Arbeitsmaterialien (teilweise ko-
stenverursachend) zu bestimmten Themenbereichen
(siehe hierzu unter Medienangebote).

For seine Mitgliedsorganisationen nimmt der GVS auch
bundeszentrale Aufgaben wahr. Hierzu geharen u. a.

- Vertretung in den politischen Gremien auf Bundes-
ebene insbesondere bei Gesetzesinitiativen, neuen

Entwicklungen im Gesundheits- und Sozialbereich
sowie bei beruisrechmchen Fragen

- Kontakte zu den Bundesgliederungen der Leistungs
trager

- Offentlichkeitsarbeit fur den Gesamtbereich
- Fort- und Weiterbildung
- Zentrale Dokumentation
- Initiativen zum Schwerpunkt-Aufgabenbereich Aiko-

hol im Betrieb'.

Die Tatigkeit des Gesamtverbandes wird finanziert aus

Mitgliedsbeitragen, Mitteln des Diakonisd·ten Werkes
und der Evangeliscrlen Kirche Deutschlands sowie Fer-

derungsmitteln des BMJFFG und der BfA

Erhaltltch sind Wetterhtn

- Verzeichnis der Fachkrankenhauser fur Suchtkranke
(kostenverursact·lend)
Liste der Einrichtungen der Diakonie zur Therapie
Suchtkranker (kostenlos)

Der GVS verschickt auf Anforderung Poster und Fait-
blatter zu den Themen: Alkohol, Medikamente, Drogen
sowie EBstorungen und problematisches Glocksspiel
Diese Materialien sind fur die allgemeine Offentlichkeit
gedacht und auch zum Einsatz durch Multiplikatoren
z B in Schulen geeignet Far einige dieser Materialien
werden Schutzgebuhren erhoben

Ein Gesamtverzeichnis der Schriften, Broschuren. Fait-
blatter und Poster ist beim GVS bzw. dessen Offentlich-
keitsabteilung. dem Nicol-verlag, unter der gleichen
Anschrift erhaltlich

Als kommentierter und interpretierter Bericht von bun
desweit Ober 250 psychosoziaten Beratungsste!!en kann
die jahrliche EBIS-Statistik (Ergebnisse des .einrich-
tungsbezogenen Informationssystems·) angefordert
werden

Ober den (unter der gleichen Anschrift wle der GVS) zu

erre:chenden Verband der Fachkrankenhauser fur

Suchtkranke e.v konnen jjhrliche Dokumentationen
uber den stationaren Bereich der Suchtkrankenhilfe so-

wie weitere Informationen zu diesem Thema angefor-
den werden

Die (ebenfalls im gleichen Hause untergebrachte) Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Freundeskreise for Sucht-
krankenhilfe in Deutschland e V versendet kostenlos
ein Zentralverzeichnis der Freundeskreis-Gruppen sowie

weiteres Informationsmaterial.

Zum Schwerpunktthema .Suchtpravention am Arbeits-

platz bietet der GVS sowohl die Weitergabe von geeig-
neten Materialien als auch die Maglichkeit der Referen-

tenschulung sowie die Durchfuhrung von Schulungs
maBnahmen fur FOhrungskrafte in Betrieben, Institu-
tionen u.a. (kostenverursachend).

- CVS -

1
1

1
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Es besteht die Maglichkeit der Benennung bzw. Ver-

mittlung von Referenten zu bestimmten Bereichen der

Suchtproblematik, bei Bedarf unter Hinzuziehung der

regionalen Beratungs- bzw. Behandlungseinrichtungen
des GVS.

Schulungsmaglichkeiten for den Suchtbereich beste-
hen im Rahmen regelmaBiger Arbeitstagungen, Ge-

sprachen in Fachgruppen sowie differenzierter Fort-

und Weiterbildungsprogramme, wie z. B die Weiterbil-

dung zum Solialtherapeuten (kostenverursachend).

Diese Angebote stehen auch interessierten Fachkraften

aus anderen Verbjnden sowie aus staatlichen und
kommunalen Einrichtungen offen, sofern diese Mitar-
beiter einen konkreten Arbeitsbezug zu suchtkranken

Menschen haben.

Einen Oberblick Ober samtliche Veranstaltungen, Fort-
und Weiterbildungsmaenahmen des GVS mit kurzen in-

haltlichen Angaben bietet die jahrlich erscheinende
und kostenlos erhaltliche Broschure.Fort- und Weiter-

bildung·.

Aus dem weitreichenden Angebot des GVS sollte in den

Einrichtungen, die sich mit der Suchtproblematik be-
fassen, vorhanden sein:

- Liste der Einrichtungen der Diakonie zur Therapie
Suchtkranker

- Verzeichnis der Fachkrankenhauser fur Suchtkranke

Empfehlenswerte Serviceleistung:

- Informationen und - bei Bedarf auch - Kooperation
zum Schwerpunktthema .Suchtpravention am Ar-

beitsplatz'

und bei Arbeit in der Suchtkrankenhilfe

-· Teilnahme am Fortbildungsangebot. wozu die Bro-
schure .Fort- und Weiterbildung angefordert wer-

den sollte

Service-

leistungen

Empfehlungen

- GVS -
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Adresse

Telefon

Ansprechpartner

GESELLSCHAFT FOR
ARBEITSSCHUTZ- UND

HUMANISIERUNGS-

FORSCHUNG mbH

BrOckstr. 21

4600 Dortmund 1

02 31/57 93 36

Dr. Volker Volkholz (Geschaftsfuhrer)

Die Gesellschaft fur Arbeitsschutz- und Humanisie-

rungsforschung mbH. Volkholz und Partner (GfAH), ist
ein privates Forschungsinstitut und besteht seit 1979.

Die Forschungen erfolgen im Auftrag und finanziert
durch affentliche und private Geldgeber

Die GfAH bemOht sid·, um Forschung und Umsetzung
zu Fragen des Arbeitsschutzes, der Gestaltung des Ein-

satzes neuer Technologien. der Arbeitszeit. der Arbeits-

bedingungen einzelner Arbeitnehmergruppen, der Ge-
sundheitsversorgung oder der Qualifikation.

Im Vordergrund stehen als disziplinubergreifende For-

schungen wissenschaftliche und praktische Oberlegun
gen sowie Erprobungen zur Unterstutzung technischer
und gesellschaftlicher Innovationsprozesse.

Gestaltungsorientierte Forschungen beschanken sich
nicht auf Analysen, Bilanzierungen, Dokumentationen

und Beispielsammlungen von Humanisierungsdefiziten
und -Qsungen. sondern entwickeln konkrete Problem-

lasungskonzepte, die Ober Umsetzungshilfen wie Semi-

narmaterialien, Checklisten, Handbucher aufbereitet

und in den Betrieben erprobt werden.

Die GfAH arbeitet auf den Ebenen von wissenschaftli-

cher Studie, gutachterlicher Expertise und fachwissen-
schaftlicher Beratung mit Beharden, Verbanden und

Institutionen zusammen. die direkt und indirekt mit

Fragen des Arbeitsschutzes und der Humanisierung
des Arbeitslebens zu tun haben.

Die GfAH produziert vor allem gedruckte Medien, in
denen Forschungsergebnisse prasentiert und Umset-

zungsvorschljge unterbreitet werden.

Publikationen und Forschungsergebnisse aus folgen
den Forschungsschwerpunkten liegen bisher vor:

- Arbeitsschutz
- Arbeit und Gesundheit
- Arbeitnehmergruppen
- Arbeitszeit

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote
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GESELLSCHAFT
FOR
ARBEITSSCHUTZ-

UND HUMANI·
SIERUNGS-

FORSCHUNG mbl,

Medienangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

- Branchenanalysen
- Technologien
- Gesundheitsversorgung
- Dokumentation
- Qualifikation

Das Verzeichnis des Instituts uber durchgefuhrte For.

schungsprojekte und publizierte Arbeiten, einschlieelich
der umsetzungshilfen Seminarmaterialien, Checklisten.
Handbucher) wird gerI·1 zur Verfugung gestellt.

Von besonderer Bedeutung sind die Forschungen zu

einem Gesundheitsberichtswesen, wobel es um kon-

krete (z. B. fur die Selbst\/elwaltung in der Krankenver-

sicherung) und verallgemeinerungsfjhige Indikatoren

eines stjndigen Informationswesens geht.

Das Institut stellt wesentlich Forschungskapazitjt und
-ergebnisse zur Verfugung Fur alle Fragen im Bereich
der Arbeitsschutz- und HdA-Problematik hat die GfAH

 
kompetente Referenten und Ansprechpartner

Von allgemeiner Bedeutung sind die zur Verfugung ge-
stellten Beispielsamm!ungen (z B zu Formen der Ar-

beitsorganisation und Arbeitssystemgestaltung) oder

Datenbanken (z. B. Gestaltungswissen Buro)

Die Gesellschaft ist ein wichtiger Ansgrechpartner fur

praxisorientierte Forschungsfragen im 8ereich konkre-
ter Konzepte zur Verbesserung des Arbeitsschutzes

und zur Humanisierung des Arbeitslebens Die Arbeit
der Gesellschaft ist vor allem fur Arbeltsplatzgestaltung
und gezielte Beratungen in Fragen des Arbeitsschutzes

zu empfehlen.

Von den vielen Ergebnisberichten sind vor allem die

Beitige zum Berichtswesen in der Sozialversicherung
, sowie die Dokumentationen (zur Arbeitsstrukturierung,

zum Gestaltungswissen Buro) hervorzuheben

1

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

GESELLSCHAFT

FUR SOZIAL-

WISSENSCHAFTLICHE

FORSCHUNG IN DER

MEDIZIN

- GESOMED -

WerderrIng 16
7800 Freiburg

Klaus Riemann (Geschaftsfuhrer)

0761/36349

Die Gesellschaft besteht seit 1979 und ist seitdem als
gemeinnutzig anerkannt. GESOMED arbeitet auftrags-
bezogen und hat elf Mitarbeiter/innen (Anfang 19921.

Tatigkeitsschwerpunkte in def Gesundheitsfarderung

Grundlagenforschung zu den Themen
- Gesundheits-/Krankheitsverhalten
- Rauchen/Exrauchen
- Selbstbehandlung/Selbstmedikation
- Kooperationsstrukturen in der gemeindebezogenen

Gesundheitsfarderung

Wissenschaftliche Begleitung und Evaluation von

Projekten und Modellen
- schulischer Gesundheitsfarderung
- betrieblicher Gesundheitsfarderung
- kommunaler Gesundheitsfarderung
- Kurse, Kampagnen, EinzelmaGnahmen

Bedarfs- und Sekundaranalysen
- Einwohner-Befragungen in Kommunen und Land-

kreisen
- Jugend-Befragungen
- ZusammenfOhrung Offentlich zuganglicher Daten

Literaturanalysen und gezielte Recherchen

Beratung und Fortbildung
- Konzepte und Programme
- Konzeptions-Erstellung fur Institutionen
- Planung gesundheitsfardernder Maenahmen
- Erfolgskontrollen/Evaluation
- Aufbau und Nutzung regionaler Arbeitsgemein-

schaften

Materialerstellung
- Suchtoravention
- Fortbildungsmaterialien
- Handlungsanleitungen

Veranstaltung von Tagungen, Workshops, Fortbildungs-
Seminaren (auch institutionsspezifisch)

Publikationen im Eigenverlag
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

GESELLSCHAFT FOR

WISSENSCHAFTLICHE
GESPRACHS-
PSYCHOTHERAPIE e.V.

- GWG -

Richard-Wagner-StraBe 12

Postfach 270165

5000 KOIn 1

Herr Dipl.-Psych. Adalbert Hutter

02 21/25 2917

Die Gesellschaft fur wissenschaftliche Gesprachspsycho-
therapie e.V. (GwG) wurde 1970 als Fachverband fur das
von Carl R. Rogers entwickelte Konzept klientenzen-

trierter oder nondirektiver Psychotherapie und Bera
tung gegrundet.

Die GwG vertritt sold· e personenzentrierten Ansjtze

Ober die psychosoziale Versorgung hinaus fur die ver-

scI·,iedensten Bereiche sozialen Lebens u. a. in ScI·lule

und Erziehung. Derzeit sind ca. 8.000 Mitglieder in der
GwO organisiert davon sind etwa 4.000 als Therapeuten
oder Berater im klientenzentrierten Verfahren ausgebil-
det. Bundesweit verfOgt die Gesellschaft Ober ca. 270
Ausbilder in klientenzentrierter Beratung.

Zur Farderung des klientenzentrierten Ansatzes ist die

GwG u. a. auf folgenden Gebieten tjtig:

- Farderung und Durchfuhrung wissenschaftlicher

Forschungsarbeiten
- Planung und Durchfuhrung von Aus- und Fortbil-

dungsprogrammen in klientenzentrierter Psycho-
therapie und Beratung

- Kontrolle der tjtigen klientenzentrierten Psycho-
therapeuten und Berater

- FOrderung von Publikationen und Informationen

Ober klientenzentrierte Psychotherapie und seelische

Gesundheit
- Durchfuhrung von Symposien, Tagungen und Vor-

tragen
- Beratung Offentlicher Institutionen
- GrOndung und Betreuung regionaler Arbeitsgruppen

Die Medienangebote der GwG dienen in erster Linie der
Information und Weiterbildung des fachlich an Ge
sprjchspsychotherapie oder Psychotherapie allgemein
Interessierten.

Periodikum

Die .GwG-Zeitschriff. die vierteljahrlich herausgegeben
wird (Einzelheft 10 DM), bietet wissenschaftliche Origi.
nalbeitrjge, gesundheits- und sozialpolitische Informa-
tion sowie Mitteilungen Ober die Verbandsaktivitaten
der Gwa (u. a Veranstaltungskalender).

Aufgaben
und Ziele

der Institution

Medlenangebote

1
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Bucher und Broschuren

Medienangebote

Service-
leistungen

Empfehlungen

Ferner werden Bucher (z T als KongreBberichte) und
Brosct·lOren zu theoretischen Fragen der Gesprachspsy
chotherapie und zu gesundheitspolitischen Problemen
im Bereich der Psychotherapie herausgegeben. Diese
Publikationen sind kostenpflichtig, Naheres kann der

.GwG-Zeitschrift entnommen werden.

Listen

Ober die GwG ist eine Literaturliste (auch uber externe
Publikationen) fur klientenzentrierte Psychotherapie
und Beratung zu beziehen sowie Listen der von der

  Hier sind in erster Linie die Weiterbildungsangebote in
klientenzentrierter Psychotherapie und Beratung und
personenzentrierter padagogischer und psychothera-
peutischer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und

1 personenzentrierter Psychotherapie mit Kindern und
Jugendlichen zu nennen Es werden 4 verschiedene
Ausbildungsgange angeboten tfur die Arbeit mit Er
wachsenen uber 1 7. Jahre und 270 Stunden oder
uber 3 7, Jahre und 950 Ausbildungsstunden. im Be-

i reich der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Ju-

Fur eine fortlaufende Information Ober die Aktivitaten
und Angebote der GwG bietet sich das Abonnement
(40 DM pro Jahr) der .GwG-Zeitschrifr an.

Ober die GwG sind (kostenpflichtig) Bucher und Bro-
scI,Oren zu Fragen der Gesprachspsychotherapie und
der Psychotherapie Oberhaupt zu beziehen

Videothek

FOr Institutionen ist die Videothek der GwG interessant,
die fur Ausbildungszwecke aufgebaut wurde.

GwG anerkannten Therapeuten in klientenzentrierter

Psychotherapie und der Ausbilder in klientenzentrierter
Beratung und klientenzentrierter Psychotherapie.

Audiovisuelle Medien

Fur Ausbildungszwecke hat die GwG eine Videothek mit
36 Videokassetten aufgebaut, die auch an Institutionen

gegen eine Gebuhr von 15 DM fur 14 Tage verliehen
werden. Die Bander haben eine Spieldauer zwischen 45
und 216 Minuten und geben zum Teil psychotherapeu-
tische Interviews oder Gespnchsgruppen wieder oder
befassen sid, mit theoretischen Themen.

gendlichen 2 7. Jahre bei 450 Stunden und 4 Jahre bei

900 Stunden)

Die GwG unterstutzt und pramilert Forschungsvorha-
ben vor allem aus der Psychotherapieforschung

an Angebotan Referenten besteht uber die reg:ona-
len Ausbilder-Piena und Arbeitsgruppen, deren Adres-
sen uber die Geschaftsstelle der GwG zu erhalten sind

Therapeutenliste

Wichtig sind ferner die beiden bundesweiten. nach

Regionen gegliederten Listen der in klientenzentrierter
Methode ausgebildeten Berater und Therapeuten.

Die GwG veranstaltet Weiterbildungsgjnge im klienten-
zentrierten Verfahren fur die verschiedensten Berufs-

gruppen.

Lokale Angebote an Referenten kannen uber die GwG
Geschaftsstelle in Erfahrung gebracht werden.

-GwG -

1
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Adresse

Telefon

Telefax

Ansprechpartner

GEWERBEARZTLICHER
DIENST BEIM GEWERBE-

AUFSICHTSAMT

Institut fur praktische
Arbeitsmedizin

Elsasser StraBe 2
7800 Frelburg 1. Br.

07 61/8 85 30

07 61/80 64 87

Prof. Dr. Jobst Thurauf (Staatlicher Gewerbearzt)

Der gewerbejrztliche Dienst (vergleiche die Beschrei-

bung des Staatlichen Gewerbearztes in Bochum) ist die
staatliche Institution, die fur den medizinischen Ar-

beitsschutz zustandig ist (nach § 139 b Gewerbeord-

nung). Die Organisation ist in den einzelnen Bundestan-

dem unterschiedlich geregelt. Sein arbeitsmedizini-
sches Aufgabengebiet ist branchenubergreifend und

uberregional. Die bundesweit etwa 100 Gewerbeartin-

nen und -arzte haben ihre Dienststellen jeweils meist

am Ort von Landesregierung bzw. Regierungsprasi-
dium, in der Regel einer Universitatsstadt. Die Bezeidi

nung der Dienststelle, die organisatorische Eingliede-
rung sowie die personelle, apparative und etatmjeige
Ausstattung weisen Je nach Bundesland unterschiede

auf.

Die Dienstste!le des staatlichen Gewerbearztes in Ba

den-WOrttemberg untersteht dem Sozial-, Umweltmi-

nisterium und dem Gewerbeaufsichtsamt - staatliche

Behorden, die die Durchfuhrung der Arbeitsschutzbe

stimmungen (Arbeitsschutz, Gewerbeordnung) ubetwa-
chen. Die in Freiburg Wtigen sieben Gewerbearzte sind
Landesbeamte Leiter ist Prof. Dr. Thurauf, zwei Gewer
bearztinnen betreuen die Nebenstelle Karlsruhe. In

Stuttgart sind acht Gewerbearzte fur den Landesteil

Wurttemberg tjtig; davon betreut ein Arzt die Neben-
stelle Sigmaringen. leiter ist Dr. Bittinghofer.

Die Aufgabenbereiche umfassen folgende Tatigkeiten:

- Mithilfe bei der DurchfOhrung des medizinischen

und sozialen Arbeitsschutzes
- Unterstutzung der technischen Gewerbeaufsicht in

arbeitsmedizinischen Fragen
- Besiditigung von Arbeitsplatzen, Untersuchung von

Arbeitnehmern
- Mitarbeit im Berufskrankheitenverfahren (§§ 3,5,7

BeAV)
- Mitarbeit bei der Ermjchtigung von Arzten fur ar-

beitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Ar-

beitsschutzvorschriften
- Mitbeteiligung an der arbeitsmedizinischen Aus-,

Fort- und Weiterbildung, Vortrags- und Forschungs-
tatigkeit

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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GEWERBE-

ARZTLICHER

DIENST BEIM

GEWERBEAUF-

SICHTSAMT
Instltut fur

praktlsche
Arbeltsmedlzln

Medienangebote

Service-

lelstungen

Einzelne Mitarbeiter des Gewerbejrztlichen Dienstes ar-

beiten an Medien zur Aufklarung uber Wesen, Art und

Umfang von Berufskrankheiten und Umweltschaden. Es
sind dies, neben dem regelmjeigen Jahresbericht, Bro-
schOren und Sonderdrucke zu speziellen Themen,
z. B.:

- D. Kieback. J Thurauf, H. Valentin: .Grundlagen der

Beurteilung von Unfjllen durch elektrischen Strom
- J. Thurauf, Forschungsbericht Atemwegserkrankun-

gen: .Untersuchungen zur Symptomatik und Dia-
gnostik von berufsbedingten obstruktiven Atem-
wegserkrankungen'

Beide Brosct·lOren sind herausgegeben vom Hauptver-
band der gewerblichen Berufsgenossenschaften e.v..

Langwartweg 103. 5300 Bonn 1, und von dort oder vom

1 Gewerbearztlichen Dienst, Freiburg, zu beziehen.

Als weitere Medien-Materialien seien beispielhaft auf-

gefuhrt:

An Seruceleistungen werden angeboten.

- Arbeitsmedizinische, gewerbearztliche Beratungen,
die meist in schriftlicher und telefonischer Form. re-

gional auch mundlich erfolgen konnen:
Vorsorgeuntersuchungen, ggf Untersuchungen im
Berufskrankheitsverfahren, die auf den regionalen
Aufgabenbereich beschrjnkt sind.

Adressaten sind neben den Arbeitnehmern die Unfall-

versicherungstrager und Betriebe. sowie Institutionen
des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Empfehlungen Der Gewerbejrztliche Dienst beim Gewerbeaufsichts-

amt und das Institut fur praktische Arbeitsmedizin sind
traditionell Einrichtungen des medizinischen Arbeits-
scI·lutzes in Freiburg.

Zu empfehlen sind die anschaulichen Matenalien zu

Atemwegserkrankungen

- Folien fur Overhead-Projektor
- Sonderdrucke zu speziellen Themen

Dia-Reihen zu speziellen Themen. z. B. .Bronchial-

reinigung, .Atemwegserkrankungen'
- .Auswertungslineal' fur Rontgenthoraxaufnahmen

gemje ILO-Staublungenklassifikation
- Merkblatter zu speziellen Themen sind geplant

Film.Das Asthma bronchiale - seine sozialmedizini-
scI,e Bedeutung' (16-mm-Farbfilm der Fa. Fisons

GmbH. Max-Planck-Strase 9-11, 5000 Kaln 40)

Die Materialien kannen beim Gewerbearztlichen Dienst
in Freiburg angefordert werden. leider erlaubt der ge-
ringe Etat meist nur eine kleine Auflage.

Die Medien kannen eingesetzt ,%eden zur Fort- und

Weiterbildung von Arzten und medizinischem Fachper-
sonal, fur Vortrage und Informationsveranstaltungen.
Sie richten sich in der Regel an Fachleute und Multipli
katoren. aber auch an betroffene Arbeitnehmer im
Sinne der vorsorge w;e an speziell interessierte Laien

1 1 1
1 1

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

GEWERBEARZTLICHER
DIENST

Landesamt

fur Immissionsschutz

Gottinger StraBe 14-16
3000 Hannover

Dr. Cohrs (Staatlicher Gewerbearzo

0511/45 50 86

Wie andere Staatliche Gewerbearzte ist der Gewerbearzt
beim Landesamt fOr Immissionsschutz in Hannover fur
den medizinischen Arbeitsschutz zustjndig Er hat die

Aufgabe, den Gesundheitsschutz der Beschjftigten zu

fardern, die technische Gewerbeaufsicit zu beraten,
bei bet· ardlichem Handeln auf dem Gebiet des medizi-

nischen Arbeitsschutzes mitzuwirken, die Aufklarung
von Gesundheitsgefahren zu betreiben, die Berufs-
krankheitenverfahren abschlieGend zu beurteilen. Vor-

sorgeuntersuchungen durchzufuhren, die Ermjchti-

gung von Arzten fur gesetzlich vorgeschriebene Unter-

suchungen zu erteilen, Arbeitnehmer, Arbeitgeber und
Betriebsarzte zu beraten, arbeitsmedizinische Gutach-

ten fOr Beharden und Gerichte zu erstatten

Das praktische Schwergewicht der Tatigkeit liegt auf

der Beteiligung an den Verfahren zur Anerkennung ei-

ner Erkrankung als Berufskrankheit (nach Reichsversi-

cherungsordnung und Berufskrankheitenverordnung).
Ein spezifischer Schwerpunkt liegt in der arztlichen

Fortbildung wie in der Ausbildung von Studenten

(an der Medizinischen Hochschule, Tierarztlichen Hoch-
schule).

In maglidist engen Kontakten zu Betriebsjrzten ver-

sucht der Gewerbearztliche Dienst den Gesundheits-

schutz ohne Aufgeregtheit und auf der Basis solider

Erfahrungen .vor Ort' zu verbessern.

Der Gewerbejrztliche Dienst sieht eine Aufgabe in der

Vermittlung von Fachkompetenz und hat entspre-
chende Kontakte zu Universitats-Instituten. zur Bun-

desanstalt fur Arbeitsschutz oder dem Bundesgesund-
heitsamt. Solche Vermittlungen fallen im Zusammen-

hang von BK-Verfahren an, wobei auch spezifische Fra-

gen an Einrichtungen wie TAD oder BAD der Berufsge-
nossenschaften gestellt und weiter verwiesen werden

Der Gewerbearztliche Dienst berichtet regelmaBig an

das fachlich zustandige Niedersachsische Sozialministe-

rium Diese Berichte liegen als Jahresberichte vor.

Die Gewerbearzte tragen gelegentlich ihre Erfahrungen
oder Stellungnahmen zu bestimmten Fragen (z. B. er-

probte MeBverfahren) verschiedenen Kongressen oder

Tagungen vor. Diese Vortrjge sind als Manuskripte oder

Sonderdrucke Ober die Einrichtung erhaltllaI. Andere
Medien werden dabei nicht benutzt.

Aufgaben
und Zlete
der Institution

Medlenangebote
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GEWERBE-

ARZTLICHER
DIENST
Landesamt fur
Immissions·

schutz

1
service-
lelstungen

Empfehlungen

Der Gewerbearztliche Dlenst, der w hrend des Aufbaus
der Bundesrepublik Deutschland eine fuhrende Rolle
ubernahm, verfugt Ober eine groBe Bibliothek.

Aus jlterer Zeit sind einige Dia-Serien mit Anschau
ungsmaterialien in ungeordneter Weise vorhanden.

Neuerdings wurden fur die Medizinerausbildung Dias.
beispielsweise Ober die Wirkung von Stjuben, zusam-

mengestellt.

Ausgebaut werden vorhandene Dokumentationssy-
steme, vor allem idis. In Zusammenarbeit mit der Me-
dizinischen Hochschule wurde damit begonnen. Daten-
banken, etwa zu Gefahrstoffen, anzulegen Die Bemu-
hungen gehen auch dahin, die Berufskrankheitenver-
fahren EDV-gestutzt zu erfassen und aufzuschlusseln
Daruber hinaus besteht eine Zusammenarbek mit der

Dokumentation der Daten. die mit dem Immissions-
schutz anfallen und im gleichen Haus per EDV gesam-
melt werden Diese Ookumentationen stehen einer

Nutzung durch Gesundheitsjmter zur Verfugung

Der Gewerbearztliche Dienst in Hannover ist wie ent-
sprechende Einrichtungen ein wichtiger Ansprechpart-
ner in allen Fragen des graktischen Gesundheitsschut-
zes in Betrieben und der regionalen arbeitsmedizini-
schen Probleme. Wegen seiner Njhe zum Immissions-
schutz sind die Dokumentationen zu Berufskrankheiten
und Umweltproblemen zu empfehten.

Aufgrund der personellen Ausstattung ist es den Staat-
IicIten Gewerbearzten immer seltener maglich, in un-

mittelbarem Kontakt zu den betroffenen Arbeitneh-

merrI, etwa bei Einstellungen oder Arbeitsplatzbesichti-
gungen. beratend tatig zu werden Innerhalb der BK-
Verfahren sind kaum sinnvolle arbeitsmedizinisdie Be-

ratungen moglich Um so grOBeres Gewicht wird den

Anfragen anderer Arzte, Betriebsarzte, oder Gewerbe-
aufsichtsbeamter beigemessen, wenngleich der Kon-

takt zu Arztkollegen nicht im notigen Umfang erfolgen
kann

1

1

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Teletex

GSF - FORSCHUNGS-
ZENTRUM FOR

UMWELT UND

GESUNDHEIT

Ingolstadter LandstraBe 1

8042 Neuherberg

Herr Hauty, Offentllchkeitsarbeit

089/31870

0 89/3187 33 22

898947 stral

Das GSF - Forschungszentrum fur Umwelt und Ge-
sundheit - eine GroBforschungseinrichtung der Bun-
desrepublik Deutschland und des Freistaats Bayem -

ist ein Zentrum fur Umweltwissenschaften. Das Zen-
trum ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fur GroB
forschungseinrichtungen (AGF).

Ziel der Forschung ist der Schutz des Menschen und
seiner Umwelt vor scI·ladigenden Einflussen sowie die

Nutzbarmachung von naturwissenschaftlich-techni-

sci· en Erkenntnissen zur Verbesserung der medizini-
schen Versorgung.

Die jahrlichen Aufwendungen betragen ca. 200
Mio. DM. Die Zah! der Beschaftigten tiegt bei 1700
Mitarbeitern, davon 500 Wissenschaftler.

In den 21 GSF-Instituten und -Abteilungen werden fol-

gende Forschungsschwerpunkte bearbeitet:

- Verteilung und Risiken von Chemikalien in der Um-
welt

- Biologisch-medizinische Wirkungen und Wirkungs
mechanismen von Umweltchemikalien und Strah-
lung

- Strahlenschutz-Forschung
- Behandlung und Beseitigung gefahrlicher Abfalle
- Verbesserung der medizinischen Versorgung

Die Wissenschaftler der GSE die einer Vielzahl von wis-
senschaftlichen Fachdisziplinen angehoren, arbeiten

mit nationalen und internationalen Forschungseinrich-
tungen und Hochschulen zusammen

Das Institut fur Strahlenschutz betreibt Forschung zur

Verringerung der beruflichen und medizinischen Strah-
lenexposition, es werden M6glichkeiten zur Reduktion.
Erfassung und Beurteilung der Strahlenexposition der
Bevakerung aufgezeigt. Die Aus- und Fortbildung auf
dem Gebiet des Strahlenschutzes vermittelt die in amt-
lichen Richtlinien ge rderte Fachkunde im Strahlen-
schutz. Die dem Institut angeschlossene Auswertungs-
stelle fur Strahlendosimeter ubenvacht rund 140 000
strahlenexponierte Personen in nahezu 11 000 Betrie·
ben in der Bundesrepublik

Aufgaben
und Zlele

der Institution
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CSF -

FORSCHUNGS-
ZENTRUIVI FOR
UMWELT UND
GESUNDHEIT

Medlenangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen

- Die Abteilung Offentlichkeitsarbeit der GSF gibt fur
das jeweilige Gesciaftsjahr einen zweiteiligen Jahres-
bericht heraus. In dem einen Tell wird aus der Arbeit
der Institute und Abteilungen berichtet. Der zweite
Teil gibt Auskunfte Ober im betreffenden Jahr er-

brachte Leistungen wie Vorlesungen, Ver6ffentli-
chungen und Voldge. Weite,hin informiert er uber

Gastvortrage und wichtige Adressen.
Der zweiteilige Jahresbericht wird Interessenten auf

Anfrage kostenlos zur Verfugung gestellt. Die darin
dokumentierten Vereffentlichungen (GSF-Bericite)
kannen unter Angabe des Titels ebenfalls kostenlos

angefordert werden.
- Das Magazin .mensch und umwelr der GSF er·

scI· eint ein- bis zweimal jahrlich. Interessenten kan-

nen sich in einen Adressenverteiter aufnehmen las-
sen. Der Bezug ist kostenlos.

Das Institut fur Strahlenschutz der GSF fuhrtledes Jahr n

ein umfangrelches Kursprogramm durch Es handelt
sich dabei um spez Umwelt- und Strahlenschutzkurse

p fur Arzte. Lehrer und andere Berufsgruppen von unter- 1
schiedlicher Dauer und zu verschieden hohen Kosten
Detailliertere Angaben uber Themen, Termlne, Dauer
und Kosten sind dem jeweiligen Jahresprogramm zu

entnehmen. Dieses kann regelmaBig durch Aufnahme
in einen Adressenverteiler bezogen werden

Anfragen und Anmeldungen an das

Kurssekretariat des Instituts fur Strahlenschutz der GSF

Ingolstjdter LandstraBe 1
8042 Neuherberg
Telefon: 089/3187 2211

  An wissenschaftlichen Fragen der Strahlen- und Um
weltforschung Interessierte sollten die kostenlosen

Informationsangebote der GSF nutzen:

- jahresberichte anfordern
- Aufnahme in Verteiler fur GSF-Magazin .mensch und

umwelr
- Aufnahme in Verteiler fur Kursprogramme des

Instituts fur Strahlenschutz
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

HAMBURGISCHE
LANDESVEREINIGUNG

FUR

GESUNDHEITS-
ERZIEHUNG e. V.

- HLG -

FuhlsbOttler Str. 401
2000 Hamburg 60

Frau Margrit Schlankardt
(Geschaftsfuhrerin)

040/6 32 22 20

Die Hamburgische Landesvereinigung fur Gesundheits

erziehung e.v. (HLG) wurde 1983 gegrundet und laste

den.Hamburgisct·len LandesausschuB fur Gesundheits-

erziehung ab, welcher in der Gesundheitsbeharde

Hamburg angesiedelt war.

Die HLG hat die satzungsgemjee Aufgabe. .MaBnah-
men zur Gesundheitserziehung und Gesundheitsfarde-

rung anzuregen. zu unterstutzen, zu koordinieren oder

durchzufuhren und die gemeinsamen Interessen der
Mitglieder zu vertreten.

ZU den mehr als 50 Mitgliedern der HLG zahlen Ge-

sundheitsamter, Krankenkassen, landesversicherungs-
anstalt, Kammern der Heilberufe. verschiedene Berufs

verbande. Gewerkschaften, Beharden, Selbsthilfegrup-
pen usw

Die Organe der HLG sind die Mitgliederversammlung,
der Vorstand mit 7-9 Mitgliedern aus den Mitglieds-
organisationen und einem Vertreter der Gesundheits

beharde Hamburg sowie einem Beirat, der die Arbeit
der HLG fardem soil.

In ihrer Arbeit orientiert sich die HLG an den Schritten:

- Interesse wecken
- Wissen vermitteln
- Einsichten schaffen
- Einstellungen andem
- Verhalten festigen.

Der Schwerpunkt der Aktivitaten im Bereich der per-
sonalen Kommunikation richtet sich an Kinder und

Jugendliche Ober Kindertagesstatten und ScI'lulen,
wodurch dann auch Erwachsene erreicht werden.

Dabei verfolgt die HLG ihren Ansatz. dahin zu gehen,
wo die Zielgruppen sind und situationsbezogen und

ganzheitlich vorzugehen.

Weitere Themen, die die HI.G aufgreift, richten sich
nach der Aktualitat, wie z. B. AIDS, und nach dem Be-
darf bei Erziehern und Lehrern wie z. B. Allergien.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Medlenangebote

service-

leistungen

Der jahrliche weltgesundheitstag ist Anlae for eine gro-
Bere Veranstaltung mit den Gesundheitsjmtem und

Krankenkassen, weiterhin wendet sich die HLG auf Ver-
brauchermessen an groBere BevOIkerungsgruppen und

organisiert mit ihren Mitgliedern Gesundheitswochen.

Eine aktive Offenttichkeitsarbeit mit den Hamburger
Massenmedien soil die Bevulkerung uber gesundheit-

FOr die Information der Bevolkerung halt die HLG Fait-
blatter Broschuren und Poster zu den venchiedenen
Themen bereit, es sind uberwiegend Medien anderer

Herausgeber.

Weitere Medien sind jene Materialien. welche die HLG
fur ihre MaBnahmen in Kindergarten und Schule ent-

Den Schwerpunkt der Serviceleistungen der HLG bildet
das Fortbildungsangebotflr Erzieher,nnen und Lehre-
rlnnen und das Kursangebot fur Erwachsene

Mit Tagesseminaren fur Erzieherlnnen, Gesprachsrun
den fur Erzieherlnnen. Eltem und dem Handpuppen-
spiel .Eule und Gespenst· werden vor allem die Themen

Err·lahrung, Fernsehen und Bewegung umgesetzt. Er-

nahrung, Schulfruhstuck sowie Fernsehen und aktive

Freizeitgestaltung sind auch die Themen fur die Arbeit
in den Grundschulen und Behinderteneinrichtungen,
die dort in Form von drei Unterrichtsstunden durch
freie pjdagogische Mitarbeiterlnnen der HLG gestaltet
werden.

Die Angebote fur Erwachsene sind die Nichtrauchertrah

nings- und Gewichtsreduktionskurse, die in verschiede-
nen Stadtteilen Hamburgs und in Zusammenarbeit mit
anderen stattfinden, z. B. mit Betriebskrankenkassen
und Betrieben.

Empfehlungen Unter dem breiten Medienangebot der HLG fur Schlus-
selpersonen und .Endverbraucher ist vor allem auf das
hinzuweisen, das von der HLG selbst entwickelt wurde.
wie z B die Faltblatter zu den Themen .Femsehen
und .Fruhstuck'

Das gleiche trim auf das Fortbildungsangebot fOr Er-
ziehennnen und Lehrerinnen zu. dessen Konzept und

Erfahrung damit fur Interessierte nutzbringend sind.

liche Themen informieren und auch die HLG bekannter
machen.

Die Finanzierung der Arbeit erfolgt Ober  rderungs-
mittel des Hamburger Senats, Mitgliederbeitrjge,
Spenden und Sachleistungen der Mitglieder. Die Ge
schaftsstelle ist mit drei Mitarbeitertnnen besetzt.

wickelt hat. wie die Symbolfiguren .Eule und Gespenst',
die Faltblatter.Fernsehen will gelernt sein' und .Fruh-
stuck und Schulfruhstuck und Aufkleber.

Aueerdem hat die HLG Videos angefertigt mit Unter-
richtsausschnitten von den Themen Emahrung, Fernse-
hen und Freizeitgestaltung (kannen entliehen werden).

Weitere Bestandteile der Serviceleistungen, die sich
dem finanziellen Rahmen der HLG anpassen mussen,
sind:

eine Referentenkartei mit Honorarkraften aus ver-

schiedenen Fachbereichen fur Veranstaltungen der

Mitglieder und Partner der HLG,
der Informationsdienst, durch den interessierten

Schlusselpersonen und BOrgern Materialien zu den

gewunschten Themen zur Verfugung gestellt wer-

den,
- Informationen zu ausgewahlten Themen Ober das

Hamburger Gesundheitstelefon unter der Rufnum-
mer 11502,

- der Pressedienst, durch den die Massenmedien Ober

Pressemitteilungen und Pressekonferenzen zu aktu-
ellen Themen und Aktivitjten informiert werden

FOr die gesundheitserzieherische Arbeit in Kindergarten
und Schule empfiehlt es sich, die Erfahrungen und das

Konzept der HLG mit den Symbolfiguren fule und Ge-

spensr zu nutzen und den Kontakt mit der HLG aufzu

nehmen

- HLC -

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

HAUPTVERBAND

DER GEWERBLICHEN
BERUFS-

GENOSSENSCHAFTEN
e.v.

Alte HeerstraBe 111

5205 Sankt Augustin 2

Dipl-Ing. Buss (Hauptgeschaftsfuhrer)
Dr. Elchendorf (Abtellungslelter O.A.)

02241/23101

02241/231-333

Der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften ist einer der drei Spitzenverbande der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Er nimmt die gemeinsamen
Interessen und Aufgaben der gewerblichen Berufsge
nossenschaften zum Wohle der Versicherten und der
Unternehmer wahr, vor allem auf den Gebieten der Ar-

beitssicherheit, der Ersten Hilfe. der Rehabilitation, der

Entwicklung des Sozialversicherungsrechts und der Ra-

tionalisierung der Verwaltungsarbeit. Er ist ein eingetra-
gener Verein. Sein Sitz ist in Berlin, seine Geschafts-
stelle in Sankt Augustin.

Gegrundet wurde der Hauptverband am 27. Juni 1887

auf Initiative aller Berufsgenossenschaften. Heute gibt
es 34 gewerbliche Berufsgenossenschaften und die

See-Berufsgenossenschaft. Sie sind fachlich. das hemt

nach Gewerbezweigen, gegliedert. Sie sind Korper-
schaften des affentlict·len Rechts und fohren die ihnen

durch Gesetz Obertragenen Aufgaben in eigener Ver-

antwortung ihrer ehrenamtlichen Selbstverwaltungsor-
gane - jedoch unter staatlicher Aufsicht - durch.

Selbstverwaltungsorgane sind Vertreterversammlung
und Vorstand. Diese setzen sich je zur Halfte aus Ver

tretern der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zusam-

men.

Mitglieder sind allein die Arbeitgeber. Sie bringen die

erforderlichen Mittel (Beitrage) fur die Leistungen der

unfallversicherung auf. Es handelt sich um eine

Zwangsmitgliedschaft. Damit istjeder Beschaftigte
durch Gesetz gegen die Folgen von Arbeitsunfallen

und Berufskrankheiten versichert, ohne selbst Beitrag
zahlen zu mussen, aufgrund eines Arbeits-, Dienst-
oder Ausbildungsverhaltnisses ohne Rucksicht auf Alter,
Geschlecht. Hahe seines Einkommens und unabhjngig
davon, ob es sich um eine standige oder nur voruber-

gehende Tatigkeit handelt.

Die Berufsgenossenschaften haben vom Gesetzgeber
den Auftrag erhalten, Arbeitsunfjlle, dazu geharen
auch die Wegeunfalle. zu verhuten, nach Eintritt des
Arbeitsunfalles den Verletzten, seine Angeharigen und

seine Hinterbliebenen zu entschadigen
- durch Wiederherstellung der Erwerbsfahigkeit des

verletzten,
- durch Arbeits- und Berufsfarderung (Berufshilfe)

und
- durch die Erleichterung der Verletzungsfolgen,
- durch leistungen in Geld an den Versicherten. seine

AngehOrigen und seine Hinterbliebenen.

Aufgaben
und Zlete
der institution
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HAUPTVERBAND
DER GEWERB
LICHEN BERUFS·
CENOSSEN·

SCHAFTEN e.V.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Organe des Hauptverbandes sind. ebenfalls paritjtisch
besetzt, die Mitgliederversammlungen und der Vor-
stand. Die fur die Durchfuhrung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Mittel werden durch Beitrage der Mitglieds-
berufsgenossenschaften aufgebracht

Das Berufsgenossenschaftliche institut fur Arbeits
sicherheit (BIA)

Das Berufsgenossenschaftliche Institut fur Arbeits-
sicherheit - BIA - ist ein Institut des Hauptverbandes
und damit eine Gemeinschaftseinricitung der in die-
sem verband zusammengeschlossenen Trjger der ge-
setzlichen Unfallversicherung. Es unterstutzt die ge
werblichen Berufsgenossenschaften und die Fachaus-
schOsse des Hauptverbandes bei der Unfallverhutung
und der Bekampfung von Berufskrankheiten, insbeson-
dere im Bereich der technischen Arbeitssicherheit.

Es ist Aufgabe des BIA, durch
* Forschungen
Gefahrdungen zu erkennen und Sachzusammentilinge
aufzuklaren und

Grundlagen fur sicherheitstechnische Anforderungen
zu erarbeiten;

* Prufungen
das Einharten sicherheitstechnischer Vorschnften und
Normen festzustellen; Beitrage zur Weiterentwicklung
der Sicherheitstechnik zu liefern;

* Beratungen
bei der LOsung von Einzelproblemen mitzuhelfen sowie
die Aufstellung von Normen und technischen Regeln
sachverstjndig zu unterstutzen.

Die Arbeitsgrogramme und deren Prioritjten orientie-
ren sich an den Erfordernissen der Praxis und den je-
weils aktuellen Problemen der Arbeitssicherheit. Die Tj
tigkeiten erstrecken sich auf die Sachgebiete

Med/enangebote   Zu den Publikationen des Hauptverbandes geharen un-

ter anderem:

RegelmaBig erscheinende Publikationen

*Die BG
Fachzeitschrift fur Arbeitssicherheit und Unfallver-

sicherung
(erscheint monatlich, Auflage· 6 000);

* blickpunkt arbeitssicherheit

(erscheint monatlich, Auflage: 500 000);

* Staub, Reinhaltung der luft

terscheint monattich, Auflage: 3 0001;

* Betriebswacht
Datenjahrbuch der gewerblichen Berufsgenossen-
schaken

(erscheintjahrlich).

UnregelmaBig erscheinende Publikationen
* BG-Informationen

Pressedienst (erscheint drei- bis viermal jahrlich);

* BK-DOK

Dokumentation des Berufskrankheiten-Geschehens
in der Bundesrepublik Deutschiand
(erscheint alle drei Jahre);

- Gefahrliche Arbeitsstoffe
- Larm, Vibration, sonstige physikalische Einwirkungen
- Sicherheit technischer Arbeitsmittel

Persanliche Schutzausrustungen

Die Berufsgenossenschaftliche Akademie fOr Arbeits-
sid· erheit (BGA)

Die Berufsgenossenschaftliche Akademie fur Arbeitssi-

cherheit und Verwaltung (BGA) auf dem Steimetsberg in

Hennef/Sieg ist die zentrale Bildungsstatte der gewerb-
lichen Berufsgenossenschaften. Mit dieser Akademie
kann der Hauptverband die Etfullung des ihm von den

Mitgliedsberufsgenossenschaften ubertragenen Bil-

dungsauftrages entscheidend verbessern.

In der Akademie hat die berufstheoretische Aus- und

Fortbildung der berufsgenossenschaftlichen Angestell-
ten, die theoretische Schulung der Technischen Auf-
sichtsbeamten sowie die Weiterbildung der Mitarbeiter
der Berufsgenossenschaften ihren festen Standort ge-
funden Weiter soil die Akademie Begegnungs- und Ar-
beitsstatte fur alle Gremien sein, die an def Erf(Illung
des gesetzlichen Auftrages der gewerblichen Berufsge-
nossenschaften mitarbeiten

Kontinuterliche und immer komp!exer werdende tech-
nologdche Prozesse. Anderungen der rechmchen und
in ihrem Gefolge der organisatorischen und finanziellen

Grundlagen der gesetzlichen Unfallversicherung erfor-
dem starker noch als in der Vergangenheit eine qualifi-
zierte fachliche Aus- und Fortbildung Die sich dabei

ergebenden Probleme lassen sich nur in einer zentra-
len Bildungsstatte IOsen, in der aufbauend auf gesi-
cherten Erkenntnissen und Etfahrungen und zugleich
zukunftsorientiert optimale Lehr- und Lernmaglich-
keiten zur Verfugung stehen.

* Rehabilitations-Statistik der gesetzlichen Unfallver-

sicherung
Cerscheint alle drei Jahrel;

* ZIGUV-Info
Informationsdienst des Zentralen Informationssy-
stems der gesetzlichen Unfallversicherung
(erscheint nach Bedarf)

Kommentare, Loseblattsammlungen
* lauterbach, Watermann:

Gesetzliche Unfallversicherung
'

Kommentar zum 3 und 5 Buch der Reichsversiche-

rungsordnung und zu den die Unfallversicherung
betreffenden Vorschriften des 1.4 und 10. Buches
des Sozialgesetzbuches:

* Noeske, Hamacher, Franz: Erlauterungen zum Ab-
kommen Arzte - Berufsgenossenschaften (Arzteab-
kommen) zwischen den berufsgenossenschaftlichen
Spitzenverbanden, dem Bunde verband der Unfall-

versicherungstrager der affentlichen Hand einerseits
und der Kassenantlichen Bundesvereinigung ande-
rerseits;

* BIA-Handbuch

Erganzbare Sammlung der sicherheitstechnischen
Informations- und Arbeitsblatter fur die betriebliche
Praxis;

1
1 1

1

1

1

1

334



* BIA-Arbeitsmappe: Messung von Gefahrstoffen

Erganzbare Sammlung von Arbeitshilfen fur die

Durchmhrung von

Arbeitsbereichsanalysen u a..

* Handbuch fOr berufliche Rehabilitation der Unfallver-

letzten.

Ferner verfugt der Hauptverband uber audiovisuelle

Medien:

In einem Filmverzeichnis sind die Filme zur Arbeits-
und Verkehrssicherheit aufgefuhrt Diese kennen
kostenlos ausgeliehen werden.

Btx-Programm
Das Btx-Programm des Hauptverbandes umfaet 600
Seiten, die jederzeit abrufbereit sind und stjndig ak-
tualisiert werden Das Programm enthjlt Informationen
Ober Struktur und Aufgaben der Berufsgenossenschaf-
ten sowie aktuelle Meldungen und Terminankundigun-
gen bis hin zu sehr speziellen Inhalten mit Hinweisen
fur pers,5nliche Schutzausrustungen und Neuerungen
in der MAK-Wert-Liste.

Zu erreichen ist der Hauptverband neben der angege
benen Adresse unter

Telex: 896 628 bgvbd d

Telefax: 0 22 41/2 31-3 33
Btx: *20299#

Alle Informationen, die der Hauptverband fur seine

Mitglieder aufbereitet. stehen auch anderen Interes-
sierten zur VerfOgung. Speziell sei auf das Btr-Pro-

gramm verwiesen, das die wichtigsten Informationen

aktuell zugjnglich macht.

Die Forschungen, Prufungen und Beratungen, wie sie

vor allem Ober das BIA organisiert sind, 1(Onnen eben-
falls angefragt werden.

Schlieelich steht der Hauptverband vor allem uber die

Abteilung Offentlichkeitsarbeit selbstverstandlich fur
die Vermittung von kompetenten Referenten und In-
formationsmaterial zur Verfugung.

Der Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften bundelt die Erfahrungen, die in der Zustan-

digkeit der Unfallversicherungstrager fur den gesam-
ten Bereich des Arbeitsschutzes anfallen.

Er ist die erste Adresse fur den Stand des gesicherten
Wissens auf allen Gebieten der Arbeitssicherheit, bei

Berufskrankheiten und Unfallverhutung.

Als historisch gewachsene Einrichtung der Unterneh-
mer liegt das praventive Schwergewicht auf techni-
schen und arbeitsorganisatorischen Maglichkeiten der

UnfallverhOtung und Rehabilitation.

Besonders zu empfehlen sind die vielfaltigen Informa
tions- und Schulungsmaterialien, die bestjndig aktuall·

siert werden.

HAUPTVERBAND
DER GEWERB·

UCHEN BERUFS-
CENOSSEN
SCHAFTEN e.V

Medlenangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

HESSISCHE AKADEMIE

FUR BETRIEBS-,
ARBEITS- UND

SOZIALMEDIZIN e. V.

Carl-Oelemann·Weg 11
6350 Bad Nauhelm

Prof. Dr. H. J. Rheindorf (Lelter)

060 32/24 50

Die Hessische Akademie fur Betriebs-, Arbeits- und So-
zialmedizin ist ein eingetragener Verein, der im Rah-
men der Weiterbildung fur Arbeitsmediziner den drei-

monatigen theoretischen Kurs und fur Sozialmediziner
den zweimonatigen Kurs durchfuhrt.

Der Grundkurs fur Arbeitsmediziner hat folgende The-
menfelder:

Grundiagen der Arbeitsmedizin
Arbeit als soziales Gut? Entwicklung der Arbeitsmedizin,
arbeitsmedizinische Tatigkeit nach ASiG, Arzt im be-
trieblichen Spannungsfeld, Rechtsstellung des Betriebs-

arztes

Arbeitsmedizin im System der Sozialen Sicherung
Sozialversicherungssystem, Arbeitsmedizin und gesetz-
liche Krankenversicherung bzw Rentenversicherung,
arbeitsmedizinische Aufgaben, Zusammenarbeit im
Betrieb. Zusammenarbeit der Sozialpartner

Aufgaben der Arbeitsmedizin und unfallheilkunde

Arbeits-, Wegeunfalle und Durchgangsarztverfahren,
Zusammenarbeit zwisd·len Durchgangsarzt und Be-
triebsarzt, zwischen Betriebsarzt und Sicherheitsinge-
nieur, Erste Hilfe. MaBnahmen zur UnfallverhOtung

Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz durch Staat
und Unfallversicherungstrager
Gewerbeaufsicit, technischer Aufsichtsdienst der Un-

fallversicherungstrager, Gewerbearztlicher Dienst. Ver-

ordnung uber gefahrliche Arbeitsstoffe, Personalfuh-

rung und Betriebsklima

Aufgaben und Einrichtung Betriebsarztlicher Dienststel-
len

Aufgaben des Betriebsarztes. Klein- und Mittelbetriebe.
Groebetriebe. Oberbetriebliche arbeitsmedizinische

Zentren, Einstellungsuntersuchungen, Sprechstunden

Die Berufskrankheiten und ihre Pravention
BK.Liste und Quasi-Berufskrankheiten, Aufgaben des
Arztes, BK-Vetfahren. Konzept der Pravention, arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen

Chemische Einwirkungen als Ursache von Berufskrank-
heiten:
- Metalle und Metalloide

Blei, Chrom, Quecksilber, Cadmium, Arsen

Erstickungsgase usw

Kohlenmonoxid, Schwefelwasserstoff, Halogenkoh-
lenwasserstoff, Benzol und seine Homologe, Nitro-
oder Aminoverbindungen

Aufgaben
und Ziele
der institution
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HESSISCHE
AKADEMIE

FOR BETRIESS·,
ARBEITS- UND
SOZIALMEDIZIN

e. v.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Biologische Einwirkungen als Ursache von Berufskrank-
heiten
- Infektionserreger und Parasiten, Tropenkrankheiten
Physikalische Einwirkungen als Ursache von Berufs-
krankheiten

Druckluft, ionisierende Strahlen. Larm

(Der Kurs wird jeweils durch einen Seminartag abge-
schlossen, an dem ubergeordnete Themen. wie .der
arbeitsmedizinische Problempatienr. und abschlie
Bende Kolloquien erfolgen.)

In dem (zweiten) Aufbaukurs werden behandelt:

Die Berufskrankheiten der Atemorgane, obstruktive

Atemwegserkrankungen, Hautkrankheiten, Berufskrebs,
aber auch Arbeitsphysiologische Aspekte (korperliche
Leistungsfjhigkeit, Alter. Akkordarbeit, Hitze, Kalte,
Schichtarbeit). die Arbeitsgestaltung, Arbeitsraum und
Arbeitsstatte, Arbeitsumwelt (Luft, Licht, Klima, Bild-
schirmarbeit), persanlicher Schutz (Kleidung), Schutz
besonderer Bevolkerungsgruppen (Jugendliche,
Frauen. Behinderte)

*Der zweate Kurs u.rd mit der Diskuss:cn arztecher Be-

rufspft;chten, ucerschre.dende Fragen des Umwelt-
schutzes usw abgeschlossen )

Auf die ersten beiden Kurse folgt ein (dritter) Aufbau
kurs zu den Themenfeldern:

Grundlagen und Spannungsfeld der Arbeitsmedizin,
Arbeitssicherheit als Arbeitsschutz und Unfallverhu-

tung,
- Grundlagen und Bedeutung des Arbeitsunfalls,
- Maglichkeiten und Grenzen der UnfallverhOtung.
- Erste Hilfe, Unfa!!behandlung, Katastrophenschutz,
- Vergiftungen,

physikalisch verursachte Arbeitsunfalle,
Vorschaden und Arbeitsunfall,
Karperschutz,
Meglichkeiten und Grenzen der Prjvention.
Beurteilung von Berufskrankheiten

Med/enangebote   Die Akademie stellt fur ihre Bildungsaktivitaten Unter-

lagen bereit

Service-
feistungen

Empfehlungen

Besondere Serviceleistungen bietet die Akademie Ober
*8 Aufgabenstenung hinaus nicht an

Die Hessische Akademie ist ein kompetenter Ansprech.
partner fur die Fragen der Weiterbildung auf dem Ge
biet der Sozial- und Arbeitsmedizin.

In den Aufbaukursen werden auch die arbeitsphysiolo-
gischen Aspekte eingehend beleuchtet (die Themenfel-

der entsprechen denienigen der Grundkurse und wer-

den durch spezifische Fragestellungen. etwa nach ar-

beitsmedizinischen Aspekten der Gemeinschaftsver-

pflegung, erweitert).

Ein fester Bestandteil der Aufbaukurse sind ganztjgige
Exkursionen, die der Problemwahmehmung und Dis-
kussion .vor Ort' dienen.

Auch die sozialmedizinischen Veranstaltungen sind in
zwei Grund- und Aufbaukurse geliedert. Folgende The-
menkreise werden in den Grundkursen behandelt:

Sozialmedizin in der modernen Gesellschaft,
- Notwendigkeit und Ausgestattung def soziaten

Sicherung.
Grundbegriffe des sozialen Leistungsrechts,
Struktur der arztlichen Versorgung,
Dokumentation und Auswertung sozialmedizinischer

Daten,
Krankheit und soziale Umwelt, Sozialpsychiatrie.
die Gesetzliche Krankenversicherung.
Beratung und Beurtei!ung im Rahmen der Gesetzii-
chen Krankenversicherung aCK\/,,
Struktur der Gesundheitsversorgung,

: Spezialfragen der GKV,
Berufs- und Erwerbsunfahigkeit durch Zivilisations-

krankheiten,
- die Gesetzliche Rentenversicherung.

vorzeitige Berentung wegen Berufs- und Erwerbs-

unfjhigkeit,
- spezielle Fragen der Berufsunfahigkeit (BU) und der

Erwerbsunfahigkeit (EU).
- Schutz vor den gesundheitlichen Risiken der Arbeits-

welt,
die Gesetzliche Unfa!!versicherung,

- Berufskrankheiten

Die Aufbaukurse vertiefen und differenzieren die The-
men.

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

HESSISCHE

ARBEITSGEMEINSCHAFT
FUR
GESUNDHEITS-

ERZIEHUNG

- HAGE -

Nlkolalstn Be/Ecke Kirchplatz
3550 Marburg

Herr Dr. Wolf-Dietrich v. Freytag-Loringhoven
(Wissenschaftlicher Lelter und
Geschaftsfuhrendes Vorstandsmitglled)
ab 1. 11. 1991: Herr Dr. Harald Renner
(Wissenschaftllcher Lelter)

06421/24035

Die Hessische Arbeitsgemeinschaft fur Gesundheitser

ziehung (HAGE). getragen vom lande Hessen, von der
Landesversicherungsanstalt einschlieBlich der gesetzli-
chen Krankenkassen, dem Landeswohlfahrtsverband
und der gesamten hessischen Arzteschaft (landesjrz-
tekammer) sowie den hessischen Apothekern (Landes-
apothekerkammer), ist ein Zentrum der Fortbildung,
Forscl·lung und Offentlichkeitsarbeit.

Sie hat satzungsgemaB die Aufgabe, .die Bevalkerung
uber Notwendigkeit und ZweckmaBigkeit einer vorbeu-
genden Gesundheitspflege zu unterrichten und damit
zur verbindenden Brucke zwiscl·len Erkenntnissen der
Wissenschaft und dem Wunsch der Bevelkerung nach
Schutz gegen die Gefjhrdung ihrer Gesundheit zu wer

den:

Im einzelnen erfOIlt die HAGE dabei folgende Funktio
nen:

- Fortbildung von Schlusselpersonen im Gesundheits-,
padagogischen und sozialen Bereich

- Anleitung bei wissenschaftlichen Arbeiten
- Beratung bei gesundheitserzieherisctlen Unterrichts

vorhaben und Referaten
- Gesundheitserzieherische Prasenzbibliothek
- Zeitschriftendokumentation
- Anfragedienst (Telefon, Briefe, Gesprache)
- Besucherfohrung
- Unterstutzung und Betreuung von Vortragsveran-

staltungen
- Organisation und Durchfuhrung von Ausstellungen

zur Gesundheitserziehung
- Gesundheitsredaktion
- Kontakte zu Presse, Funk und Fernsehen
- Versorgung von Eltern Erstgeborener mit spezifi-

schen Informationen
- Einzelversanddienst
- Massenaussendung
- Film-, Video- und Diaverteihdienst

Aufgaben
und Ztele
der Institution
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- HAGE -

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Die HAGE halt eine immer wieder aktualisierte Aufli-

stung ihrer verfugbaren hauseigenen Medien bereit.
Die Entwicklung neuer Medien geschieht im wesentli-
chen im Rahmen bestimmter Arbeitsschwerpunkte, die
in den Jahresberichten ausfuhrlich beschrieben wer

den. Die Medien stehen hessischen Burgem kostenlos
zur VerfOgung, sowohl interessierten Einzelpersonen
als auch Multiplikatoren, die sie bei ihrer padagogi-
schen Arbeit mit Kindem oder Erwachsenen einsetzen.
Fur nichthessische Interessenten werden Selbstkosten
preise und Versandkosten berechnet.

Die HAGE wendet sidi mit folgenden Medienangeboten
an die hessische Bevalkerung:

- BroschOren
- Informationsblatter (Kleine Gesundheitsblatter,

Elternbljtter. Vorsorgeblatter)

' Die HAGE bietet folgende Selviceleistungen an:

Vortragsdienst fur Hessen (Es steht eine Refer€nten-

Zl',2 Suggeugnegb un do e,-%'A7, ®atdol,-
Honorare fur Referenten ubemommen Jahrlich

kommen auf diese Weise ca. 500-600 Vortrage zu-

stande )

Ansprechpartner: Frau Hefke

Ausstellungen (z. B. zu den Themen Suchtprophy-
laxe, Err· hrung u.v m Zu diesen Ausstellungen wer-

den Materialmappen zusammengestellt, die Interes-

senten auch zur Vorabinformation zugeschickt wer

den.)

Ansprechpartner: Herr Bohme
- Fortbildungsveranstaltungen

fur Lehrer, in Zusammenarbeit mit dem Hessi-

schen Institut fur Lehrerfor·tbildung (HILF)

Ansprechpartner: Frau Pries
fur diverse andere Zielgruppen (z B. Apotheker,
Jugendzahnarzte, AngehOrige nicitarztlicher
Fachberufe im Gesundheitswesen)

Empfehlungen Informations- und Arbeitsmaterialien der Hessischen

Arbeitsgemeinschaft fur Gesundheitserziehung (Stand:
Juli 1991)

Eine Auflistung von Titeln ist standigen Veranderungen
unterworfen Wir bitten um Verstandnis, wenn bei Ihrer

Anfrage der eine oder andere Titel vergriffen sein

sollte.
Wir bemuhen uns, Ihre Wunsche trotzdem durch Er-
satztitel weitgehend zu erfullen.

Schriftenreihe

(* Entwicklung bzw. Neuauflage in Vorbereitung)

2 Gesundheit fur Herz und Gefjee

3 Wegweiser zum Nichtraucher

6 Zahne fur ein ganzes Leben
11 Schwangerschaft. Wie schafft man das?

Ein Nachdenkheft furjunge Leute
25 Umvekschutz - Gesundheitsschutz

34 Bernhard-Christoph-Faust
Ein Begrunder der Gesundheitserziehung in Hessen

39 Vorsicht Giftpflanzen Beschauen, nicht kauen
Eine Abel for Erwachsene und Kinder

- Unterrichtshilfen (z. B. zu den Themen Umwelt-
schutz. Zahngesundheit, Erste Hilfe. Gesundes
Fruhstuck. Suchtprophylaxe. Familienplanung)

- Poster
- Aufkleber
- Lehrspiele

Zeitschrift .Hessische Gesundheitspost'
Filme, Videos. TV-Spots in Zusammenarbeit mit dem
Hessischen Rundfunk

- Sonderdrucke der Broschure zum Jahresthema der

WHO (Hrsg Bundesvereinigung fur Gesundheitser-

ziehung)
- Beitdge zur Lehrerfortbildung in Zusammenarbeit

mit dem Hessischen Institut fur Lehrerfortbildung
(HILF)

' fur spezielle Zielgruppen prfektbezogene Fortbil-

dung. z B zu den Schwerounkt€n Jugend und

.umwelt
literaturservice

Zu den Stichworten der Enzyklopadie Ober Gesund-
4 heitserziehung kdnnen Publikationen aus Fachzeit-

schriften, Tageszeitungen und Pressediensten zu-

sammengestellt werden
Ansprechpartner: Herr Falkenberg

- Filmdienst

Verleih von Filmen und Videos zur Gesundheits-

erziehung
- TV-Spots .Bleib gesund' (Diese Kurzfilme kOnnen

auf Anfrage auf eine vom Interessenten zur Ver-

fOgung zu stellende Video-Leerkassette kostenlos

uberspielt werden. Die thematische Zusammen-

stellung erfolgt mit Hilfe des Katalogs Jmpuls
Filme zur Gesundheitserziehung )

Ansprechpartner: Herr Dinter

40 Von Yoif bis FuB gesund bleiben
Eine Familien-Abel fur Kinder von 5-13 Jahren, ihre

Eltern und GroBeltem
44 Andere Sorgen als Vorsorge?

Ein Nachdenkheft fur junge Leute uber Gesundheit
und Gesundheitsrisiken

45 Gentechnologie - Ruckblick. Ausblick
47 Geburt dies Menschen. Zur Kulturgeschichte der Ge

burtshilfe. Gynakologie und des Hebammenwesens

48 Wenn aus Kindern Schuler werden

Fragen und Antworten zum Schulbeginn

Kleine Gesundheitsbljtter

2 Was man uber Geschlechtskrankheiten wissen muB
3 Stree - schjdlich oder notwendig?
7 Genetische Beratung im Interesse Ihrer Kinder
8 Gesundheitsvorsorge in der Kuche

Umgang mit Lebensmitteln?*

9 Rheuma · was sted(t dahinter?*
10 Alarm: Stau im Darm
11 Kropf verhOten - mit jodiertem Kochsalz
12 Gute Nacht! Schlafen Sie wohl

13 Mize ohne Wert: Ober die VerhOtung von Pilz-
infektionen (Mykosen)

I
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3 14 Zeigt her eure Fuee, zeigt her eure Schuh!
15 DarmwOrmer listige Begleiter
16 Allergien - Problem unserer Zeit
17 Fieber
18 Oh, mir tut der Kopf so weh

19 Selbsthilfegruppen im Gesundheitswesen
21 Vorsicht vor Zeckenstichen

22 Vorbeugung gegen Malaria*

23 Gut sehen trotz Diabetes

24 Aufrecht ins Alter: Osteoporose (Knochenschwund)

verhuten!
25 Asbest, die gefjhrliche Faser
26 Naturstoff Holz - Gefahrstoff Holzstaub!
27 Mit Diabetes leben lernen
28 Ruckenschule*

Vorsorgeblatter

Infektionsschutz

Nr. 1 Tetanus
Nr 2 Rateln
Nr. 3 Tollwut

Krebsvorsorge

Nr. 1 Durch Information

Nr. 2 Durch ausgewogene Ernjhrung
Nr. 3 Beim Umgang mit Nahrungsmitteln
Nr. 4 Beim Heimwerken

Nr. 5 Durch Ffherkennung
Nr. 6 Schwarzer Krebs (Melanomi
Nr. 7 Krebsvorsorge durch Fruherkennung beim Mann
Nr. 8 Krebsvorsorge durch Vorbeugung

Gesunde Emjhrung

Nr. 1 Vollwerternahrung - eine wertvolle Err·lahrung
Nr. 2 Fremdstoffe in Lebensmitteln - Schadstoffe fur

die Gesundheit

Nr. 3-8 Fruhstuck - das gute Stuck

Nr. 3 Grundlagenblatt. Ein Fruhstuck zu Hause und eins
in der Pause

Nr 4 Grundlagenblatt. Schulmilch tut gut
Nr. 5 Liebe Eltern !

Nr. 6 Fur lehrer: Gut fruhstucken - besser lernen
Nr. 7 FOr Hausmeister und andere Personen, die einen

ScI,ulkiosk betreiben:
Schulhausmeister - Meister des zweiten Fruh
stucks

Nr 8 For Schuler: Fruhstuck - Brockenschlag in

den Tag

Chemie im Haushalt

Nr. 1 Umweltschmutz durch Sauberkeit?

Nr 2 Chemie - Schnellkurs fur reinliche Hausfrauen
und -mjnner

Nr. 3 Waschen mit reinem Gewissen

Nr. 4 Putzen und Spulen, Glanzleistung mit Klarblick

NI. 5 Kosmetik. Riskant fOr die Gesundheit?

Riskant fOr die Umwelt
Nr 6-8 Kleine Kosmetikschule zum Umwelt- und

Gesundheitischutz

Nr. 9 Riditig handeln (mit Kosmetika) fur Gesundheit
und Umwelt

Nr. 10 leben und leben lassen. Naturschutz im Garten

Nr. 11-12 Harmonie ohne Chemie

Nr. 13-14 Dungekunst statt Kunstdunger
Nr. 15 Beim Anstreichen: Farbe bekennen!
Nr. 16 GewuBt wie und fertig ist der Lack!

Nr. 17 Holzschutz gegen Gesundheitsschutz?

Nr 18 Dicke Luft im Kinderzimmer
Nr 19 Ein Fueboden bleibt nicht unter den FOBen

Nr 20 Kinderspielzeug: Was wird hier gespielt?
Nr 21 Kinderphantasie braucht Werkstoff

Nr 22 Wenn zu vMe Fliegen fliegen und Mud(en ihre
Mucken haben

Nr. 23 Hausstaubmilben, macht euch aus dem Staub

Umgang mit MOII

Nr 1 Mullberge - aufgeturmte Gesundheitsprobleme
Nr 2 Abmagerungskur fOr die Mulltonne

NE. 3 Sondermull: besondere Vorsicht. gesonderte Ent-

sol·gung!

Weitere Themen der Vorsorgeblatter

- Diabetes im Schulalter
- Sport - Hilfe zum Gesundbleiben
- Freizeit und Fernsehen
- Besuch im Krankenhaus

Eltemblatter

- Seelisch gesunde Kinder
- Schutz vor Rachitis
- Zahnweh durch Zuckertee (auch in turkisch)
- Epilepsie
- Schielen hei8t schlecht sehen

Poster

- Fruhstuck - Bruckenschlag in den Tag
- Geste der liebe, Geste der Vernunft: Stillen ist mehr

als err,ahren
- Tollwut
- lause
- Moderne Kantinenkache
- Giftpflanzen
- Bleib gesund (Ankundigungsplakat fur Veranstal-

tungen)
- Schluckimpfung gegen Polio (Ankundigungsplakat

fur Impftermine)
- Unser Planet - unsere Gesundheit

Hessische Gesundheitspost

NT 46 Jugend: Gesund in die Zukunft
Nr 47 Umweltschutz - Gesundheitsschutz

Nr. 48 Jugendpost Uugend und Arbeit)

Nr. 49 Jugend. Wachsen, erwachsen werden. dem

Let,en gewachsen sein

Nr. 50 Junge Familie: Wiege der Gesundheit

Nr. 51 Kindheitserfahrungen: Flugel oder Klotz
am Bein?

Gesundheitserzieherische Spiele

- .Bleib fit - kletter mir (Wurfelspiel)
- .Komm gesund durch den Tag' (Wurfelspiell
- .Umweltschatzchen - Schmuddelfrjtzchen Rund

um die Umwelt (Wurfelspiel)
- .Flora und Florian. Zwei Umwelt-Schutzengel denken

mir (Quartettspiel zur Umwelterziehung)

Mediensets

Gesundheit und Umwelt
Inhalt

- Vorsorgeblatter zum Thema
- Heft 25 .Umweltschutz - Gesundheitsschutz'
- Arbeitsheft zu Heft 25
- Hessische Gesundheitspost Nr. 47
- Die Natur braucht eine Kur (Arbeitsheft zur umwelt-

erziehung von Kindern im 3. und 4. Schuljahr)
- UmweltwOrfelspiel .Umweltschatzchen - Schmuddel-

fratzchen'
- Umwelt-Quartettspiel .Flora und Florian. Zwei Um

welt-ScI·tutzengel denken mir

- HAGE -

Empfehlungen
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Empfehlungen

Jugend und Risikoverhalten
Inhalt

- Heft 44 Andere Sol·gen als Vorsorge?-
Ein Nachdenkheft furjunge Leute Ober Gesundheit
und Gesundheitsrisiken

- Arbeitsheft zu Heft 44
- Weitere Arbeitshilfen zu Heft 44
- Hessische Gesundheitspost Nr. 46
- Hessische Gesundheitspost Nr. 49

Jugend und Arbeitswelt
Inhalt

Arbeitsblatter fur Lehrer

Der Jugendliche vor der Berufswahl
- Der arbeitslose Jugendliche in den Augen der

Offentlichkeit
Der arbeitslose Jugendliche als Mitglied der
Gemeinde

Arbeitsblatter fur Ausbilder

Jugend: Zeit des umbruchs
Auszubildende: Arbeitsplatzsicherheit und Arbeits-

platzzufriedenheit

Infos fur Jugendliche

Freude an der Arbeit halt gesund
Welcher Beruf macht SpaB?
Die Geschichte der Geschwister Schwarz und WeiB

Informationsblatter fur Eltern

- Berufswunsch der Eltern - Berufswunsch der Kinder
Der SchulabschluB - wichtige Voraussetzung fur

Ausbildungsplatz
- Was kann der Berufsberater des Arbeitsamtes

leisten?
- Mein Kind ist arbeitslos, was kann ich tun?
- Selbsthilfegruppen - auch fur Eltern arbeitsloser

Jugendlicher

Informationsblatter fur Berufsberater des Arbeitsamtes

Zum Problem Jugendarbeitslosigkeit
Hessische Gesundheitspost Nr 48

ScI· wangerschaft. Wie schafft man das?

Heft 11 .Schwangerschaft Wie schafft man das? 

Begleitheft zu Heft 11
Wie Sie den Zeitpunkt fur ein Kind selbst bestimmen
kannen

Fruhstack das gute Stuck

- Vorsorgebljtter .Gesunde Emthrung' Nr. 3-8
- Poster .Fruhstuck - Bruckenschlag in den Tag

Bilderratsel fur Kinder von 9-14 Jahren zum Thema

Gesundheit erleben - fur die Gesundheit lernen

Zahngesundheit

- Informationsbljtter fOr Unterrichtende
- Arbeitsblitter fur Schuler im Grundschulalter

(3 und 4 Schuljahr)
Elternbrief

Erste Hilfe

- Informationsblatter fur Unterrichtende

Arbeitsblatter fur Schuler im Grundschulalter

(3 und 4. Schuljahr)

1

1

1
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INFRATEST

- Gesundheits-

forschung -

Adresse landsberger StraBe 338
8000 Munchen 21

Ansprechpartner Herr Hoeltz

Telefon | 089/5600520

Infratest ist ein unabhjngiges privatwirtschaftliches
Institut und fuhrt wirtschafts- und sozialwissenschaft

liche Auftragsforschung und Beratung durch. Weiter
werden national und international Ad-hoc- und Stan-
dardstudien in der Marketing- und Programm-
forschung fm private und affentliche Auftraggeber
durchgefuhrt.

Die Schwerpunkte der Infratest-Forschung bilden

1. Mikroakonomische Forschung
2. Makroakonomische Forschung
3. Soziologische Forschung

Die Infratest-Forscrlung KG hat vier Tochtergesell-
schaften

Infratest Gesundheitsforschung GmbH & Co
Infratest Kommunikationsforschung GmbH
Infratest Sozialforschung GmbH
Infratest Wirtschaftsforschung

Die Infratest Gesundheitsforschung ist das einzige
private Forschungsinstitut, das systematisch Auftrags-
forschung fur alle Partner und Kontrahenten in Regie-
rung und Verwaltung, in verbanden und Institutionen

des Gesundheitswesens betreibt.

An Projekten seien beispielhaft envahnt:

FOr eines der wichtigsten gesundheitspolitischen Lang-
zeitvorhaben, die von der Bundesregierung gef6rderte
.Deutsche Herz-Kreislauf-Praventionsstudie DHP', hat
Infratest mit zahlreichen Medizinern, Sozialmedizinern

und Epidemiologen in den letzten sechs Jahren ein In-

strumentarium .zur kontinuierlichen Beschreibung des
Gesundheitszustandes und des Gesundheitsverhaltens

der Bev6lkerung' enbwickelt. Im .GesundheitssuIVef
werden seit 1984 reprasentativ fur die BundesbevOIke-

rung 16 000 Personen befragt (Interview plus Selbstaus.
fullbogen) und aus dieser Gruppe in Zusammenarbeit

mit dem Bundesgesundheitsamt 5000 Personen in
mobilen Labors arztlich untersucht: Blutdruck, Puls,
KdrpergrOBe und -gewicht, Blut-, Urin- und Haar-

probeentnahme.

Neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und der
Krebsfruherkennung stehen im Mittelpunkt der sozial-
medizinischen Forschung von Infratest:

1
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Drogen und Alkohol

INFRATEST

- Gesundhelts-
forschung -

FOr das Bundesministerium fur Jugend, Familie, Frauen
und Gesundheit hat Infratest die Alkoholgefjhrdung
bei Erwachsenen Ober einen 8-Jahres-Zeitraum
untersucht - die erste Longitudinalstudie dieser Art in
Europa. In einzelnen Bundesljndern ist bei 11000
jungen Menschen das Miebrauchsverhalten beim

Konsum von Alkohol, illegalen Drogen, Medikamenten
und Tabakwaren untersucht worden.

Schwangerschaftsverlauf und frubkindliche Entwicklung

Aufbauend auf der Langzeituntersuchung der Schwan-

gerschafts- und Geburtsrisiken bei 4000 Muttern und

deren Auswirkungen auf die fruhkindliche Entwicklung
hat Infratest unter dem Aspekt der Qualitjtssicherung
eine Analyse und Bewertung der Dokumentation von

Fruherkennungsuntersuchungen durchgefuhrt und

eine Konzeption zur Analyse von Infektionskrankheiten
tz B Pseudo-Krupp) erarbeitet
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

INSTITUT FOR
ARBEITSPHYSIOLOGIE

AN DER UNIVERSITAT
DORTMUND

ArdeystraBe 67

4600 Dortmund 1

Prof. Dr. H. M. Bolt (Geschaftsf. Direktor bIS 1990)
Prof. Dr. W. Laurig (Geschaftsf. Direktor ab 1990)

02 31/10840

0231/1084-308

Das Institut fur Arbeitsphysiologie wird von der .For-

schungsgesellschaft fur Arbeitsphysiologie und Arbeits

scI,utz e.v.. Dortmund getragen. Die Forschungsge-
sellschaft wurde 1969 vom land Nordrhein-Westfalen.
der Max-Planck-Gesellschaft. dem DGB. der Bundesver-

einigung der Deutschen Arbeitgeberverbhnde. der Uni-

versitjt Dortmund. der Stadt Dortmund und der Deut-
schen Angestelltengewerkschaft gegrundet. Sie hat das

Ziel. .Forschungen auf dem Gebiet der theoretischen

und angewandten Arbeitsphysiologie zum Wohle und

Schutz der arbeitenden Mensct·len zu fardern'. Hierzu

wurde 1972 an der universitjt Dortmund das Institut
fur Arbeitsphysiologie eingerichtet.

Das lfA hat Aufgaben des ehemaligen, bereits 1908 ge-
grundeten Max-Planck-Instituts fur Arbeitsphysiologie
ubernommen.

EinschlieBlich Zivildienstleistende, Auszubildende, sog.
Drittmittelstellen sind Ober 150 Mitarbeiter in dem lfA
tatig, davon uber 40 Wissenschaftler.

Das Institut ist in von Direktoren geleitete Abteilungen
gegliedert, die selbst Art und Umfang der Forschungs-
aktivitaten festlegen. B sind dies:

Abt. Arbeitsphysiologie I

(Schwerpunkt Umweltphysiologie)
Mit experimentellen und praxisnahen Methoden wer-

den zum Teil in speziellen Umweltlaboratorien (wie z. B.

Klimakammern) u. a Wjrme-, Vibrations- und Kalte-

belastungen untersucht.

Abt. Arbeitsphysiologie 11

(Schwerpunkt Arbeitspsychologie)
Mit Methoden der Epidemiologie, Spirogeometrie,
Rhythmusphysiologie, Streeforschung oder kognitiven
Psychologie werden Auswirkungen bestimmter Arbeits-
formen (z. B. Nacht- und Schichtarbeit) und mentaler,
emotionaler Belastungen untersucht.

Abt Arbeitsphysiologie 111

(Schwerpunkt Ergonomie)
Die Anpassung der durch die Arbeitsaufgabe gegebe-
nen Belastungen an die Eigenschaften der Arbeitsper-
sonen wird als Gestaltungsaufgabe (Analyse der musku-

laren, sensomotorischen und mentalen Arbeit, Pro-

gnose oder Simulation von Belastung und Beanspru-
chung bis h in zur Arbeitsplatzgestaltung fur Behin-
derte) untersucht.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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INSTITUT FOR

ARBEITS-

PHYSIOLOGIE AN
DER UNIVERSITAT
DORTMUND

Aufgaben
und Ztele
der Institution

Medlenangebote

service-

lelstungen

Empfehlungen

Abt. Arbeitsphysiologie IV

(Schwerpunkt Sinnes- und Neurophysiologie)
Untersucht wird die wachsende Verarbeitung sensori-
scI'ler Information im Arbeitsleben (z. B die Wirkung
von zeitlichen und rjumlichen Anderungen eines Mu
sters auf die Mustererkennung). Erforscht und erprobt
werden Geratekonstruktionen zur optimalen Anpas
sung von Bildschirmen

Abt. Toxikologie und Arbeitsmedizin
Unter Nutzung interdisziplinjrer methodischer Ansatze
wird eine differenzierte Bewertung chemischer Stoffe
am Arbeitsplatz geleistet (Erkennung von karzinogenen
Arbeitsstoffen, Pharmakokinetik von Arbeitsstoffen,
biologische Oberwachung von Exponierten, Beurteilung
von Stoffgemischen).

1 Innerhalb des Instituts wurden abteilungsubergrei-
fende Zentrale Wissenschaftliche Einrichtungen gebil-
det:

a) Bibliothek (umfaet uber 7.500 Monographlen, 4 000
! Zeitschriftenbande und 24 000 Sonderdrucke Die Bi-

bliothek ist eine Prasenzbiblicthek, jedoch uber die
Universitatsb:b:Ecthek an den Leihverkehr angesch os
sen;

b) Analytische Chemie (ein chemisch-analytisches Zen-
trallaboratonum fur Entwicklungsaufgaben und Ser-
viceleistungen)

 
Die Forschungsergebnisse des Instituts werden in Mo

nographien, Handbuchern. Artikeln veroffentlicht
(1970-1989 ca 1430 Titel)

Eine fortlaufende Publikationsliste kann beim Institut
angefordert werden

Die Wissenschaftler des Instituts treten als Referenten
auf Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen fur Arzte
oder Ingenieure auf.

Das Institut beteiligt sich mit Beitdgen oder Postern
'

an Kongressen Zur Hannover-Messe wurde eine Aus-
stellung aufgebaut

Als eines der traditionsreichsten Institute ist das IfA ein

wichtiger Ansprechpartner fur spezifische arbeitsphy-
siologische und arbeitspsychologische Fragen.

Besonders zu empfehlen sind die fachwissenschaft-
lichen Beratungen und die uber Sonderdrucke kosten-
los zuganglichen Forschungsergebnisse.

c) Datenverarbeitung (Erfassung und statistische Bear-

beitung der bei experimentellen Untersuchungen an-

fallenden physiologischen Daten per EDV)

d) Simulationslaboratorium Arbeitsgestaltung (arbeits-

physiologische Untersuchungen realer Arbeitssituatio-
nen im Labor).

e) Klinische Arbeitsmedizin (klinische Untersuct·lung
von Probanden und arbeitsmedizinische Beratung).

Die Arbeiten des Instituts werden insgesamt wesentlich
als

Feldstudien. vor allem bei der Untersuchung spezieller
Belastungen, mit verschiedenen Methoden und in ver-

schiedenen Branchen, oder als

Laborstudien, vor allem bei der systematischen. mo-

dellhaften Untersuchung verschiedener Belastungen
und Beanspruchungen, durchgefuhrt

Das Institut Ist in den Lehrbetneb der Universitat Dort-
mund eingebunden. da die Abte:!ungsdirektoren
g:e:chzeitig Professcren an der Un versitat Dortmund
s.nd AuBerdem sind die Abtei;ungsd:rektoren neben-
amtitch an benachbarten Universitaten tatig

Das Institut sendet auf Anfrage die verfugbaren Son-

, derdrucke der Publikationen zu

Das Institut berichtet regelmaBig alle zwei Jahre im
Rahmen des allgemeinen Forschungsberichtes der uni-
versitat Dortmund uber die Vorhaben und Aktivitaten

Auf Anfragen (von Arzten, Betrieben oder Einzelperso-
nen) nimmt das Institut in akuten oder interessanten
Fjllen (im Bereich der Arbeitsphysiologie, Ergonomie
oder Toxikologie) spezielle Untersuchungen (im labor
oder im Feld) vor
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Adresse

Ansprechpar·tner

Telefon

INSTITUT

FOR ARBEITS- UND

SOZIALHYGIENE

Stiftung

Slegfried-Kuhn·StraBe 1

7500 Karlsruhe 1

Dr. Bernhard Voigt

07 21/82 04 24

Das Institut fur Arbeits- und Sozialhygiene in Karlsruhe

entstand als Stiftung auf Initiative des Stifters Dr. med.

walter Massmann. Der Vorstand besteht aus 3 Mitarbei-

tem des lAS und 4 Mitgliedern. die den vom IAS be-

treuten Firmen (ie zwei Arbeitgeber- und Arbeitneh-

mervertreter) angeharen

Die Stiftung zielt auf alle Tatigkeiten in den 8ereichen

Arbeits-, Umwelt-, Praventionsmedizin, Sicherheitstech-

nik, Arbeitshygiene, Umweltschutz u. a.. die die Ge-
sundheit und Sicherheit des Menschen wiederherstel-

len, erhalten und fardem. Darunter wird vor allem ver-

standen:
- Forschung und Lehre.
- En icklung neuer Wege und Methoden zur optima

len Umsetzung des Arbeitssicherheitsgesetzes und
anderer einschlagiger Gesetze und Verordnungen,

- Farderung der interdisziplinaren und internationalen

zusammenarbeit von Medizinern, Ingenieuren und

anderen Fachleuten des Gesundheits: Arbeits- und

Umweltschutzes,
- Ausbildung, Weiterbildung und Fortbildung,
- arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Be-

treuung von Betrieben,
- Messung und Beurteilung von Arbeitsumweltfakto-

ren, Emissionen und Immissionen sowie Gutachten

erstattung.
- Durchfuhrung medizinischer Untersuchungen und

Bet·atungen.

Das LAS ist eine Stiftung burgerlichen Rechts und arbei·

tet mit Zentren in Frankfurt, Karlsruhe, Mosbach.
Mannheim, Offenburg, Pforzheim. Ravensburg, Stutt-

gart und Tuttlingen.
Es verfugt uber eine Bibliothek, ein klinisch-chemisches

und ein toxikologisches Labor sowie Ober arbeitshygie-
nische MeBtechniken (zur Messung von St:juben, Ga-
sen. Larm. Vibration, Klima, Beleuchtung etc.).

Das 1,16 ist eine vom Bundesminister fOr Arbeit und So-

zialordnung benannte MeBstelle nach TRGS 400. GroBen
Wert legt das lAS auf die EDV-gest0tzte Dokumenta

tion.

Die Verwaltung, Planung und auch Offentlichkeitsarbeit
obliegen dem kaufmannischen Leiter, wi lirend der
arztliche und der technische Leiter neben den eigent-
lichen arbeitsmedizinischen und sicherheitstechnisct·ten

Aufgaben auch die Aus-. Weiter- und Fortbildung be-

treuen.

Das IAS schlieet mit Firmen einen Vertrag Ober die ar-

beitsmedizinische bzw. sicherheitstechnische Betreu-

ung ab und Obemimmt alle mit dem ASiG und den be-

rufsgenossenschaftlichen Grundsjtzen gegebenen ar-

beitsmedizinischen bzw. sicherheitstechnischen Aufga-
ben (Einsatzstunden). Das IAS beschaftigt insofern
hauptsachlich Arzte und Ingenieure in Voll- und Teilzeit-

beschaftigung und Arzthelferinnen.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Die Tatigkeiten erstrecken sich auf Betriebsbegehun-
gen und Arbeitsplatzbesichtigungen, auf Messungen
am Arbeitsplatz und Arbeitsplatzanalysen sowie
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Bera-

tungen und Empfehlungen.

Seit Herbst 1986 bietet das Institut eine umweltmedi-
zinische Sprechstunde an

Das lAS legt uber die Betreuungsarbeiten hinaus ein

Schwergewicht auf wissenschaftliche Aufgaben. Hier

geht es vor allem um Zusammenhangsanalysen
(Belastungsfaktoren und Arbeitsunfjhigkeit) und um

Beanspruchungsanalysen (Messung/Beurteilung physio-
logischer Parameter).

Enge Kontakte bestehen zu den wichtigen wissen-
schaftlichen Instituten im Problemfeld

Eine besondere Aufmerksamkeit wird der Dokumen-
tation geschenkt, wodurch die Aufgaben nach § 3 AsiG
erleichtert und die arbeitsmedizinischen Erfahrungen
erNeitert werden. Die Betriebsarzte und Sicherheits-

ingenieure des lAS dokumentleren umfassend die
technischen Betriebsabgufe nebst Gefanrenquer,en,
dazu die e;genen Tatigkeiten und MaGnahmen, seibst
verstjndlich auch die Untersuchungsergebnisse. ins-

! besondere die der arbeitsmedizinischen Vorsorge-
untersuchungen und die Arbeitsunfalle

Das IAS berichtetjahrlich Ober den Fortgang der Arbei-
ten und den Ausbau der Einrichtung Die Jahres-
berichte' werden uber die Ve,waltung zugesandt

Das lAS gibt regelmaBig .Mittellungen· heraus, die sich

an Fachkollegen, vor allem an Betriebsirzte und Sicher-

heitsingenieure wenden

An die betreuten Unternehmen und insbesondere

an deren Arbeitnehmer richten sich ein regelmaBig

Die hier in Frage kommenden Dienstleistungen des IAS
bestehen einerseits in medizinischen und technischen

Untersuchungen, andererseits in Referententatigkeiten.

Auf Anfrage fuhrt das IAS In den eigenen laboren und
mit vorhandener Ausstattung arbeitsmedizinische und
arbeitshygienische Untersuchungen durch So sind die

Untersuchungen im Rahmen des Infektionsschutzes zu

nennen Beispielsweise werden die hygienisct·ten Ver-

: hjltnisse in GroBkuchen untersucht; die Messungen
I werden jeweils dem Gesundheitsamt mitgeteilt

Das IAS veranstaltet speziell fur die eigenen Mitarbeiter
dreimal im Jahr ganztagige Fortbildungsveranstaltun-
gen, zu denen Gastreferenten geladen werden. Sechs
mal im Jahr wird ein Erfahrungsaustausch zu Proble-

men arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer

Betreuung organisiert. Fortbildungsveranstaltungen

Das Institut fur Arbeits- und Sozialhygiene ist ein wich-

tiger Ansprechpartner, wenn es um die praktische
Durchfuhrung arbeitsmediz'inischer und sicherheits-
technischer Betreuung einschlieelich der ForscIlung
und lehre in den Gebieten der Arbeitsmedizin und
Sicherheitstechnik geht.

Zur umfassenden Dokumentation dient ein Erhebungs
bogen (Arbeitshygienisches Screening), der die
Betriebsdaten. Arbeitszeiten. Daten der Arbeitssicher-
heit, Arbeitsweise, sanitare Einrichtungen usw erfaet
und zusammenfassende Bewertungen und Vorschlage
festhalt. Eine Zweitschrift geht an die arztliche bzw.
technische leitung, die so einen zentralen Oberblick
Ober die arbeitshygienischen Probleme in den betreu-
ten Betrieben erhjlt.

Der ebenfalls EDV-gestutzte Tatigkeitsbericit der Arzte
dient der Dokumentation betriebsjrztlicher Tatigkeit
und bietet die Maglichkeit, die Anforderungen und
Besonderheiten der Betriebe zu vergleichen. Darober
hinaus ist mit diesem Berichtssystem eine Selbst-
kontrolle und Steuerung betriebsjrztlicher Tatigkeiten
tentlang § 3 AsiG wie der berufsgenossenschaftlichen
Grundsjtze) verbunden

Auch die arztlichen Untersuchungsbefunde werden

EDV-gestutzt dokumentiert, wodurch vor allem die

Ergebnisse der Arbeitsanamnese und sozialhygie-
nischen Befragung fur praventive Planungen nutzbar

gemacht werden kannen

Aus dem IAS werden Lehrveranstaltungen und vorle-

sungen an der TH Karlsruhe angeboten Es finden

regelmaBige Besuche der wichtigen arbeltsmedi-
zinischen Tagungen und Kcngresse statt

erscheinender .Gesundheitsbrief und .IAS-Impulse,
die ebenfalls uber das IAS angefordert werden kdnnen.

Wissenschaftliche Forschungsergebnisse publiziert das
lAS in einer eigenen Reihe .Studienarbeir

Die Mitarbeiter verOffentlichen Arbeitsergebnisse in

einschlagigen Organen (Sicherheitsingenieur, ASP)

mit modernen Methoden werden intern auch fOr Arzt-
helferinnen angeboten

Das IAS bietet auch Aufklarungs- und Bildungsveran-
staltungen fur Arbeitnehmer und Leitungen der
betreuten Firmen an. In solchen Veranstaltungen
werden anschaubche Materiaken und verschiedene
Medien eingesetzt (etwa ein Film zum Thema .Larm am

Arbeitsplatr)

Fur exteme Teilnehmer fuhrt das ZAS regelmaBig Veran-
staltungen durch, die von Arzten uberbetrieblicher

arbeitsmedizinischer Dienste oder Betriebsraten und
Fachkraften fur Arbeitssicherheit besucht werden

Ober externe und interne Veranstaltungen hinaus

treten Mitarbeiter des lAS als Referenten bei verschie-
denen Tagungen (fachliche, gewerkschaftliche, akade-
mische usw) auf.

Zu empfehlen sind vor allem die vielfaltigen. bei der
arbeitsmedizinischen und sicherheitstedinischen Be-

treuung in den Betrieben vorgenommenen Messun-

gen, die sorgfaltig gesammelt, dokumentiert und sta-
tistisch ausgewertet werden.

f
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Adresse

Ansprechpar·tner

Telefon

INSTITUT FUR

ARBEITSWISSENSCHAFT

Ruhr-Universitat

Bochum

UniversitatsstraBe 150

4630 Bochum

Prof. Dr. Erich Staudt (Geschaftsf. Lelterl

0234/7007730

Das Institut fur Arbeitswissenschaft wurde 1984 als zen-

trale wissenschaftliche Einrichtung der Ruhr-Universitat

Bochum gegrundet. Die interdisziplinar angelegten
Aufgabenstellungen in Forschung und Lehre zielen

darauf, in der sozialwissenschaftlichen Perspektive gra-
Bere Zusammenhange zwischen dem unmittelbaren

Arbeitsbereich und privaten oder gesellschaftlichen
Handlungsfeldem zu untersuchen (sozialwissenschaft-

lich orientierte Wirkungsforschung. sozialwissenschaftli-
ches Bedurfnis-Interessen-Konzept, Forschungen zu

Partizipationsmaglichkeiten und Qualifikationsanforde

rungen). Die Aufgaben in der universitaren Lehre zielen

weiterhin auf das Zusatzstudium und einen Weiterbil-

dungsstudiengang .ArbeitswissenschafC, wobei klassi

sche Vorgehensweisen bereits institutionalisierter ar-

beitswissenschaftlicher Lehre mit Aspekten der Huma-

nisierung der Arbeit wie der Losung struktureller sozia

ler Probleme verbunden werden sollen.

Obergreifendes Ziel ist die Schaffung eines fundierten

Problembewu Btseins hinsichtlich der personalen. sozia-

len, gesundheitlichen, historischen, wirtschaftlichen

und technischen Determinanten der Arbeitssituation,
der Aneignung und Methoden von Arbeitsanalysen. der
Arbeits- und Technikgestaltung sowie der Beurteilung
von Folgewirkungen und der Fat,igkeit zur interdiszipli-
naren Kooperation. Im Vordergrund stehen eine hu-

manwissenschaftliche Sichtweise. das Vet-stjndnis der

Lebenssituation der arbeitenden Menscl·len und seiner

Arbeitsbedingungen.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

INSTITUT FOR
BAUBIOLOGIE

ROSENHEIM GmbH

Hemg-Gelst-StraBe 54
8200 Rosenhelm

Herr Uwe Rose
(Geschaftsfuhrer)

08031/17091

Das Institut fur Baubiologie Rosenheim GmbH wird
durch seine Gesellschafter getragen. Die Periodika des

institutes und sein baubiologisches Nachschlagewerk
eignen sich fur die Gesundheitserziehung im Bereich

gesundheitsf6rdernden Bauens

Das Institut fur Baubiologie Rosenheim GmbH mit Sitz

in Rosenheim wurde 1973 gegrundet. B finanziert sich

aus den Entgelten fur seine Lehrangebote. Beratungs-
leistungen und Gutachtertjtigkeit
Als Aufgabe hat sich das Institut die Farderung human-
6kologischer Zielsetzungen in der Wohnumwelt ge-
stellt.
Insbesondere will das Institut ein umweltvertragliches
Handeln bei Planern, Architekten sowie Bauausfuhren-
den entwickeln und fardem. Dabei sollen die Erforder-

nisse des umweltschutzes ebenso wie die physischen,
psychischen und sozialen Bedurfnisse des heutigen
Menschen berucksichtigt werden.
Das Institut geht (lavon aus, daB jede Siedlung ebenso
wie ein Verkehrsmittel oder eine Industrieanlage ein
umweltbelastendes Objekt darstellt Schon bei Herstel-

lung und Transport der Baumaterialien, sodann beim

Bauvorgang selbst und spjter bei der Nutzung der Ge-
baude entstehen Landschaftsveranderungen. Mikrokli

maveranderungen, Fljcheninanspruchnahme, Boden-

versiegelung. Rohstoff- und Energieverbrauch, luft

und Wasserverschmutzung sowie Larm- und Abfallbela-

stung Erforderlich ist demnach ein aktiver Beitrag des
Bauens und Wohnens zum Umwelt- und Gesundheits-

schutz.
Dieser Aufgabenstellung und Zielsetzung entsprechend
bemuht sich das Institut um eine berufliche Wekerbil-

dung von Architekten. Bauingenieuren, Bautechnikern

und Baumeistern in den Bereichen Baubiologie und

Bauokologie.

Fur den
elilgen Leser

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Service-
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Empfehlungen

Ein weiterer Schwerpunkt der Tjtigkeit des Institutes
fur Baubiologie liegt in der Beratung von Baustoff-
und sonstigen Handlern Ober baubiologisch vertrag
lidle Baustoffe und Materialien

Das Institut fuhrt mit einem eigenen Labor Material-

prufungen durch und stellt deren baubiologische Ver-

trjglichkeit fest Gleidlzeitig fuhrt das Institut auch

Raumluftmessungen in Gebauden und Wohnungen
durch

Das Institut fur Baubiologie Rosenheim GmbH gibt in

Zusammenarbeit mit einem Fachverlag die viermal im
Jahr erscheinende Zeitschrift .Gesunder Wohnen' her-

aus

In dieser Publikation werden insbesondere die Gesund-

heitsbelastungen im Wohnbereich und die Maglichkei
ten ihrer Verringerung behandelt. Beispielsweise wer-

den die mit den gegenwjrtigen Warmedammverfahren
verbundenen Gesundheitsprobleme erartert
An Presse, Funk und Fernsehen richtet stch der eben-
fa'Is vierma! im Jahr erschernende .Informationsdcenst
Baub:0!cg:e/Bauckc:cg:e' des Institutes, der uber Ent-

Das Institut fur Baubiologie Rosenheim GmbH unter-
halt eine Akademie fur Baubiologie
Ober diese Einrichtung werden Kurse und Seminare als
Fortbildungs- und UmschulungsmaGnahmen angebo-
ten.
Diese Kurse und Seminare dienen der Anpassung von

beruflichen Kenntnissen und Fahigkeiten an die gegen-
wartigen und zukunftigen Anforderungen eines vor-

beugenden Gesundheits- und Umweltschutzes
Als Fernkurs oder als Kompaktseminar werden berufli-  
che Weiterbildungs- und Umschulungslehrgange mit

abschlieBender Prufung angeboten Dieses Lehrange-
bot wendet sich vor allem an Bauhandwerker. Baufach-

leute, Architekten, Gesundheitsberater, Heilpraktiker,
Arzte. Umweltberater und Umweltingenieure
In den lehrgjngen werden neben allgemeinen Zusam-
menhangen zvachen Mensch und Umwelt, insbeson-

dere gebauter Umwelt, auch die Ursachen, Auswkkun

gen und Vermeldungsmaglichkeiten wohnumweltbe-

dingter Belastungen behandelt.
Darauf aufbauend werden die Manung und Ausfuh

rung biologisch und dkologisch vertraglicher Baulei-

stungen vermittelt

U Nach einer mehoahr gen Berufspraxis konnen Absol-
venten dieses Lehrganges zurn Sachverstandigen fur
Bautiologie weitergebildet werden

In einem sechswachigen Kurs werden vor allem bau-
handwerklichen Berufen wie Malem, Maurern und Zim-
merieuten, aber auch Bautechnikern die biologischen
und Okologischen Anforderungen an Bauhandwerker
und Bautechniker vermittelt
In einem Umschulungslehrgang konnen die Teilnehmer

das Grundwissen auf allen Gebleten der Baubiologie

Das Institut fur Baub',ologie Rosenheim GmbH ist fur
die Gesundheitserziehung im Lebensbereich Wohnen

ein wesentlicher Ansprechpartner.
Dabei konzentrieren sich die Aussagen und Arbeitshil-

fen des Institutes insbesondere auf die Gesundheits

belastungen und Umweltbelastungen, dievon bestimm-
ten Baustandorten, Bauverfahren und Baumaterialien

Produkte und Produktionsverfahren, die den Forderun-

gen der Wohngesundheit und des Umweltschutzes
gleichermaBen gerecht werden, zeichnet das Institut
mit dem PrOfsiegel .Wohnbiologisch gepruft aus. Die
hierfOr notwendigen Untersuchungen werden durch

unabhangge Institute und Labors durchgefuhrt

wicklungen, Ereignisse, Erzeugnisse, Veranstaltungen
und sonstige Vorgange aus allen Bereichen der Baubio-
logie und Baubkologie berichtet. Interessenten erhal-

ten diesen Informationsdienst auf Anfrage regelmaBig
und kostenlos ubersandt

Das Institut fur Baubiologie Rosenheim gibt auBerdem
das Nachschlagewerk .Biologisches Bauen heraus, das
mit Planungs- und Konstruktionsbeispielen sowie bau.

biologischen Produktdatenblattem bei der Lusung von

Problemen bio!ogisch und okotcgisch crientierten Bau-
ens h:!ft

und des angewandten Umweltschutzes erlangen und I
damit die Bezeichnung Fachkraft fur Baubiologie und
angewandten Umweltschutz etwerben
Wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse Ober mdgliche
gesundheitliche Auswirkungen von Baustoffen und
Bauweisen, Einrichtungsmateriatien und Haustechnik
sowie die Anwendung von Diagnose- und Therapieme-
thoden bei Wohnkrankheiten werden Arzten und Heil-
praktikem in einem Lehrgang Ober Wohnmedizin ange-
boten
Die Voraussetzungen und der Kostenauhwand fur die
angebotenen Fortbildungs- und UmschulungsmaGnah-
men werden vom Institut auf Anfrage mitgeteilt.
Ober das labor fur Raumluftanalysen und MaterialprO- :

fung des Institutes fur Baubiologie werden gegen Ko-

stenerstattung Untersuchungen der Raumluft und Ma-

terialprOfungen auf Dioxine, Formaldehyd. Holzschutz-

mittelwirkstoffe. Lasungsmittel etc. sowie Radioaktivi-

tatsmessungen und Tnnkwasseruntersuchungen ange-
boten.
Weiterhin wird der Biodomo-Handlerverbund, ein Zu-
sammenschlu8 von Fachhandlern fur gesundes Bauen
und Wohnen, vom Rosenheimer Institut getragen
Dabei gibt das Institut eine nach Sad,gebieten geord-
nete Produktbeschrembung baubiologisch und okolo-

gisch empfehlenswerter Produkte heraus, die gegen
Erstattung eines Unkostenbeitrages beim Institut bezo-

gen werden kann.
Zuletzt werden in der Wohnbio-Datenbank des Institu-

tes fur Baubiologie Bezeichnungen, Inhaltsstoffe und
Hersteller bau- und wohnbiologischer Produkte gespei
chert und gegen Gebuhr abgegeben.

ausgehen Das Institut hat diesbezOglich Verzeichnisse

baubiologisch und bauakologisch unbedenklicher Pro-
dukte erarbeitet, die von der Gesundheitserziehung im
Lebensbereich Wohnen mitvenvendet werden kannen.

Gleichzeitig bildet das Institut Fachkrjfte auf dem Ge-
biet der Baubiologie aus, die ihrerseits in der wohnbe-

zogenen Gesundheitserziehung tjtig werden kannen.

U
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

INSTITUT FOR
DOKUMENTATION

UND INFORMATION,
SOZIALMEDIZIN

UND OFFENTLICHES
GESUNDHEITSWESEN

- IDIS -

WesterfeldstraBe 35-37
Postfach 201012
4800 Blelefeld 1

abhanglg vom Arbeltsschwerpunkt/
Themenberelch

05 21/8 00 70

Das IDIS ist eine Einrichtung des Landes Nordrhein-

Westfalen und gehart zum Geschaftsbereich des Mini-

steriums fur Arbeit, Gesundheit und Soziales. Das Insti-

tut hat die Aufgabe, Entwicklung und Umsetzung von

MaGnahmen zur Verbesserung des Gesundheitszustan

des der Menschen in Nordrhein-Westfalen in bestimm-

ten Bereichen zu unterstutzen.

Organisatorisch gliedert sich das IDIS in funf Arbeitsbe-

reiche. Primare Aufgabe des Arbeitsbereiches Zentrale

Informationsbeschaffung und -aufbereitung ist die Da-

tenanalyse und -auswertung. Dazu geheren unter an-

derem die statistische Erfassung epidemiologischen
Datenmaterials sowie die Entwicklung von Evaluations-
methoden fur Gesundheitsprogramme.

Die allgemeine medizinische Dokumentation und die
Dokumentation Gesundheitsf6rderung sind die Tatig
keitsfelder des Arbeitsbereiches Medizinische Doku-
mentation. Mit der Erfassung wissenschaftlicher sozial-
medizinischer Literatur (Schwerpunkte: Arbeits- und

Umweltmedizin. Offentliches Gesundheitswesen. Epide
miologie, Begutachtung und Rehabilitation, Gesund-

heitserziehung. Drogen- und Suchtproblematik) bringt
das IDIS auch wichtige Ressourcen in den an der Uni-

versitat Bielefeld installierten Public-Health-Studien-

gang ein. Konkrete Dienstleistungen bietet das IDIS
uber den Offentlichen Zugang zu der in seiner Zusam-

menstellung und Vielfalt einmaligen sozialmedizini-

schen Spezialbibliothek (etwa 50.000 Binde, 700 lau-

fend gehaltene Zeitschriftenl und in Form der beim

DIMDI (Deutsches Institut fur medizinische Dokumenta-

tion und Information) in Kaln zur Online-Nutzung auf-

liegenden sozialmedizinisct·len Literaturdatenbank SO-

MED mit derzeit etwa 230.000 Dokumentationseinhei-

ten. Erganzend dazu erscheinen periodische Referats-

dienste zum genannten Themenspektrum und ver-

schiedene Schwerpunktdokumentationen.

Dem Arbeitsbereich Epidemiologie obliegt hauptsjch-
lich die Gesundheitsberichterstattung fur das Land

NRW. In den verschiedenen Bereichen des Gesundheits-

wesens (gesundheitliche Risiken. Gesundheitssct·lutz,

gesundhettliche Versorgung und gesundheitliche tage)
werden eine groBe Anzahl empirischer Erhebungen
durchgefuhrt und Statistiken erstellt, die bisher jedoch
kaum zur Steuerung des Gesundheitswesens einge

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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setzt werden. Eine umfassende Gesundheitsbericht-

erstattung ermaglicht es aber. dieses Wissen auszu-

bauen und zielgerichtet fur eine Planung und Bewer-

tung zu nutzen Diese Intention verbindet sich mit
dem 1991 erstmals erschienenen Gesundheitsreport fur
das Land NRW, der kunftig kontinuierlich fortgeschrie-
ben werden soil

Der Aufbau von Datenbanken zur Verbesserung des

umweltbezogenen Gesundheitsschutzes ist das primare
Gebiet des Arbeitsbereiches Umwelt-Gesundheits-Infor-
mations-System Dabei geht es um die Zusammenfuh-

rung und Aufbereitung vorhandener umweltepidemio-
logischer und -toxikologischer Informationen aus elek-
tronischen und konventionellen Quellen. Dieses Infor
mationssystem soil sowohl allgemeingultige als auch

 
NRW-landesspezifIsche Daten enthalten Das Informa-
tionssystem wird vorrangig fur den Offentlichen
Gesundheitsdienst erstellt, soil aber auch privaten und
anderen Offentlichen Einrichtungen zur Verfugung
stehen

Die zentrale Aufgabe des Arbeitsbereiches Gesund-

heitsf6rderung und Prjvention besteht in der Forde-
rung von Verhaltens:ve sen d:e der Erha:turg cder

W:ederherste'.lung der Gesurdheit a.engich sind Die
Arbelt dieses Berelches entspncht den Aufgaben elner

Landeszentrale fur Gesundheitsf6rderung Aufgabe ist

es, Kcoperattonsprojekte auf kommunaler. schulischer

Medlenangebote Gedruckte Medien

Das IDIS gibt Bucher, Zeitschriften, Arbeitsmaterialien,
  Broschuren und Monographien heraus. Kosten auf

Anfrage.

al Periodika

Im Rahmen der Literaturdokumentation werden
periodisch erscheinende Referatszeitschriften heraus-

gegeben. die 800 1600 Referate aus der literatur-
datenbank SOMED enthalten

  b) Literaturlisten

ZU aktuellen Themen werden Literaturlisten erstellt Sie
enthalten eine Auswahl an literaturnachweisen aus der
Literaturdatenbank SOMED Weiter gibt es zu verschie
denen haufig angefragten Themenschwerpunkten

  regelmaBig erscheinende Literaturlisten, die sog. Stan-
dardprofi!e

0 Materialien zur Gesundheitsfarderung
Planungs- und Arbeitshilfen fur die Durchfuhrung von

Aktionen mit folgenden Schwerpunkten:

- Gesundhekserziehung Materialien fur die Schule
- Betriebliche Pravention und Gesundheitsf6rderung
- Kommunale Prjvention und Gesundheitsfarderung
- Weiterbildung Gesundheit

und betrieblicher Ebene zu initiieren und in diesem

Bereich einen besonderen Beratungs- und Dienst-

leistungsservice anzubieten So unterstutzt das IDIS
lokale und regionale Gesundheitswochen und Gesund-

heitstage Die thematischen Schwerpunkte umfassen
ein breites Spektrum: Alkoholkonsum, Pravention von

Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ernjhrung Selbstver-

standlich gehart hierzu auch das Angebot von Fortbil-

dungsveranstaltungen fur Multiplikatoren. Eine beson-
dere Bedeutung kommt den betriebsbezogenen Prti-
ventions- und Gesundheits rderungsangeboten zu

Das IDIS hat beispielsweise ein Programmpaket zur Prj-
vention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen fur Mitarbei-
ter in Betrieben entwickelt. Es besteht aus einer Viel-
zahl miteinander kombinierbarer Module und beruck-

sichtigt die jeweils betriebsspezifische Situation An-

geboten werden Screeningma Bnahmen, Kurse zu

Gesundheitsthemen und Aktionen zur Beeinflussung
von gesundheitsrelevanten Faktoren im Betriebsablauf
Zum Screening geh6ren Blutdruck- und Cholesterin-

messungen sowie Gew chtsubergrufungen Beratung
und Kursangebote zeigen unter Berucksichtigung indi-
vidueller Faktoren Wege zur gesunden Lebensfuhrung
auf Angebunden ist d:esem Arbe.tsfeld auch der
Bere:ch aer Med erentv. ck'Jng, En dem neber der
graph:schei Gestaltung cle Drucklegdng van Mate-
rialien und Publikationen und die Umsetzung von

audiovisuel!en Medien erfolgt.

d) Wissenschaftliche VerOffentlichungen
Das IDIS veraffentlicht in seinen Arbeitsschwerpunkten
unregelmaBig erscheinende Monographiereihen
Weiter wird gemeinsam mit der Universitat die Reihe
.Forum Gesundheitswissenschaften' herausgegeben.

e) Broschuren

Zu allen gesundheitlich relevanten Themenfeldem hialt  das IDIS z. T selbst erstellte Broschuren bereit.

Titel und Themenubersichten zu allen gedruckten
Medien sowie allgemeine Nutzungshinweise konnen
beim IDIS angefordert werden.

Ausstellungen und Messeeinhelten

Die vom IDS entleihbaren Ausstellungen behandeln die
thematischen Schwerpunkte .Alkohor, .Bluthochdruck",
.Emihrung',,Cholesterin: .Ein Alltag zum Wohlfuhlen'.
Daruber h:naus stehen mobi'e Test-Container fur Blut-
druck- und Cholesterin-Screenings sowie Multivisions-
schauen zur Verfugung Die Medien werden in der

Regel nur innerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen
verllehen Ein Verleih dgeser Medlen auBerhalb des Lan-
des NRW bedarf einer Genehmigung des Ministeriums
fur Arbeit, Gesundheit und Soziales. Kosten auf

Anfrage

- IDIS -
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Ansprechpartner

Telefon

INSTITUT

FOR GESUNDHEITS-

UND SOZIALFORSCHUNG
Gml,H

- IGES -

Otto·Suhr.Allee 18

1000 Berlin 10

Wilhelm F. Schrader (Wiss. Mitarbelter)

0 30/34 8070

Im Jahr 1980 wurde das Institut fur Gesundheits- und

Sozialforschung GmbH (IGES) von Mitarbeitern der Ber-

liner Arbeitsgruppe Strukturforsct·lung im Gesundheits-

wesen (8ASiG) mit dem Ziel gegrundet, Forschungs-,
Entwicklungs- und Beratungsprojekte im Bereich der

gesundheitlichen und sozialen Sicherung durchzu-

fuhren
Das Institut hat heute 12 wissenschaftliche Mitarbeiter.
vomiegend aus den Disziplinen Wirtschafts- und Sozial-

wissenschaften, Medizin, Statistik und Informatik.
Die Schwerpunkte der Arbeit liegen in den Bereichen:

- Gesundheitsakonomie, Gesundheits- und Sozialpla-
nung

In diesem Bereich baut das Institut auf Verfahren und
Kenntnissen auf, die seit vielen Jahren bei der Aufbe-

reitung und Auswertung von Daten der Gesetzlichen

Krankenversicherung entwickelt wurden. Heute analy-
siert das Institut in diesem Arbeitsfeld die Risikostruk-

tur von Kassen und fOhrt Untersuchungen zur regiona-
len Krankenhausplanung durch.

- Gesundheitsberichterstattung
Das Institut ist an Entwicklungsvorhaben des Bundes
und mehrerer Bundeslander beteiligt. Verschiedene

Kommunen werden beraten.

- Medizinische Behandlung und Fragen der Versor-

gung
Das Institut bearbeitet in diesem Bereich hauptsachlich
unter sozialmedizinischen Gesichtspunkten Fragen der

Wirtschaftlichkeit und Qualitat in der ambulanten und
stationjren Versorgung sowie der Rehabilitation.

- Beratung von Sozialversicherungstragem, Betrieben
und Verbanden

Dieser Schwerpunkt des Instituts hat sich aus prakti-
scI· en Erfahrungen in den vielfjltigen Tatigkeiten, Pro-

jekten und Entwicklungsvorhaben ergeben. Die Bera-
tungsaufgaben sind breit gestreut. So wurde z. B fur
den Bundesverband einer Kassenart ein Handbuch fOr
Gesundheitsfarderung erstellt; bei einer Einzelkasse

wurde ein Konzept zukunftiger Gesundheitspolitik ent-

worfen; fur eine andere Kasse hat das Institut Kon-

zepte fur die Offentlichkeitsarbeit entwickelt.

- Entwicklung von Software
In verschiedenen Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben wurde Software erarbeitet, die fur eine Nutzung
Ober die Projekmtigkeit hinaus in Einrichtungen des
Gesundheitswesens (Krankenhauser. Arztpraxen. Kran-
kenkassen etc ) weiterentwickelt wurde.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Empfehlungen

- Arbeit und Gesundheit
AusfOhrlicher wird die im folgenden dieser seit der
GrOndung des Instituts bearbeitete Bereich vorgestellt:
a) Berufliche und tatigkeitsspezifische Krankheits- und

VerschleiBschwerpunkte
Neben einer Methodenentwicklung (.Betriebsreport·),
mit der berufliche und tatigkeitsspezifische Krankheits-
schwerpunkte mit Hilfe von Daten der gesetzlichen
Krankenversicherung beschrieben werden kannen, wur-

den auch analytische Projekte in Zusammenarbeit mit
Arbeitsmedizinern durchgefuhrt. in denen die Fragen
nach m6glichen Ursachen im Vordergrund standen
Solche Projekte fuhren zu Informationen dar]ber in
welchen Betrieben besondere Krankheitsprobleme zu

berucksichtigen sind bzw. in welchen betrieblichen Be-
reichen oder bei welchen Mitarbeitergruppen (zum Bel-

I spiel untere Vorgesetzte. bestimmte Berufe) gehauft
I bestimmte Krankheiten auftreten. Dieses Informations-

material kann Betriebsjrzten als Hinweis fOr mogliche
Tatigkeitsschwerpunkte dienen. Auf diesem Gebiet so-

wie zur Frage des betrieblichen bm regionalen Kran
kenstandes sind zahlreiche Forschungsprojekte durch-

gefuhrt worden bzw. werden mit Kassen, Betrieben
und Kommunen gegenwartrg (Stand 1990) durchge-
fuhrt

b) Gesundheitsforderung
Als eine praktische Konsequenz der Beschreibung und
Analyse der Betriebe nach moglichen Krankheits-

schwerpunkten hat das Institut ein Konzept betrieb-
licher und Oberbetrieblicher GesundheitsfOrderung
entwickelt Dieses Konzept sieht die Integration der
herkommlichen Gesundheitserziehung, des betriebli.
chen Arbeitsschutzes und von Ansatzen zur Erhaltung
von Gesundheit durch persanliche Aktivierung der Be-

schiftigten in einem MaBnahmenbundel betrieblicher

Gesundheitssicherung oder Gesundheitspolitik vor. Es
werden zugleich Vorschlage zur maglichst reibungslo-
sen Einarbeitung einer solchen Konzeption in die be-
triebliche Praxis entwickelt. Zur Zeit (Stand 1990) 13uft in
diesem Bereich ein Projekt aus Mitteln der Bundesan-
stat fur Arbeitsschutz. in dem ein Konzept fur betrieb-
liche Gesundheitsferderung in einer Region erarbeitet
und praktisch erprobt werden soil
c) Neue Technologien und Gesundheit

I Auf theoretischer Ebene wird im Institut Ober die Aus-
I wirkungen neuer Technologien (hier vor allem: Produk.

tionstechnologien) auf die Belastung und Gesundheit
der Beschaftigten gearbeitet. Ein Projekt, in dem der
Stand der Wissenschaft zu dieser Frage dokumentiert
und ausgewertet wurde, ist Ende 1988 abgeschlossen
worden. weitere Projekte, die sich vor allem mit der

Frage neuer Technologien in Klein- und M ttelbetneben

beschaftlgen, werden  n Zukunft Grand 1989; durchge-
fuhrt

Aufgrund der Aufgabenstellung schlagen sich die Ar-
beiten des Instituts in schriftlichen Berichten nieder.
Andere Medien werden nicht gesammelt oder benutzt.
Das Institut veraffentlicht die Arbeitsergebnisse, sobald
sie vom jeweiligen Auftraggeber zur Ver6ffentlichung
freigegeben worden sind. In dem Themenbereich Ar-
beit seien folgende Publikationen beispielhaft ge-
nannt·
W F Schraderm Thiele (Hg ): Krankheit und Arbeitswelt
(Schriftenreihe Strukturforschung im Gesundheitswe-
sen Bd 51
Der Band entha It sieben empirische Studien verschie-
dener Autorengruppen zum Zusammenhang von Ar.
beitswelt und Gesundheit, die auf der Auswertung von

Routinedaten der gesetzlichen Krankenversicherung
basieren Weiterfuhrende Forschungsansjtze werden

aufgezeigt
W F Schrader/D Borgers (Hg ): Arbeitsunfjhigkeit und
arztliche Behandlung (ScI·,riftenreihe Strukturforschung
im Gesundheitswesen Bd 131
In zwei Studien wird die Arbeitsunfjhigkeit als thera-

 
peutische MaBnahme (Verordnung von Arbeitsruhe) im
Kontext ambulanten drztlichen Handelns analysier·t Die

krankheitsartenspezifische epidemiologische Auswer-
tung zeigt. daB die Verordnung von Arbeitsruhe im Le-

Besondere Setviceleistungen Ober die Obliche Beratung
in wissenschaftlichen (anwendungs- und grundlagen

Das Institut fur Gesundheits- und Sozialforschung
GmbH ist ein wichtiger Ansprechpartner fur For-

schungs-, Entwicklungs- und Beratungsfragen im Be-

ben eines Arbeitnehmers ein unetwartet seltenes Er.
eignis ist.
A LauBer/R. BeB/W. Thiele/B Schneider: Alkoholkon-
sum und Pravention in der Arbeitswelt (Schriftenreihe

Strukturforschung im Gesundheitswesen Bd.17)
Der erste Teil des Bandes fOhrt die Ergebnisse einer

empirischen Untersuchung zum Zusammenhang von

Arbeitsbedingungen und Alkoholkonsum auf Im zwei-
ten Teil wird ein integriertes Konzept der betrieblichen

Alkoholpravention vorgestellt. das neben MaGnahmen
der Fruherkennung und Rehabilitation erstmals Vor-

schljge zur Beeinflussung alkoholkonsumrelevanter Ar-

beitsbedingungen umfaet
Diese und andere Bande sind Ober den Buchhande! zu

beziehen.

Weitere Schriften sind von den jeweiligen Projektauf-
traggebem herausgegeben worden Auf Anfrage kann
eine Publikationsliste des Instituts zugesandt werden.
Das Institut gibt Arbeitspapiere als .graue Literatur

heraus; die .IGES·Papiere sind gegen geringe Kosten- 1

erstattung uber die angegebene Instituts-Adresse zu

beziehen.

In maglichst regelmjeigen Abstanden erscheinen die

AGES-Mittellungen' und informieren uber Arbeitsergeb-
nisse und Ranungen

orientierten) Fragen sowie entsprechende Referenten-

tatigkeit hinaus bietet das Institut nicht an.

  reich der gesundheitlichen und sozialen Sicherung.
Besonders zu empfehlen sind die Publikationen der
Schriftenreihe .Strukturforschung im Gesundheitswesen.

IGES
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Telefon

INSTITUT FUR

KRANKENHAUSBAU

DER TECHNISCHEN

UNIVERSITAT BERLIN

TechnIsche universitat Berlin
Sekretariat A 42

StraBe cles 17. Junl 135
1000 Berlin 12

Frau Or. Christa Kilemke

(Wissenschaftllche Angestellte)

0 30/3142 29 60

Das Institut fur Krankenhausbau ist eine Einrichtung
der Technischen Universitjt Berlin Forschung, Aus- und

Fortbildung und die fachlich-wissenschaftlichen Publi-

kationen des Institutes stellen eine wichtige Grundlage
fur die Gesundheitserziehung im Spannungsverhjltnis
von ambulanter und stationjrer Krankenversorgung
und Wohngegebenheiten dar Der Literaturinforma-
tionsdienst des Institutes ist eine entscheidende

Grundlage fur Wissenschaft und Praxis.

Das Institut fOr Krankenhausbau der Technischen Uni-

versitat Berlin wurde 1950 eingerichtet und gehart zum

dortigen Fachbereich Umwelttechnik. Dem Institut sind
die Fachgebiete .Entwerfen von Bauten des Gesund-

heitswesens und .Betriebswirtschaftslehre des Ge-

sundheitswesens= zugeordnet.

Die Aufgabenstellung des Institutes fur Krankenhaus-
bau umfaBt neben Planungsaspekten und Betriebspro-
blemen des Krankenhauswesens vor allem auch die

Einbindung des einzelnen Krankenhauses in die ge-
samte Krankenhauswirtschaft und darOber hinaus in
die gesamte Gesundheitsinfrastruktur eines Gebietes.

Forschung, lehre und Informationsvermittlung des In-

stitutes befassen sich vor allem auch mit den Einrich-

tungen und Dienstleistungen des Gesundheitswesens,
ihren Wechselbeziehungen und der Stellung des Kran-

I kenhausbereiches hierin

Durch diese Aufgabenstellung wurde das Institut mitt-
letweile zu einem Institut fur interdisziplinare For-

schung. Lehre und Weiterbildung im Gesamtbereich

des Gesundheitswesens. das neben seiner Fonchungs-
und Lehrtatigkeit auch Beratungsleistungen im Bereich

von Planung, Management und Technologie des Ge-
sundheitswesens erbringt.

Fur den

elligen Leser

Aufgaben
und Ziele
der Institution

1 1
1 1

1
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In Entsprechung zu diesen Aufgabenstenungen des in·
stitutes wurde als organ des Institutes 1983 der .Verein
Krankenwohnung e.v. gegrundet.
Sein Zweck ist es, die wohnungsnahe Krankenversor-
gung in medizinischer, Dflegerischer, sozialer und hu-
maner Hinsicht durch die Farderung der Idee und des
Konzeptes der Krankenwohnung zu starken und zu ver-

bessern.

Ebenfalls als Organ des Institutes wurde 1985 der .Ver-
ein zur Fortbildung im Krankenhauswesen e.v. gegrun-
det, dessen Zweck die verbesserte Fortbildung von

Krankenhausbeschaftigten ist.

Das Institut fur Krankenhausbau der Technisct·len Uni-
versitjt Berlin gibt .Zweijahresberichte heraus, in de-
nen Ober die Vorhaben und Arbeiten sowie Ober die

Entwicklung des Institutes berichtet wird In diesen Be-
richten sind sjmtliche abgeschlossenen Publikationen.
Diplomarbeiten. Dissertationen und Projektvorhaben
des Berichtzeitraums verzeichnet

Dae Forschungsber chte und Dissertat oner scw.e be-

merkens:verte Dip.om- and Stud,enarceaten am Institut
werden in der Pub:ikationsreihe .Bauten des Gesund-
heitswesens' veraffentlicht, deren Titel beim Institut

gegen Kostenerstattung bezogen werden kOnnen.

Das Institut fur Krankenhausbau ist als Hodischulinsti-
tut neben Forschungsaufgaben auch mit lehraufgaben
betraut

Aus dieser doppelten Aufgabenstellung heraus haben
die Serviceleistungen des Institutes eine erhebliche Be-
deutung innerhalb der Gesamttjtigkeit der Einrichtung

Soweit es dabei das Fachgebiet .Entwerfen von Bauten  

des Gesundheitswesens' betrifft. wird hier den Studie

renden mit Hilfe graxisodentierter Beispiele ein Einblick
in die Planungsaufgaben und Planungsschwierigkeiten
im Gesundheitswesen vermittelt Durch die Bearbei-

tung von Teilaufgaben im Rahmen grdBerer Planungs·
vorhaben konnen sich die Studierenden zusatzlich an

den meist affentlichen Auseinandersetzungen uber

diese Fragen beteiligen
Das lehrangebot ist insgesamt durch Projekte und eine

ausgepragte Verknupfung von Lehre, Forschung und

Anwendung gekennzeichnet

Soweit es das Fachgebiet .Betriebswirtschaftslehre des
Gesundheitswesens betrifft, lernen hier kOnftige Pia-
ner und Techniker die Grundtatbestande der Medizin-
betriebslehre sowle die Einzelheiten der Betriebsorga-
nisation und Ablaufprozesse medizinischer Einrichtun-

gen kennen
Al,Berdem werden mit zukunftigen Wirtschaftswissen-

schaftlem. aber auch mit bereits in der Krankenhaus-
wirtschaft tatigen Fuhrungskraften Lasungen fur Pro-
bleme der Struktur und Funkton der Gesundheitswirt-
schaft insgesamt und insbesondere auch der Kranken
hauswirtschaft sowie der einzelnen Medizineinrichtung
erarbeitet In diesem Bereich bietet das Institut ferti-

gen Betriebswirten eine meijahnge Postgraduierten-
ausbildung als Vorbereitung auf Aufgaben der Kran-

kenhausbetriebsleitung an

Auch aus seiner Forschungstatigkeit heraus bietet das
Institut Serviceleistungen an Es bestehen Arbeitskreise

zu folgenden Themen:

Die Dokumentationsstelle Krankenhauswesen gibt den
Informationsdienst .Krankenhauswesen/Health Care In-
formation Service heraus, der die von der Dokumenta-
tionsste!!e neu erfaBten Veraffentlichungstite! auf-
fuhrt Dieser Informationsdienst erscheint zweimonat-
lich und ist im Abonnement erhjltlich

luletzt fuhrt das Institut zu ausgewahlten Themen

Ausste!.angen darch, die vom tnstitut gegen Kostener-

stattung auch an Dritte ausgel:ehen werden

Altere Menschen in ihrem raumlichen Umfeld
- Behindertenorganisation in Berlin

Ambulante Arbeitstherapie
- Angewandte Gesundheitsforschung

Erkennung. Verhutung und Bekampfung von Kran
kenhausinfektionen
Krankenhausbau und Gesundheitswesen
Ermittlung von Folgekosten bel Krankenhausbauten

Diese Arbeitskreise halten ihre Sitzungen vor allem in
, Berlin ab. Einzelne Arbeitskreise tagen allerdings auch

  in Bonn, Dusseldorf oder Munchen.

Soweit es den Veranstaltungsbereich betrifft, findet
alle zwei Jahre abwechselnd in Berlin oder in Dussel-
dot·f das .internationate Krankenhaussymposium' statt
Zudem werden vom Institut in Zusammenarbeit mit
dem Senator fur Gesundheit und Soziales von Berlin

  und der Berliner Krankenhausgesellschaft in Berlin re-

gelmaBag Kolloquten zur Gesundheits- und Kranken-
hausakonomie durchgefuhrt
Daneben fuhrt das Institut auch zu Einzelthemen Ver-

anstaltungen durch oder beteiligt sich an solchen Ver
anstaltungen.

Den Fachzeitschriften stehen die Mitarbeiter des Insti-

tutes als Autoren uber die Forschungs- und Entwick

lungsergebnisse des Institutes zur Verfugung

Vom Institut fur Krankenhausbau der Tedinisctlen Uni-
versitat Berlin und vom Deutschen Krankenhaus-Insti-
tut in Zusammenarbeit mit der universitjt DOsseldorf

gemeinsam wird am tnstitut die Dokumentationsstene
Krankenhauswesen betrieben. Aufgabe dieser Doku-
mentationsstelle ist es, die deutsche und fremdspra-
chige Literatur zu diesem Fachgebiet zu erfassen und
der Fachaffentlichkeit zugangdch zu mad·,en

Speziell den Gesundheitsjmtern bietet das Institut fur
Krankenhausbau die Aufnahme in einen Verteiler an,
dessen Adressaten Ober die Veranstaltungen des Insti-

tutes laufend informiert werden.

4
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9 Das institut fur Krankenhausbau der Technischen Uni-

versitat Bert'n ist fur d:e Gesundheitsen ehung im Le-
bensberetch Wohnen ein wichtiger Partner

Insbescndere die engagie,ten Bemuhungen des Insti-

tutes um eine Ausrichtung des ambulanten und vor al-
lem des staionjren Krankenversorgungssystems an

den Gegebenheiten des Wohnumfeldes und des
Wohnbereiches sowie um eine verstarkte Ruckbindung
der Krankenversorgung in das Wohnumfeld zeigen ein

wichtiges Handlungsfeld fur eine umfassend angelegte
Konzeption der Gesundheitserziehung im Lebensbe
reich Wohnen auf.

So ist die Herausverlagerung von Gesundheitsleistun-

gen aus dem Haushalt und aus den Wohnungen in den
Krankenhaussektor mit ihren ungunstigen sozialmedizi-
nischen und 6konomischen Wirkungen vor allem auch
eine Folge ungenugender Bereitstellung vorgelagerter
haushalts- und wohnungsbezogener Gesundheits-und

Pflegedienstleistungen Diese spezifische gesundheits-
infrastrukturelle Unterversorgung sollte besonders an-

gesichts der weiteren Zunahme alter, chronisch kranker
und behinderter Menscrlen abgebaut werden

Innovative Einrichtungen und Dienste zur Verknupfung
dieser Leistungsangebote sowie organisatorische Kon-

zepte und P;anungsmethoden zur Vernetzung wurden
am Institut fur Krankenhausbau entwickelt und im Rah
men von Regionalstudien erprobt In dieser Richtung
sollte der Schwerpunkt von gesundheitsfarderlicher
Forsct·lung, Entwicklung und Lehre liegen

Daneben stellt der .Informationsdienst Krankenhauswe

sen/Health Care Information Service fur Akteure einer
umfassend konzipierten Gesundheitserziehung im Le-
bensbereich Wohnen eine vorrangig wichtige Informa-
tionsquelle zum Stand der fachlichen und wissen-
scI'laftlichen Publizistik vor allem im Bereich des institu-
tionellen Gesundheitswesens dar.

INSTITUT FOR
KRANKENHAUS
BAU

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

INSTITUT FOR
KREISLAUFFORSCHUNG

UND SPORTMEDIZIN

Deutsche Sporthochschule KOIn
Carl-Diem-Weg 1

5000 Kaln 41

Leistungssport:
Herr Prof. Dr. Mader
Herr PD Dr. Heck

Frelzelt- und Breitensport:
Herr Dr. VOIker
Herr Dr. LagerstrOm

Cardiologie und Reha-MaBnahmen:
Herr Prof. Dr. Rost

Herr Dr. Heck
Herr Dr. lagerstrOm
Herr PD Dr. VOIker

02 21/498 25 27

Das Institut fur Kreislaufforschung und Sportmedizin
wurde 1958 als private Einrichtung gegrundet (Deut-
scI·,e Sporthocischule Kaln, in Zusammenarbeit mit der
Medizinischen Universitatsklinik Kaln). Zunehmende

Herz-Kreislauferkrankungen in den 50er Jahren erweck-
ten das Interesse einiger Wissenschaftler an der experi.
mentellen Untersuchung uber den EinfluB von Arbeit,
Training. Sport und 8ewegungsmangel auf den gesun-
den und kranken Menschen

Das Institut wurde mit dem Ziel gegrOn(let durch For-

schung im Vorfeld EinfluB zu nehmen auf Gesundheits

bewuBtsein, Therapie und Rehabilitation und gleichzei-
tig einen Beitrag zu leisten fur den Sport 1962 wurde
das Institut vom lande Nordrhein-Westfalen ubemom

men und der Deutschen Sporthochschule Kuln ange-
gliedert.

Es besteht z. Zt. aus ca. 30 festangestellten Mitarbei-

tem (Arzte, med. Fachpersonal, 1 Ingenieur, Verwal-

tungskdfte, wissenschaftliche und studentische Hilfs-
krafte .

Vergleichbare Institutionen wurden in Frankfurt. Mun-
chen. Saarbrucken. Freiburg und Berlin eingerichtet.

Hauptaufgabe des Instituts ist die

- praventivmedizinische Forschung.
Hierbei stehen folgende Projekte im Vordergrund:
1. Untersuchung uber den Arbeits- und Trainingsein-

fluB auf den gesunden menschlichen Organismus
unter besonderer Berucksichtigung der Entste-

hung von Herz-Kreislaufkrankheiten sowie von

Stoffwechselkrankheiten.

2 Die Bedeutung von kdrperlichem Training und
von Sport fur den Patienten mit koronarer Herz-
krankheit (z. B. Zustand nach Herzinfarkt), mit

Hochdruckerkrankungen, Zuckerkrankheit und

Personen mit Obergewicht.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

361



INSTITUT FOR
KREISLAUF-
FORSCHUNG

UND SPORT-
MEDIZIN

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

Service-
telstungen

Empfehlungen

3. Bedeutung von Training und Sport auf den
Gesundheits- und Leistungsstatus im Kinder- und

Jugendalter.
4. EinfluB von Arbeit und Training auf den jlteren

Menschen

5. EinfluB von Medikamenten und chemischen Sub-
stanzen auf das Arbeits- und Leistungsverhalten

6 Entwicklung Optimaler Untersuchungs- und Trai-

ningsmethoden fur den Breiten- und leistungs-
sportler.

- Praktische Tatigkeit
- Jeder Patient, der eine Oberweisung seines Haus-

arztes besitzt, kann im Institut fur Kreislauffor-

schung und Sportmedizin untersucht werden

Demgemje erstreckt sich das Untersuchungsgut
vom internistischen Kranken bis zum Spitzen-

5 sportler der verschiedensten Sportarten Im vor-

dergrund stehen vorbeugende Untersuchungen
vomehmlich zur Verhutung von Herz-Kreislaufer-

krankungen, ferner Kontrolluntersuchungen von

Patienten im Zustand nach Herzinfarkt

D:e Fors:hungsergebnisse des trstituts v.erclen dem
Bundesinstitut fur Spom.vassenschaften, Kc.n. zur Ver-

fugung gestellt Zusammen mit Studien anderer Insti-
tute werden die Kurzfassungen in den Zweuahres-
berichten des Bundesinstitutes verbffentlicht (kosten
frei) Einige Berichte erscheinen in den Schriftenreihen
des Bundesinstitutes beim Hoffmann-Verlag, Schorn-
dorf, und im Verlag Sport und Buch, Kaln (Kataloge
dort anfordern)

Daruber hinaus erscheint eine Vielzahl von Veraffentli-

chungen, die uberwiegend an die medizinisch-wissen-
schaftliche Fachwelt gerichtet sind, an Multiplikatoren
im medizinisch/sgortmedizinischen Bereich oder aber
auch den interessierten Laien ansprechen sollen.

Beispielhaft seien genannt:

Veraffentlichungen in der

- Tagespresse oder in

Mit den Mitgliedern des Instituts besteht ein weitge-
fachertes Referentenangebot im In- und Ausland zu

allen Fragen der Herz-Kreis!aufforschung und Sport-
medizin (kostenverursachend)

Sm einze nen konnen Referenten fur Aus-, Fort- und

Weiterbildungsveranstaltungen zur Verfugung geste:It
werden

' AuBerdem wirkt das Institut bei Informationsveranstal-

  tungen und Tagungen mit und bietet Beratung in
akuten Fallen an

Das Institut fur Kreislaufforschung und Sportmedizin
bietet interessierten Institutionen an (z T kostenverur-

sachend):

- Leistungsspottler werden im Training und Wett-
kampf medizinisch betreut.
Das Institut grundet und betreut Rehabilitations

gruppen von Herzinfarktpatienten.
Lehrtatigkeit und Offentlichkeitsarbeit
- Das Institut fOhrt Fort- und Weiterbildungsveran-

staltungen fur Fachkrafte durch und veranstaltet

Kongresse und wissenschaftliche Symposien
- Eine Hauptaufgabe in diesem Bereich ist die Her-

ausgabe und Forderung wissenschaftlicher VerOf-

fentlichungen.
- auBerdem Ausweitung und Pflege der Kontakte

mit gleichartig interessierten nationalen und
internationalen Institutionen und Einrichtungen.

Eine weitere Aufgabe des Instituts ist

- die Entwicklung und F6rderung der Herstellung von

medizinisch-technischen Gedten

popu'arv,·ussenschaftl,chen medizinischen

Zeitschriften
Sonderdrucke von Broschuren und Faltb ttem

Durch die Veraffentlichungen in der

nationalen und internationalen Fachpresse

und die Herausgatle von

wissenschaftlichen Buchem

werden die Forschungsergebnisse der Fachwelt zur

Verfugung gestellt

Eine aktuelle Veraffentlichungsliste kann vom Institut
fOr Kreislaufforschung und Sportmedizin oder dem
Bundesinstitut fur Sportwissenschaften, Kdln, auf

Anfrage zur verfugung gestellt werden In Ausnahme-
'

fallen kann auch Informationsmaterial zur Einsicht
ubersandt werden.

      lieder
des Instituts sind bereit, an Projekten

mitzuarbeiten bzw bieten deren Beratung und Beglei-

! Anfragen bezuglich der Serviceleistungen konnen tele-
fonisch an das Institut gerichtet werden

akute und projektbegleitende Beratung.
Referentenservice.

- aktuelle Informationsvermittlung.
- in beschranktem Rahmen Informationsmaterial und

Veroffentlichungen.
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INSTITUT FOR
PRAVENTION UND

GESUNDHEITS-
FORSCHUNG Gml,H

- IPG -

Berliner StraBe 46
6900 Heldelberg 1

Herr Peter Lemke-Goliasch

Herr Alexander FOller

0 62 21/4 90 27

062 21/4 90 29

Das Institut fur Pravention und Gesundheitsforschung
(IPG) ist eine gemeinnutzige Gesellschaft mit beschrank-
ter Haftung und 1989 aus dem Deutschen Institut zur

Bekampfung des hohen Blutdruckes hervorgegangen

Zu den Aufgaben des IPG geharen die anwendungs
bezogene Forschung im sozialwissenschaftlichen und
sozialegidemiologischen Bereich sowie die Transfer-

forschung in der Pravention Dieses geschieht z B
Ober die DurchfOhrung von Modellversuchen, wie die
Gemeindestudie Stuttgart (.Gesund leben in stuttgarr)
im Rahmen der Deutschen Herz-Kreislauf-Praventions-
studie (DHP), die Evaluation von Aktionsprogrammen
und die Beratung von kommunalen und regionalen
Verbanden

Von den verschiedenen Projekten, die das IPG durch

gefuthrt hat bzw durchfuhrt, seien folgende beispiel-
haft aufgefuhrt:

- Arztebefragungen zur Hypertonie im Rahmen des
.Hypertension Research Action Programme' (HYRAP)
der WHO-Europa. Dieses Projekt der WHO soil uber
die Befragung von niedergelassenen Arzten, Beval-
kerung und Patienten den Stand der Bluthochdruck-

behandlung und -kontrolle in verschiedenen euro-

paischen Undern ermitteln und analysieren;
- .Bewohnernahe Praventionsangebote durch Kran-

kenkassen in Gemeinden und Stadtteilen', wo in
einem Einjahreszeitraum die Nutzung der primar-
praventiven Angebote verschiedener Krankenkassen
durch die Bevalkerung und das Interesse der Ver-
sicherten an Prjventionsangeboten untersucht

wurde;
- .Intersalr. eine internationale multizentrische Studie,

die von der WHO und der Internationalen Gesell-
schaft fur Kardiologie unterstutzt wurde. In Ober 50
Landem sollte damit der Zusammenhang zwisctlen

Elektrolyten und BlutdruckerhOhung untersucht wer-

den;
- .Gesundheitsvorsorgehandbuch der Allgemeinen

Ortskrankenkassen, in dem die verschiedenen

Praventionsangebote aller Ortskrankenkassen analy-
siert und bewertet wurden und daraus Empfehlun-
gen fur die Ortskrankenkassen enavickelt wurden

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Das Medienangebot der IPG entwickelt sich aus den

Projekten, in der Hauptsache aus der DHP-Studie. Es
wendet sich an Multiplikatoren und vor allem an End-
verbraucher. Beispielhaft sollen genannt werden:

- .DHP-Forum, ein vom wissenschaftlichen Institut

der Arzte Deutscilands (WIAD) fur die Studien-

zentren der DHP-Studie herausgegebenes Perio-
dikum (kostenlos), das in verschiedenen Rubriken

Grundsatzartikel, Ergebnisse, Berichte und Mitteilun-

gen im Zusammenhang mit der DHP-Studie enthalt,
- Faltbratter zum Thema .Bewegung' wie z. B. .Rad-

fahreni .Gymnastik, .Bergwandern, .Skilanglauf,

  Entsprect·tend der Aufgabenstellung des IPG liegt das

Schwergewicht der Serviceleistungen bel

' der Konzeptentwicklung und/oder Durchfuhrung,
sowie
der Evaluation von PrjventionsmaGnahmen in
Gemeinden und Betneben
und der Beratung fur Praventionsmaanahmen

Durch die fachliche Kompetenz des IPG werden auBer-
dem geleistet

- Broschuren, Rezeptkarten und Faltbljtter zum

Thema .Err· ahrung wie z. B. .Rezepte und An-

regungen fur eine gesunde Emahrungi .Die wich-

tigsten Err,ahrungsregeln . . .", .Gesunder essen -

Herzenssache, ein kleiner EBwegweiser . .,

- Faltblatter zu den Risikofaktoren wie z B..Blut-
druck', .Cholesterin, .Stree,
Broschuren und Faltblatter zum Thema .Rauchen
wie z B .Runter vom Rauchen',.Frau und Zigarette'.
.Frische Luft! - wie Sie vom Rauchen loskommen'.
.Passivrauchen'.

- Informationen uber .Selbsthilfegruppen'
(Einzelexemplare kostenlos, bei Teilauflagen Kosten-

beteiligung).

- die Organisation und Durchfuhrung von Tagungen
und Symposien,
die Gestellung bzw Vermittlung von Experten fur

Vol-trage usw,

die Vermittlung von Tagungen und Kursen, vor allem
zu den Themen der Herz-Kreislauf-Risikofaktoren

und zur Selbsthilfe (kostenfrei)

Dle meisten dieser Servlceleistungen sind kostenverur-

sachend

Empfeh/ungen   Das Institut for Pravention und Gesundheitsforschung
(IPG) verfugt Ober Fachleute und Medien, Forschungs-
erfahrungen und -instrumente, vor allem zu den Berei-
chen .Herz-Kreislauf-Risikofaktoren'. .Selbsthilfe' und

Erfolgsbewertung Es vArd empfohlen, bei MaGnahmen

in diesen Bereict·ten mit dem IPG Kontakt aufzu-
nehmen

AuBerdem sollten bei Vorhaben zur betrieblichen

Gesundheitsfarderung, zur Gesundheitsfarderung im

vorschulischen und schulischen Bereich und auf

Gemeindeebene die Erfahrungen und Entwicklungen
des IPG genutzt werden.

- IPG -
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INSTITUT FOR
SOZIALARBEIT UND

SOZIALPADAGOGIK

- ISS -

Am Stockborn 5-7

6000 Frankfurt/Main

Herr Harald Hottelet
(Stellvertretender Direktor)

069/582025-28

Das Institut for Sozialarbeit und Sozialpjdagogik (ISS)
wird Oberwiegend durch das Bundesministerium fur

Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit getragen.
Seine vielfaltigen Publikationen zur Wohnsituation so-

zialei Problemgruppen eignen sid, fOr die Gesund-

heitserziehung im Bereich der Wechselwirkungen von

Wohnungsversorgung. Wohnungsverhaltnisse und Ge
sundheit.

Das Institut fur Sozialarbeit und Sozialpadagogik (ISS)
mit Sitz in Frankfurt am Main besteht seit 1974. Es wird
durch die Gesellschaft fur Sozialforschung und Sozial-

planung GmbH mit Sitz in Bonn getragen.
Finanziert wird das Institut zum Oberwiegenden Teil
durch das Bundesministerium fOr Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit Das Institut fur Sozialarbeit

und Sozialpadagogik ist gemeinnutzig.
Aufgabe des Institutes ist die Erforschung der Lebens-

lagen sozialer Problemgruppen. Zugleich sollen aber
auch die EinfluBnahmen und die Einwirkungsweisen
der Einrichtungen und Fachkrafte der Sozialarbeit in

diese Problembereiche beobachtet und untersucht

werden. Damit sollen abgesicherte Aussagen Ober die

Wirkungen sozialarbeiterischer und sozialpadagogischer
Handlungen und MaBnahmen gewonnen werden. Zu-

gleich soll eine wissenschaftliche Fundierung der sozia

len Arbeit und Sozialverwaltung erreicht werden.

Zur Erfullung dieser Aufgabenstellung untersucht das

Institut die Umsetzung der Bundesgesetzgebung auf

den Gebieten Sozialrecht, Jugendrecht und Strafvoll-

zugsrecht in die Praxis von Sozialarbeit und Sozialpad
agogik Hierbei wird in Einzelprojekten die Wirkung der

jeweiligen Gesetze in der Praxis untersucht und darge-
stellt und es werden Vorschlage fur die weitere Rechts-

gestaltung durch den Gesetzgeber entwickelt. Gleich-

zeitig werden die sogenannte Regelpraxis, aber auch

Modellprojekte der Sozialarbeit und Sozialpadagogik
wissenschaftlich begleitet und daraus Verbesserungs-
vorschlage fur die Sozialarbeit und Sozialpadagogik
entwickelt

Fur den

emgen Leser

Aufgaben
und Zlele
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Das Institut fur Sozialarbeit und Sozialpadagogik (ISS)
gibt ASS-Papiere' heraus, in denen kurzfristig und zeit
nah Tatigkeitsberichte, Stellungnahmen und Expertisen
des Institutes veraffentlicht werden. Veraffentlicht
wurden bisher u a Pagiere zu folgenden Themen:

- Sozialptanung f  a!!einstehende Wohnungslose
in DOsseldorf

- Ambulante NichtseBhaftenhilfe in Niedersachsen.

Daneben gibt das Institut auch .Arbeitshefte' heraus.
in denen aktuelle Fact·Ibeitrjge und wichtige Zwischen-
ergebnisse sowie Gesamtdarstellungen von For-
schungsvorhaben des Institutes veraffentlicht werden
In diesen Arbeitsheften werden auBerdem Statistiken
fur die Praxis und auch fur die Aus- und Fortbildung
der Sozialarbeit gebracht.
Weiterhin publiziert und dokumentiert das Institut in
seiner Reihe .Materialien  Ergebnisse seiner For-
schungstatigkeit, Erfahrungen und Erkenntnisse aus

der Praxisforschung sowie der wissenschaftlichen Pro-

jektbegleitung, aus der Institutions- und Planungsbera.
tung und aus der Fortbildungsarbeit Zu nennen sirld
hier u a folgende Themen, die bis!ang in den,Mate-
Ca ien' behandek wordep s pd:

Das Institut fur Sozialarbeit und Sozialpadagogik (ISS)
betreibt auf der Gundlage seiner umsetzungs- und

Auswirkungsuntersuchungen eine breite Beratungs
tatigkeit fur Institutionen, Planungsvorhaben und Re-
gelpraxis Hierbei werden im Einzelfalle Gesichtspunkte
der Sozialarbeit und Sozialpadagogik untersucht und
vertieft Als Problembeispiele kannen dabei genannt
werden:

- Quatifizierung ambulanter Dienste im Gesundheits-
und Sozialbereich

- Wohnbiographien alleinstehender Personen in
1 schwierigen sozialen Lagen
:

- Struktumandel, Stadtteilentwicklung und interkultu
relle Beziehungen

- Okologische Studie Ober die Stadt Duisburg
- Befragung zur Obdachlosenarbeit in Duisburg

und Essen
- Heimerziehung auBerhalb des Heimes in Aueen

wohngruppen
- Soziale Arbeit fur Zielgruppen und Stadtteile
- Neuorganisation der sozialen Dienste in Bremen

Aus ndische Arbeiter und ihre Familien

Viermal jahrlich erscheint auaerdem ein Jnformations-
dienst zur Auslanderarbeir Dieser Informationsdienst
will vor allem zu einer ressortubergreifenden Auffas-

sung und Betrachtung dieses Problemfeldes beitragen
und bringt daher Arbeiten zur Auslanderpolitik, zum

Ausltanderrecht, zu Schul- und Ausbildungsfragen im

Zusammenhang mit Auslandern und auch zu Fragen
der Gesundheitsversorgung von Auslandern.
Samtliche Schriften kannen beim Institut gegen Ko-

stenerstattung bezogen werden

Vorwiegend fur den Einsatz in der Aus- und Fortbil-
dung h lt das Institut ein breites Angebot von Plaka-
ten, Ton- und Dia-Schauen sowie Videofilmen in einer

eigenen Reihe .Medien' bereit

Zusatzlich bietet das Institut Supervisionsleistungen fur
Institutionen und Personen an. Diese Supervisionen
sollen dazu dienen, die Einrichtungen der Sozialarbeit
und Sozialpadagogik und ihre Mitarbeiter bei der be-
durfnis- und bedarfsgerechten Ausgestaltung ihrer An-

gebote und Aktivitaten fur die Adressaten dieser Arbeit
zu unterstutzen
Die Beratungs. und Supervisionsleistungen des Institu.
tes werden fur die jeweiligen Auftraggeber zu Tages-
Satzen von etwa 500. DM erbracht

Das Institut fur Sozialarbeit und Sozialpadagogik (ISS)
beschaftigt sich schwerpunktmaBig mit Fragen, die fur
den Lebensbereich Wohnen von hoher Bedeutung sind
und von daher auch Hinweise auf solche Faktoren fur

Gesundheitsbelastungen im Lebensbereich Wohnen ge-
ben, die auf den ersten Blick noch nicht als gesund-
heitliche Risikofaktoren erkennbar sind oder zumindest
noch kaum als gesundheittiche Risikofaktoren diskutiert
werden
So werden ungunstige Lebenslagen in der Sozialmedi-
zin und Sozialepidemiologie durchweg als Ursache.
aber auch ats Fo!ge von Gesundheitsbeeintrachtigun-
gen beschrieben. Die Arbeit des Institutes filr Sozialar-
beit und Sozialpjdagogik besteht auf weite Strecken
in der Erforschung solcher ungunstigen Lebenslagen.
Sie bietet damit fur ein umfassendes Konzept Gesund-

heitserziehung im Lebensberelch Wohnen Hinweise
und Ansatzpunkte fur eine kompensatorische Gesund-

heitsunterstutzung Eine solche Gesundheitsunterstut-

Breiten Raum nehmen beim Serviceangebot des Insti-

tutes Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen ein. Mit
diesen Veranstaltungen verfolgt das Institut das Ziel,
die Ergebnisse seiner wissenschaftlichen Tatigkeit in die
Praxis umzusetzen und so die Handlungskompetenz
der Fachkrafte der Sozialarbeit und Sozialpadagogik zu

starken Hierdurch soil vor allem auch die lebenslage
benachteiligter Menschen verbessert werden Als The-

menbeispiele fur diese Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen k6nnen genannt werden:

- Kommunale Altenplanung
- Kommunale Auslanderberichte

Frauen in der kommunalen Sozialpolitik
- vernetzung ambulanter und stationarer Dienste
- Management in sozialen Organisationen

Der Kostenbeitrag fur diese Fort- und Weiterbildungs-
veranstaltungen betragt je Teilnehmer und Veranstal-

tung derzeit etwa 150, - DM.
Das Institut gibt jjrirlich ein Verzeichnis seiner Veraf-

fentlichungen heraus Interessenten k6nnen sich in ei-

nen Verteiler aufnehmen lassen Sie erhalten dann
kostenlos Informationen uber die Fort- und Weiterbil-

dungsmaGnahmen sowie uber die Veroffentlrchungen
des Institutes

zung ist insbesondere fur diejenigen Bevdlkerungs-
gruppen natig, die zusatzlich zu allgemeinen ungOnsti-
gen Lebensbedingungen auch noch im Wohnbereich

eingeschrjnkt sind

Umgekehrt bieten die zahlreichen Fort- und weiterbil-

dungsveranstaltungen des Institutes auch die Maglich-
keit, Problemstellungen der Gesundheitserziehung im
Lebensbereich Wohnen den Sozialarbeitern und Sozial-

padagogen naherzubringen.
Das Institut hat darOber hinaus auch einige Unter-

suchungen vorgelegt, die sich unmittelbar mit Woh-

nungsfragen befassen. So hat das Institut Strategien
zur Integration von Obdachlosen in die Gesellschaft
entwickelt.

Insgesamt stellen die Arbeitsergebnisse des Institutes
eine wichtige Grundlage fur eine problemspezifische
Schwerpunktbildung im Rahmen einer breiten Konzep-

  tion von Gesundheitserziehung im Lebensbereich
Wohnen dar

- ISS -

1

366 1



Adresse

Telefon

INSTITUT FOR SOZIAL-

MEDIZIN UND

EPIDEMIOLOGIE

AM BUNDES-

GESUNDHEITSAMT

General-Pape-StraBe 62-66

1000 Berlin 42

0 30/780 07-103

Das Bundesgesundheitsamt. das seine Tradition auf

das Kaiserliche Gesundheitsamt und das spatere
Reichsgesundheitsamt zuruckfuhrt, ist die zentrale For-

schungseinrichtung der Bundesrepublik Deutschland
auf dem Geb',et der affentlichen Gesundheitspflege
und hat den Auftrag. Risiken fur die Gesundheit von

Mensch und Tier fruh zu erkennen. nach Maglichkeiten
zu suchen, diese zu begrenzen und im Rahmen seiner

gesetzlichen Kompetenz Gesundheits- und Umwelt-
risiken einzudjmmen

Das Amt ist in sieben wissenschaftliche Institute und
eine Zentralabteilung gegliedert

Das Institut fur Sozialmedizin und Epidemiologie erhielt

den Auftrag, die Entstehungsbedingungen. die Verbrei-

tung in der Bevalkerung, die Maglichkeiten zur Ver

hinderung oder Eindammung solcher .Zivilisations-
krankheiten zu untersuchen Im Mittelpunkt der Arbeit
des 1970 gegrundeten Instituts stehen derzeit Herz

und Kreislaufkrankheiten, Krebskrankheiten, Diabetes,
Fettstoffwechselstarungen, chronische Leberkrankhei-

ten In epidemiologischen Feldstudien werden die Hju

figkeit von Krankheiten, Krankheitsfruhformen und

somatischen Risikofaktoren in der Bev6Ikerung
ermittelt.

Die Querschnitts- und Langzeit-Untersuchungen an

graBeren Bevalkerungskollektiven sollen aber nicht nur

Aussagen Ober die Krankheiten, deren Fruhformen und

somatische Risikofaktoren erbringen Als wichtige For-

schungsaufgabe wird das Erfassen und Messen von

krankmachenden Umweltbedingungen und Verhaltens-

weisen angesehen.

In der Arbeit des Instituts nehmen prospektive epide-
miologische Studien einschlieelich der Interventions

studien einen breiten Raum ein. Solche langzeitunter-
suchungen an Kohorten werden aueerdem nur von

wenigen anderen Einrichtungen in der Bundesrepublik
Deutschland durchgefuhrt obwohl sie von groBer
Bedeutung sind Untersuchungen an Bevakerungs-
kollektiven, besonders prospektive epidemiologische
Studien, sind eine wesentliche Grundlage fur die Erken-

nung und Bewertung gesundheitlicher Risiken. gleich
ob es sich um Umweltbelastungen, gesundheitschad-
liche Verhaltensweisen. psychosoziale Beanspruchun-
gen, Bedingungen des Arbeitslebens, Auswirkungen
von Sport, Emahrung, Arzneimittelkonsum oder ille

galen Drogen handelt. Allerdings ist hinzuzufugen, dae
trotz der standig wachsenden Zahl solcher Studien in
den aufgezjhlten Forschungsbereichen die Beweiskraft

der Ergebnisse noch gering get,lieben ist. Das hat ver-

standliche Grunde: den Untersuchungen wohnen
erhebliche wissenschaftliche und methodische Schwie- 367
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rigkeiten inne, fachlich standhaltende epidemio-
logische Langzeitstudien sind aufwendig, dauern lange,
erfordern gleicherma Ben fachubergreifenden Sach
verstand, organisatorische und logistische Fahigkeiten
sowie ausdauerndes. standardisiertes Arbeiten

Eine Reihe von prospektiv angelegten Studien wird
vom Institut allein oder haufiger im Froschungs-
verbund mit anderen Arbeitsgruppen des In- und Aus-
landes durchgefuhrt, u. a. die Hessenstudie, die
Nordenham/Brake-Studie. die Vegetarier-Studie. die

Linienbusfahrer-Studie, die Post-Studie.

Die wissenschaftliche Arbeit des Instituts wird im
besonderen MaGe von drei Themen bestimmt:

- Gesundheitsberichterstattung
Dachdokumentation Krebs

- Umwelt und Gesundheit, eingeschlossen Passiv-
rauchen

Daneben wurden die laufenden epidemiologischen
Feldstudien des Institutes mit intensivem Arbeits-
aufwand fortgefuhrt:

Beispielhaft seien erwahnt:

,
Teilaufgaben der Deutschen Herz-Kreislauf-Praventions-

studie, Kohortenstudie in Berlin-Spandau. Querschnitt-
studie .Et·werbstjtigkeit, Familienarbeit und Gesundheit
bel Frauen', Mitarbeit in dem nationalen Gemein-
schaftsprojekt .Ernahrungsgewohnheiten und klinisch- ;
biochemisch erfaebare Risikofaktoren'. Longitudinal-
studie .Gesundheitsverhalten im Kindes- und Jugend-
alter, Querschnittstudie bei Vegetariern

H
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

INSTITUT FUR
SOZIALWISSENSCHAFT-

LICHE FORSCHUNG e.V.

Milnchen (ISF)

Jakob-Klar-StraBe 9

8000 MOnchen 40

Dr. Fritz BOhle (Mitarbelter)

089/2729210

Das Institut fur Sozialwissenschaftliche Forschung e V

(ISF), Munchen. ist ein gemeinnutziger Verein. der in
dieser Form im Winter 1964/65 gegrundet wurde. Das
ISF war als einer von drei Arbeitsbereichen am Sonder-

forschungsbereich 101 der Universitat Munchen .Theo-
retische Grundlagen sozialwissenschaftlicher Ben.Ifs-

und Arbeitskrafteforschung beteiligt; seit 1986 ist das
Institut am Sonderforschungsbereich 333 .Entwick-
lungsperspektiven von Arbeit' beteiligt

Die Leitung des ISF obliegt einem Institutsrat. der aus

sieben Wissenschaftlichen Mitarbeitem und einer Ver-

waltungsangestellten besteht. Die Institutsrate sind

langlahrige Mitarbeiter des ISF: sie zeichnen fur jeweils
andere Ressorts verantwortlich. Die Finanzierung er.

folgt ausschlieelich projektbezogen aus Mitteln der all-

gemeinen Forschungsforderung. sowie durch For-

schungsauftrage affentlicher Stellen. Das Schwerge-
wicht solcher Auftrage liegt bei den Bundesministerien

Die Forschungsarbeit des Instituts bezieht sich auf die
Tradition der deutschen Industriesoziologie; es ist je
dod·t bestrebt, zu einer besseren theoretischen Fun-

dierung dieser Tradition beizutragen und diese durch
das Aufgreifen von gesellschaftlichen Problemen zu er

weitern:
- Einsatz von Arbeitskraften und Gestaltung von Ar-

beitsbedingungen,
technisch-organisatorische Veranderung von Arbeits-

prozessen in Betrieben und affentlicher Verwaltung.
- Sicherung gegenuber sozialen Risiken,

Qualifizierung und Reform im Bildungs- und Berufs-

bildungssystem.
- Mobilitat, Funktionsbedingungen und

Probleme regionaler und betrieblicher Arbeitsmarkte
bzw Teitarbeitsmarkte.

Das ISF versucht, diese Probleme nicht als isolierte Ein-

zelfragen anzugehen. sondern die ob,'ektiven gesell-
schaftlichen Bedingungen ihrer Entstehung und Ent-
wicklung und den Kontext ihrer gesellschaftlichen The-

matisierung in die Forschungsperspektive miteinzube-
ziehen. Dadurch ergeben sich zahlreiche Beruhrungs-
und Oberschneidungspunkte zu benachbarten Wissen-
sci·taften und Forschungsrichtungen.
Die Arbeitsschwerpunkte des ISF sind vor allem:
- Industriesoziologische Technikforschung.
- Qualifikations- und Arbeitsmarktforschung,
- Untersuchungen uber betriebliche Arbeits- und Per-

sonalpolitik.
Ferner wurden und werden dabei auch die Beziehun-

gen zwischen betrieblichem Arbeitskrafteeinsatz und
6ffentlichen MaBnahmen (staatlich-normative Regelun
gen, affentliche Institutionen, aber auch gewerkschaft

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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liche Aktivitaten) bearbeitet sowie die Rolle zwischen-
betrieblicher Beziehungen analysiert
Der Zusammenhang zwischen den Arbeiten des ISF
und der Gesundheitsf6rderung liegt in der Ausrichtung
des Instituts auf den Gesundheitsschutz am Arbeits-

platz, der als praventive Soziatpolitik verstanden wird.
Die Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz werden als die

en zentrale Gesundheitsgefahrdung in der Gesellschaft

angesehen Demzufolge werden die Gesundheitsrisiken
und deren Auswirkungen ausgehend von Arbeitsplat
zen bis hin zu der gesamten Lebenssituation etforscht.
Diesem Vorgehen liegt ein erweiterter Gesundheits-

begriff zugrunde, der auf physische und psychische
Befindlichkeit. Qualifikation und die Fjhigkeit zur Inter-

essendurchsetzung abhebt.

Medlenangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

Das tsF ver ffentlicht Arbeitsergebnisse regelrnaBig in

zwei Publikationsreihen:

.Arbeiten des ESF Munchen und

.Fcrschungstericite aus dem ISF Munchen'
seit 1977 Im Campus Vervag Trankfurt/New York ,Die
fruher bei der Europaischen Verlagsanstalt eEVAi. Kc:n,
und dem Athenjum Verlag. Frankfurt/M

.
erschienenen

Arbeiten werden jetzt auch von Campus vertrieben )
Zur letzten Reihe gehOren auch die Forschungsberichte
des Projekttrigers .Humanisierung der Arbeir; bei-

spielhaft seien folgende Publikationen genannt·
- Bat,le, Milkau: Vom Handrad zum Bildschirm Eine

Untersuchung zur sinnlichen Erfahrung im Arbeits-

prozeB Frankfurt/Munchen 1988

An Serviceleistungen fur Offentliche Institutionen kon-
nen Referenten - beispielsweise zum Thema
.Gesundheitsbelastungen bel neuen Technologien
angeboten werden, ebenso wie wissenschaftliche Un-

tersuchungen zu den oben genannten Themen

Das Institut fOr Sozialwissenschaftliche Forschung ist
ein wichtiger Ansprechpartner fur schw;erige industrie-

soziologische Forschungsfragen, vcr a",!em, wenn es

um die Veranderungen im ArbeitsprozeB. Wandlungen
der Gesundheitsbelastungen. Chancen und Bedingun-
gen der Arbeltsgestaltung geht
Fur alle grOndlichen Orientierungen in gesellschafts
politischen Fragen und laufenden wissenschaftlichen

Diskussionen sind die Ver6ffentlichungen und die Mit-
arbeiter als kompetente Referenten zu empfehlen

Es werden keine besonderen padagogischen Methoden

verwendet.
In neueren Arbeiten - insbesondere zur Rolle des

Erfahrungswissens im Arbeitsprozee - wird vor allem

eine Identifikation der Betroffenen mit dem Gesund-

heitsschutz betont. Die Betroffenen sollen in die Lage
versetzt werden, ihre Interessen selbst .von unten

durchzusetzen, auch wenn Verrechtlichungen und Pro-

fessionalisierungen dem entgegenstehen sollten

Die strukturellen Ebenen der Arbeit des Instituts sind

1. Arbeitsplatztypen
2 Betriebsumfeld (Gesundheitsrisiken als Ausdruck

betrieblicher Organisation)
3. Gesellschaftliche Rahmenbedingungen.

- Dahl, Deiss, Sauer. Bahle unter Mitwirkung von Alt- 1
mann: Belastungsabbau unter Tage Zum Einflue
offentlecher MaBnahmen auf die Humanisierung der
Arbeat. Vervag G! ckauf. Essen 1982

Vollstandgge Pub:,kationslisten konnen beim iSF ange
fordert werden
Die Ver6ffentlichungen wenden sich an Mitglieder in
6ffentlichen Institutionen und Verbjnden und an die

I wissenschaftliche Fachaffentlichkeit mit der Zielsetzung
der Aufklarung zur Erkennung von Gesundheitsrisiken

und Strategien zu ihrer Vermeidung

l
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

INSTITUT FOR
THERAPIEFORSCHUNG

- IFT -

ParzivalstraBe 25

8000 MOnchen 40

Herr Dr. Buhringer
Herr Dr. KrOger

089/3608 04-10/11

Das IFT wurde 1973 von Mitarbeitern des Max-Planck-

Instituts fur Psychiatrie in Munchen gegrundet. Es hat
die Rechtsform einer gemeinnutzigen Gesellschaft mit
beschrankter Haftung.

SatzungsgemaBe Aufgabe des IFr ist die Verbesserung
der gesundheitlichen und sozialen Versorgung der
Bevalkerung auf der Grundlage von Forschungs-
erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Psychologie.
Ziel der Arbeit des Instituts ist es. die LOcke zwischen

Grundlagenforschung und angewandter Forsd·lung zu

schlieeen, indem es Grundlagenerkenntnisse der
Verhaltenswissenschaften in die Praxis Obertragt.

In den Rahmen dieser anwendungsorientierten
Forschung werden alle StOrungen oder Erkrankungen
miteinbezogen, zu deren Pravention oder Behandlung
fundierte psychologische Verfahren zur Verfugung
stehen oder entwickelt werden kOnnen

Die Aktivitjten des IFT liegen demzufolge

- im Obergangsbereich von der Psychologie zur

Medizin (Psychosomatik, Verhaltensmedizin);
- im Obergangsbereich von der Psychologie zum

sozialen Bereich (psychosoziale Problemfelder);
- im Rahmen der Medizin in den Bereichen, die mit

psychologischen Aspekterkzu tun haben bzw in
denen psychologische Verfahren zur Anwendung
kommen (z. B. Herz-Kreislauf-Pravention):

- daruber hinaus in allen 8ereichen, in denen die

Psychologie in der Interaktion mit anderen Diszi-

plinen eine Rolle spielt.

Konkrete Arbeitsschwerpunkte des IFT sind:

- Entwicklung und Evaluation von MaGnahmen im

Bereich der Pravention, Therapie und Rehabilitation

(u. a. Alkoholabhangigkeit, pathologisches Spiel-
verhalten. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, NichtseB-

haftenhilfe),
- Beratung von Institutionen im Gesundheitswesen,
- Durchfuhrung von Fortbildungsveranstaltungen fur

Berufe aus dem Gesundheits- und Sozialbereich,
- Durchfuhrung einer berufsbegleitenden Weiterbil-

dung fur Diplom-Psychologen in klinisch-psycholo-
gisct·len Verfahren mit Schwerpunkt Verhattens

therapie,
- ScI·tulung von Kursleitem fur den Bereich Praven-

tionsma Bnahmen im Gesundheitswesen (z. B. Nicht-
rauchen, Abnehmen, Stree, Bewegungsmangel),

Aufgaben
und ziele
der Institution
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- Publikationen von verhaltenspsychologischen und
verhaltensmedizinischen Forschungsarbeiten fur
Wissenschaftler und wissenschaftlich interessierte
Praktiker.

Das Institut erhalt keine festen Zuschusse, sondern
wird ausschlieBlich mit zeitlich befristeten Forschungs-
auftragen und Forschungszuwendungen sowie Vergu-
tungen fur Dienstleistungen finanziert Auftraggeber
bzw Zuwendungsgeber sind Offentliche Stellen sowie
private gemeinnutzige Organisationen. Neben den

Samulche Publikationen des  FT haben wissenschaft-
lichen Charakter und wenden sich an Personen und
Institutionen aus dem Wissenschafts- und Forschungs-
bereich sowie an interessierte Fachkrafte und -einrich-

tungen aus der Praxis

Der Tatigkeltsbericht des IFT gibt einen Uberblick uber
samtache Forschungsprolekte des Enstatuts imjewei-
ligen Bertchtsze,traum Der Bericht wird regeemaB.g
veroffentlicht Vorgesehen ist ein Jahrlicher bzw zwei-

Jahrlicher Erscheinungsturnus. Der Bericht kann beim
IFT kostenlos angefordert werden

Die Arbeit einzelner Projekte wird in den beiden
Forschungsberichtsreihen AFT-Berichte' und .IFT-
Manuale' publiziert

Im Rahmen der IFT-Berichte sind u. a. auch eine viel-
zahl von Beschreibungen und Ergebnissen von Unter-

suchungen und Projekten zu suchtspezifischen Fragen
sowie Statistiken einzelner stationtirer und ambulanter
Suchthi fe-Einrichtungen veraffentlicht.

Die IFT-Manuale dokumentieren Lehrgangseinheiten
bestimmter Projekte. die Trainings- bzw. Arbeitsunterla-

,

gen fur die Therapeuten/Kursleiter sowie die Instruk-
tions- und Begleitmaterialien fur die Klienten/Kurs-
teilnehmer (z. B Nichtrauchen, Abnehmen, StreB.
Bewegungsmangell

Diese beiden VerOffentlichungsreihen kannen von

Fachinstitutionen und interessierten Einzelpersonen
beim IFT kostenlos angefordert werden. Das IFT infor-
miert auch Ober die bisher erschienenen Themen bzw
Titel dieser Reihe

In Zusammenarbeit mit elnem wissenschaftlict·ten
Gremium und von einem Fachverlag herausgegeben,
veroffentlicht das IF:T drei Uteraturreihen:

Die Reihe .IFT-Texte' stellt Ergebnisse aus der psycholo
gisct·ten Forschung, speziell zur Verbesserung der

Gesundheitsversorgung, vor. Themen dieser Reihe zu

Problemen aus dem Suchtbereich sind u. a.:

etwa 20 fest angestellten Wissenschaftlern (vorwiegend 1
Diplom-Psychologen) beschaftigt das Institut noch
Honorar-Fachkrafte in den Bereichen Fort- und Weiter-

bildung sowie bei Forschungsarbeiten und der Daten-
verarbeitung

Der Bereich Sucht ist neben der Verhaltensmedizin und
dem psychosozialen Bereich einer der Forschungs-
schwerpunkte des IFT. DurchgefOhrt werden sowohl

eigene Forschungsprojekte des Instituts als auch
wissenschaftliche Begleitungen von Modellvorhaben.

- Ambulante Behandlung junger Alkoholabhangiger,
- Verhaltenstherapie in der Suchtkrankenhilfe,

Stationjre Behandlung von Alkohotabhjngigen.
- Die Fachambulanz fOr Abhangige und Gefahrdete.

In der .IFT-Grund!agenforschung= werden Ergebnisse
aus der psychologischen und verhaltensmediztnlschen

Grundlagenfcrschung pub!.iztert An suchtspezifischen
Themen s:nd bisner z B erschienen.

Die Vorhersage des Behandlungserfolges bei
alkoholkranken Frauen,
Therapiemotivation in der Behandlung des
Alkoholismus

In den .IFT-Materialien' werden Manuale und Klienten-

anleitungen fur praventive und therapeutische MaB-
nahmen und Programme publiziert Hier sind u a die
Materialien eines Gruppenprogramms .fur zukunftige
Nichtraucher .Mit leichten Schritten zur letzten

Zigarette' - veraffentlicht

Gesamtverzeichnisse dieser drei Reihen mit Preis-

angaben sowie ausfuhrliche Informationen uber den
Inhalt einzelner Titel sind beim Verlag erhiiltlich:

Gerhard Rattger verlag
ParzivalstraBe 25
8000 Munchen 40
Telefon 089/36080450

Bestellungen konnen Ober den Buchhandel oder direkt
beim Verlag erfolgen.

Die .IFT-Nachrichten beinhalten Mitteilungen Ober
laufende Projekte des Instituts und wenden stch vor-

rangig an die institutseigenen Mitarbeiter so'vie die
Auftraggeber derjewelligen Projekte Dle OFT-Nachrich-
ten erscheinen mehrmals jahrlich und werden auf

Anfrage kostenlos auch an andere interessierte Institu-
tionen bzw Fachkrifte abgegeben

Die .Fortbildungsbroschure erscheintjahrlich und
enthalt die Themen, Termine und sonstigen Daten aller
Fortbildungsveranstaltungen des IFT. Sle ist kostenlos
erhaltlich

- IFT -

1
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Weitere Servaceleistungen des IFT sind:Das IFT bietet gemeinsam mit dem Gesamtverband fur
Suchtkrankenhilfe im Diakonischen Werk der Evange-
lischen Kirche in Deutschland die Weiterbildung zum

Sozialtherapeuten an Es hande:t sich dabei um eine

3jahrige berufsbegeeitende Weiterbildung for Ange
harige akademischer Berufe im Suchtkrankenbereich.
Diese Weiterbildung steht allen Fachkraften offen, die
unmittelbar mit Suchtkranken arbeiten.

Im Rahmen der Fortbildung veranstaltet das IFT

gemeinsam mit Berufs- und Wohlfahrtsverbjnden
dreimal jjhrlich die .Verhaltenstherapiewoche'. B
handelt sich dabei um eine interdisziplinare. themen-

ubergreifende Fortbildung fur Mitarbeiter aus dem
Gesundheits- und psychosozialen Bereich.

Das IFT bietet daruber hinaus auch spezielle Media-

torentrainings sowie Weiterbildungen bzw. Schulungen
fur Psychologen und Arzte an.

Das IFT verschickt auf Anfrage kostenlos Informations-
material zu den angebotenen Fort- und Weiterbildun-

gen (siehe hierzu .Fortbildungsbroschure' unter

.Medienangebotel.

Das IFT ist auch in der Lage, spezielle Fortbildungen fOr
bestimmte Institutionen oder zu bestimmten Themen-
bereichen inhaltlich und organisatorisch zu entwickeln
und durchzufuhren.

Die anwendungsorientierte wissenschaftliche Arbeit
des IFT findet in dem vielfaltigen Medien- und Selvice-
angebot seinen Niederschlag.

Einen umfassenden Oberblick Ober die Projekte des IFT
im Zeitraum 1973-1989 gibt der Tatigkeitsbericht, der
beim IFT angefordert werden kann. Weiterhin ver6f-
fentlicht das IFT in zwei Reihen .IFT-Berichte' und .IFT-
Manuale Beschreibungen und Ergebnisse von Unter-

suchungen und Projekten sowie Trainings- und Arbeits·
materialien zu den entwickelten Kursprogrammen. Die
Information daruber sollte beim IFT eingeholt werden.

- Beratung von Offentlidien und quasi-Offentlichen
Einrichtungen in organisatorischer, personeller, admi-
nistrativer und dokumentatorischer Hinsicht fur die

Schwerpunkt-Tatigkeitsbereiche des Instituts,
Expertisen-Erstellung fur die o a Einrichtungen zu

bestimmten Fragestellungen,
- Dokumentation, EDV und Statistik - Auch diese

Serviceleistung wendet sich an die genannten Insti-
tutionen und beinhaltet die Entwicklung von Doku-

mentationssystemen einschlieBlich der Programme,
die Ausbildung der entsprechenden Mitarbeiter
sowie die Daten-Auswertung.

Das IFT verfugt Ober eine umfassende Referenten-
kartei Eine Gliederung dieser Datei nach inhaltlichen
Schwerpunkten ist in Vorbereitung Die Benennung von

Referenten erfolgt kostenlos.

Auf Anfrage sind kostenlos Literaturlisten zu bestimm-
ten Themen, die sich aus den Forschungsprojekten des
Instituts ergeben. erhaltlich.

Offentlichen Institutionen ist eine kostenlose Nutzung
der IFT-Bibliothek moglich. Schwerpunkte der dort vor-

handenen literatur sind die Themenbereiche Sucht,
Verhaltenstherapie, Verhaltensmedizin und Evaluation.

Von einem Fachverlag werden drei literaturreihen

herausgebracht: .IFT-Texte', .IFT-Grundlagenforschung'
und .IFT-Materialien', in denen ebenfalls Forschungs-
ergebrlisse. AnwendungsmOglicikeiten und Kurs-

programme veraffentlicht sind. Es empfiehit sich, das
Verzeichnis beim Gerhard R6ttger Verlag (Adresse siehe
oben) anzufordern.

Bei der Planung von Maenahmen zur Verhaltensmodifi-
kation und anderen gesundheitsf6rdemden Program-
men empfiehlt es sich. die Fachkompetenz des IFT z B.
fur Fortbildung, Mediatorentraining. Beratung und
Expertisen-Erstellung in Anspruch zu nehmen.

Service-

letstungen

Empfehlungen

- IFT -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

INSTITUT WOHNEN UND

UMWELT GmbH

- IWU -

AnnastraBe 15

6100 Darmstadt

Frau Dr. Antje Flade

(Wissenschaftliche Mitarbelterin)

06151/2904 -0

Das Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) wird vom

Land Hessen und der Stadt Darmstadt getragen. Die

zahlreichen Publikationen des Institutes sind als Grund-

lagenmaterial fur die Gesundheitserziehung im Lebens-
bereich Wohnen geeignet Sie verdeutlichen beste-

hende Okonomische und damit auch gesundheitliche
Oberforderungen im Wohnbereich und die 6kologi-
scI,en Belastungen des Wohnbereiches und damit der
Gesundheit der Wohnbevolkerung.

Das Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) mit Sitz
in Darmstadt wurde 1971 als Forschungseinrichtung
des Landes Hessen und der Stadt Darmstadt gegrOn-
det. Es wird durch das Land, die Stadt und eigene Auf-

tragsforschung finanziert

Aufgabe des Institutes ist die interdisziplinare Grundla-

genforschung zu den gegenwjrtigen Formen des Zu-
sammenlebens.
Dabei sollen ein kntischer Ansatz und die Absicht einer

Verbesserung der Wohnverhaltnisse der sozial schwa-
cheren ScIlichten vetfolgt werden, sowie die MOglich-
keiten einer sparsamen und rationellen umwelt- und

gesellschaftsvertrjglichen Energienutzung untersucht

werden
Untersucht werden soil auch, welche politischen und

ideologischen sozialen und Okonomischen, finanziellen.
technischen, rechtlichen und administrativen Hinder-
nisse und Abhangigkeiten der Verbesserung der Wohn-
verhaltnisse der sozial schwacheren Schichten sowle ei-
ner sparsamen und rationellen, umwelt- und gesell-
schaftsvertrjglichen Energienutzung entgegenstehen.
Aus den Ergebnissen dieser Grundlagenforsct·lung sol-
len Vorschlage, insbesondere fur die Hessische Landes-

regierung erarbeitet werden, wie diese Hindernisse

Oberwunden werden kannen Dabei ist eine beratende

Mitwirkung des Institutes bei der Umsetzung dieser

Vorschljge vorgesehen.
Zu den Aufgaben des Institutes zjhk auch die Bearbei-

tung von Projekten der Stadterneuerung und Stadter-

weiterung.

Fur den
elligen leser

Aufgaben
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Medlenangebote

Service-

teistungen

Die Grundlagenarbeit des Institutes Wohnen und Um

welt konzentriert sich auf foagende Schwerpunkte:

- Wohnungsmarkt und FOrderpolitik
- Rechts- und Organisationsprobleme der Wohn-

nutzung
- Wohnungs- und Wohnumfeldprobteme benachtei-

ligter Gruppen

Das Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) will mit

der Veraffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse
seiner Arbeiten eine hohe Anregungs- und Umset

zungswirkung erzielen

Aus diesen Grunden besorgt das tnstitut Veraffent-

lichung und Vertrieb seiner Forschungsberichte weit

gehend selbst Auch unverdffentlichte Arbeiten k6n-

nen entweder beim Institut eingesehen oder als Kopie
gegen Kostenerstattung bezogen werden

Daneben bemuht sich das Institut aber auch. die Er-

gebnisse seiner Arbeiten in Buchform. als Zeitschriften-

aufsatze oder durch Broschuren, Pressemittellungen
oder Intelvae'·5 zu pub'tz eren
Beisp,eaha;t se·en fc:gerde Frageste:;unger genannt

Wohnungsversorgungsstatistik
Gebiete mit erhehtem Wohnungsbedarf

  - Verteilungswirkungen der Wohnungsbauf6rderung

1
Emeuerung des sozialen Wohnungsbaues
Rechtliche Aspekte der Mietermodernisierung

Das Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU) stellt der

Hessischen Landesregierung durch entsprechend auf-

bereitete Forschungsergebnisse Entscheidungshilfen in

Fragen der Umwelt- und Landesplanungspolitik, der
Stadtebau- und Wohnungspolitik, der Energie- und

Verkehrspolitik sowie der Sozialpolitik zur Vetfugung
Daruber h'inaus beat das  nstitut dle Hessische Landes-

regierung auf Wunsch in einzelnen Fachfragen und

unterstutzt die Landesregierung bei Ausstellungen,
Wettbewerben, Berichten und Broschuren

Besonders enge Fachkontakte bestehen dabei zum

Hessischen Innenministerium und zum Hessischen

Wittschaftsministerium
Ober den engeren Bereich der Hessisct·len Landesre

gierung hinaus stellt das Institut die Ergebnisse seiner

Arbeit auch den Entscheidungstragern in Politik und

,
Administration auf Bundesebene, in den anderen Bun-

Empfehlungen   Das Institut Wohnen und Umwelt (1\AIU) befaBt sich in
seiner Forschungstatigkeit mit Fragen, die fur die Ge-

sundheitserziehung im Lebensbereich Wohnen unmit-
telbar einschljgig sind

  So behandelt das Institut in einer Reihe von Untersu

chungen und Veroffentlichungen das Problem der

Oberforderung der Mietkraft von Privathaushalten

 
durch ungenugende Wohnungsbauforderung und die

Maglichkeiten. durch Mietermodernisierung und
Selbsthilfe eine Erhaltung und Verbesserung des Woh-

nungsbestandes zu erreichen. Diese Arbeiten bieten
Anhaltspunkte for die lokalisierung von Gesundheits-

beeintrachtigungen im

Lebensbereich Wohnen entweder durch Budgetuberla-
stung oder durch Selbstuberforderung bei

MaBnahmen der Selbsthilfe.
Eine Reihe weiterer Untersuchungen des Institutes

376 befaBt sich mit dem Problem einer besseren Ab-

- Stadtentwicklung
Energienutzung

Das Institut bewaltigt sein Aufgaben-, Tatigkeits- und

Gegenstandsfeld durch wissenschaftliche Untersuchun-

gen und Gutachten sowie durch Empfehlungen an den

Gesetzgeber.

- Selbsthilfe und Eigenarbeit im Wohnungsbau
- Nutzerbeteiligung und Nutzerorientierung im Woh-

nungsbau und in der Wohnungsplanung
- Einkommenstage der Mieter
- Soziale Kooperation von Familien Im Wohngebiet

Kinder, Jugendliche und Jugendkriminalitat und

Wohnumfeld
- Wohnung und Wohnumgebung in ihrer Bedeutung

fur die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei

Frauen

Frauengerechte Wohnungen im sozialen Wohnungs-
bau

Otdach osigkeut
Wohnumfe:d. Verkehrsberuh:gung und gesundes
Wohnen

Das Institut gibt alle zwei Jahre ein Veraffentlichungs-
verzeichnis heraus Interessenten konnen sich in einen

Verteiler fur dieses Verzeichnis aufnehmen lassen

deslandem sowie den Gemeinden zur Verfugung.
Daneben bemuht sich das Institut um Kontakte zu den

Mitgliedern der legislative, zu den Mitarbeitern der

zustandigen Fachressorts sowie zu Personlichkeiten

und Organisationen, die sich mit Fragen des Umwelt-

schutzes, der Landesplanung. des Stadte- und Woh

nungsbaus, der Energie- und verkehrspolitik sowie der

Sozialpolitik befassen

Das Institut ist in besonderem MaGe bestrebt, Schulem,
Lehrkraften, Einrichtungen der Erwachsenenbildung
einerseits. Burgerinitiativen, Mietervereinen und Ver-

brauchenlerbanden andererseits die Ergebnisse der

eigenen Untersuchungen, aber auch die Arbeitser-

gebnisse anderer Stellen zuganglich zu machen Bei

Anfragen erteilt das Institut entsprechende Auskunfte.
Daruber hinaus fuhrt es auf Wunsch auch Beratungen
durch

stimmung der Wohnungskonzipierung mit den
Bedurfnissen des Familienlebens. der Frauen sowie der

Jugendlichen und Kinder.

Auch hier bieten die Arbeiten des Institutes wichtige
Grundlagenerkenntnisse fur die Lokalisierung von Ge-

sundhertsbeeintrachtigungen im Lebensbereich Woh-
nen

Unmittelbar als Arbeitsmaterialien konnen diejenigen
Untersuchungen bzw Veroffentlichungen des Institutes

Wohnen und Umwelt fur die Gesundheitserziehung im

Lebensbereich Wohnen genutzt werden, die sich mit

den okologischen und psychischen Aspekten der
wohnumwek befassen. Umweltgesichtsgunkte der Ver-

kehrsbelastung behandeln oder die Struktur der
Kinderverkehrsunfalie in der Beispielregion Darmstadt

untersuchen.

- IWU -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

KATHOLISCHE SOZIAL-

ETHISCHE ARBEITS-

STELLE e.V.

- KSA -

ABTEILUNG

SUCHTGEFAHREN

Jagerallee 5

Haus Hoheneck
Postfach 1667
4700 Hamm 1

Helnz·Josef Janssen
(Referent)

0 23 81/8768

1. Allgemeines

Die KSA besteht seit 1976 als Nachfolgerin und Zusam
menschluB der bis dahin selbstandigen Institutionen:

- Bischafliche Hauptarbeitsstelle zur Abwehr der
Suchtgefahren,

- Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft Jugend
sci· utz,

- Zentralstelle fur Sozialethik und Sozialhygiene.

Gemje ihrer Satzung .fardert und fuhrt (die KSA)
...

aus katholischer Verantwortung Aufgaben des Jugend-
schutzes und zur Abwehr der Suchtgefahren durch,
nimmt sich Anliegen der Offentlichen Sittlichkeit an

und setzt sich fur die Bewahrung. Festigung und Neu-

belebung ethischer Grundwerte und Grundhaltungen
ein:

Als Arbeitsstelle der Deutschen Bischofskonferenz sieht

sid·  die KSA in erster Linie dem kirchlichen Bereich ver-

pflichtet. Ihre Hauptaufgabe sieht sie darin. Impulse zu

geben und Initiativen in Gang zu setzen. Satzungsge-
maB .wirkt sie auf eine geeignete organisatorische Zu-

sammenfassung und inhaltliche Farderung' aller Ein-

richtungen im katholischen Raum hin, die sich eben-
falls mit den Aufgabengebieten der KSA befassen. Im
nicit-konfessionellen Raum sieht sich die KSA als An-

sprechpartner fur alle interessierten Fachrichtungen
und -verbande.

Zur Erfullung ihrer Ziele und Aufgaben

- sammelt die KSA alle zugjnglichen Informationen
durch Pressebeobachtungen, Fachgesprjche. Erfah-
rungsaustausch und verschiedene Praxiskontakte:

- wertet die KSA die gewonnenen Erkenntnisse aus,
besonders unter dem Gesichtspunkt von Sozialethik,
Religionspadagogik, Sozialwissenschaften und Pad-
agogik;

- vermittelt die KSA ihren Erkenntnisstand an Fach-
leute in den entsprechenden kirchlichen/di6zesanen
Einrichtungen und verbanden sowie an maegebliche
Vertreter anderer interessierter Institutionen im au

Berkirchlichen Bereich.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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ABTEILUNG
SUCHTGEFAHREN

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Hierzu entwickelt die KSA Seminare und Arbeitshilfen
fur Mitarbeiter mit Multiplikatorenfunktion in Seetsorge
und Sozialwesen, gibt informierende Kleinschriften fur
den Endverbraucher heraus und veraffentlicht zu

bedeutsamen Themen offentliche Stellungnahmen
bzw gibt Pressemeldungen heraus

Die KSA ist in die folgenden Abteilungen bzw. Referate

aufgegliedert:

Grundwerte
- Suchtgefahren
- Jugendschutz

Sekten und Weltanschauungsfragen
- Fasten- und Konsumerziehung
-. Presse- und Offentlichkeitsarbeit

2. Zur Abteilung Suchtgefahren

Die Abteilung Suchtgefahren der KSA sieht ihre Schwer-

punktaufgaben in den Bereichen

Suchtkrankenpastoral (Befassung mit seelsorge-
risct·len Aspekten der Suchtkrankenarbeit bzw im
Umgang mit Suchtkraqken

Suchtpraventicn
sozialethische Aufarbeitung der Suchtproblematik
Beschaftigung mit aktue!!en Fragestellungen aus

dem Suchtbereich

1 Die Arbeit dieser Abteilung scIllieet auch den Sach-
  bereich .Raucherberatung' mit ein

Die Gemeinschaft Drogenfreier Jugend (gdj) hat ihre
Zentrale ebenfalls in dleser Abteitung Bel der gdj han-

Med/enangebote

 
Die Medien der KSA wenden sich vor allem an Fach-
krafte und Multiplikatoren in Wissenschaft und Praxis

zu den verschiedenen Arbeitsbereichen der KSA. Sie
sollen Ober aktuelle Themen informieren und deren
sozialethische Aspekte behandeln. Einlge Medien sind
fur die Endadressaten vorgesehen.

1 Die At*eilung Suchtgefahren der KSA gibt zwei Schrif-
tenreihen heraus:

Die Publikationen der Relhe Aktuelle Orientierungen
Suchtgefahren- wenden sich an alle Mitarbeiter in der
Suchtkrankenhilfe. behandeln eine breite Palette sucht-
bezogener Themen und widmen sich jewells aktuellen

Fragestellungen

Themen der bisherigen Veroffentlichungen sind ua:

1 .Sucht und Familie·. ,Modedroge Kokain? , .Designer
Drugs, .Sucht und Alter

Die Reihe .Sucht Gesellschaft -Sozialethik wendet
sich primar an wissenschaftliche Fachkrjfte, die mit der

Suchtproblematik bzw. den gesellschaftlichen oder
sozialethischen Aspekten dieser Thematik befaet sind

Abtellungsubergrelfend glbt dle KSA die Schriftenrelhe

.Gefahrdung und Seelsorge heraus, die sich vor allem
an Mitarbeiter im Bereich der Seelsorge (Pfarrer, Pasto-
ralreferenten, Religionspadagogen) wendet.

Die zweimcnatlich erschelnende Zeitschrift Jugend
und Gesellschaff befaBt sich primar mit Fragen und

  Problemen des Jugendschutzes Als .Zeitschrift fur

Erziehung. Jugendschutz und Suchtpravention' greift

delt es sich um einen Zusammenschlu B von jungen
Menschen zwischen 8 und 25 Jahren, die sich freiwillig
entschlossen haben. auf den Konsum von Alkohol,
Nikotin und sonstigen Drogen zu verzichten

Im Bereich der kirchlich getragenen Suchtabwehr wirkt
die KSA daruber hinaus auch eng mit dem Deutschen
Caritasverband, Referat Gefahrdetenhilfe, und dem

Kreuzbund zusammen.

Weitere Sachgebiete der Abteilung Suchtgefahren sind:

- Informations-, Bildungs- und Offentlichkeitsarbeit
- wissenschaftliche Dienste

Die praktische Umsetzung der Aktivitaten der KSA im

Suchtbereich geschieht im Rahmen folgender Ange-
bote bzw Hilfen:

- Sachliche Informationen fur jedermann
- Entwicklung und Vermittlung neuer Ansatze und

Handlungsmoglichkeiten zur Suchtvorbeugung und
zur Seelsorge bei Suchtgefahren in allen Alters-
gruDDen
We terb :dung v:n Seeasorgem. Sczialarbe tem,
Lerrem. Erzrehem

Speze.e Jugendarbeit zur Suchtvorbeugung
Impulse fur SelbsthilfemaBnahmen zur personlidlen
Begleitung von Suchtgefjhrdeten und Suchtkranken

Sorge fur unbeachtete und vernachljssigte
Problemgruppen
Farderung suchtprdventiver Grundhaltungen tz B.
Umkehrbereitschaft, Verzicht Eigenverantwortung.
Wertorientierung)

 
sie jedoch auch haufig suchtbezogene Themen auf,
z. B. .Nichtrauchen als Lebensstil' Diese Publikation
wendet sich vorrangig an Jugendamter, Interessenten
aus versa·liedenen Erziehungsberufen sowie an Mitar-

,
beiter und Einrichtungen der Suchtkrankenhilfe, die im
praventiven 8ereich tatig sind.

Der Bezug der Schriftenreihen und das Abonnement
der Zeitschrift sind kostenverursachend Ansichtsexem-

| plare sind kostenlos erhaltlich und konnen bs der KSA
oder direkt beim Hoheneck-Verlag unter der gleichen
Anschrift angefordert werden Dort ist auch ein Ver-

lagsprospekt mit weiteren VerOffentlichungen zu

suchtspezifischen bzw suchtbezogenen Themen
erhaltlich

Die KSA-Informationen erscheinen 4mal jjhrlich und
behandeln bestimmte Fragestellungen und Schwer-

punktthemen (nicht nur aus dem Suchtbereich), die
sich aus oder in Zusammenhang mit den Aufgaben-
bereichen der KSA ergeben Diese ver6ffentlichung
wird auf Anforderung kostenlos an alle interessierten
Institutionen, Fachpersonen und Multiplikatoren
versandt

FOr den .Endverbraucher gedacht sind verschiedene

Kleinschriften, Faltblatter und Poster Erschienen sind

u a Broschoren zu den Themenbereichen .EBpro-
bleme. Eastarungen, Eesuche, ,Warum rauchen Sie

eigentlich noch? und Alkohol zu Ihrem Woht! 

Ansichtsexemplare bzw. geringe Auflagen dieser Publi
kationen sind kostenlos erhattlich: bel Mehrbestellun-

gen entstehen Kosten

- KSA -
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rm Rahmen des Sachgeblets.Mssenschaftliche Dienste'

stellt die Abteilung Suchtgefahren auf Anforderung
Materialien zu bestimmten Fragen zusammen bzw. ver-

weist, falls dies nicht mOglich sein sollte, auf geeignete
Informationsquellen oder Ansprechpartner

Auf Anfrage konnen Referenten benannt cder vermit-
telt werden, wobei die KSA auch auf freie Mitarbeiter

zuruckgreifen kann

Es werden in eava zweijahrlichem Tumus Tagungen zu

Fragen der Suchtpravention, zur Aufarbeitung aktueller

Fragestellungen im Bereich der .neuen Suchte sowle
bilanzierende und gerspektivische Veranstaltungen zur

Suchtkrankenpastorale durchgefuhrt

Diese Tagungen sind in der Regel offen fur alle Mitar-
beiter aus dem Bereich der Suchtkrankenhilfe und be-
ruflichen Umfeldern.

Dies gilt auch fur die Seminare, die zu bestimmten

Schwerpunktthemen (z B exzessives Spielen. Nach-

sorge bei Suchtkranken) angeboten werden

i Die jeweiligen Ausschreibungen und Teilnahmebedin

gungen sind bei der Abtellung Suchtgefahren zu erfah-

ren. Angekundigt werden diese Veranstaltungen Ober

den Verteiler der KSA. in dem die Einrichtungen der

Suchtkrankenhilfe, die Jugendamter, Gesundheitsjmter

und weitere Interessierte enthalten sind, sowle Ober

die entsprechenden Medien (u. a im DHS-Veranstal-

tungskalender)

Sowohl fur Eltern von Suchtkranken als auch fur haupt-
amtliche Mitarbeiter der Suchtkrankenhilfe (nichit nur

aus kirchlichen Einrichtungen) bietet die KSA

Besinnungstage an, die der existentiellen, sinnorien-
tierten und religiOsen Besinnung dienen sollen. Infor-

mationen hierzu erteilt die Abteilung Suchtgefahren.

Personen oder Initiativen, die im Rahmen der Sucht-
krankenhilfe auch an existentiellen, sinnorientierten

Fragestellungen interessiert sind. sollen sich in den
Verteiler der KSA aufnehmen lassen, um die KSA-Infor

mationen zu erhalten und Ober Veranstaltungen infor-
miert zu sein.

ABTEILUNG
SUCHTGEFAHREN

Service-
leistungen

Empfehlungen

- KSA -
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Adresse

Ansprechgartner

Telefon

KOOPERATIONSSTELLE

DGB-GEWERKSCHAFTEN/
HOCHSCHULE HAMBURG

Besenbinderhof 56
2000 Hamburg 1

Lothar LiBner (Leiter)

040/2 85 82 90

Die Kooperationsstelle in Hamburg ist eine von ur-

sprunglich funf Kooperationsstellen. die als For-

schungsprojekt des DGB-Bundesvorstandes 1982 einge-
richtet und bis 1987 vom Bundesbildungsministerium
finanziert wurden. Ihr Ziel ist es, die regionale Zusam-
menarbeit Hochschule - Gewerkschaft zu verbessern.
Im Zuge der Obernahme der Finanzierung durch die

Under 1987 wurden zwei Stellen gestrichen - in Tubin-

gen und Kassel: die Kooperationsstellen in Dortmund,
Oldenburg und Hamburg arbeiten als Einrichtungen
mitje drei Mitarbeitern auf zweieinhalb Stellen. (Hinzu-

weisen ist auf die Einrichtung des Kooperationsbe-
reiches Universitat - Arbeiterkammer in der Universitat

Bremen, die nicht aufgefuhrt ist.)

Die Aufgaben der Kooperationsstellen sind die Farde

rung der Zusammenarbeit von Hochschulen und Ge-
werkschaften auf wissenschaftlichem Gebiet. Sie unter-
stutzen die Hochschulen in der Offnung der gesell-
schaftlichen Praxis fur Wissenschaft. Sie fardern wis-
senschaftliche Arbeiten an Hochschulen, die von be-

sonderem Interesse fur die Gewerkschaften sind. In
einzelnen Fallen fohren sle diese Arbeiten selbst durch.

Die Kooperationsstellen wollen dazu beitragen, das
wissenschafts- und Forschungspotential der Hochschu-

len starker als in der Vergangenheit fur handlungs-
und zielgruppenorientierte Problem sungen aus der
Sicht def Arbeitnehmerlnnen fruchtbar zu machen. Zu-

gleich wollen die Kooperationsstellen die Arbeitnehme

rlnnen und die Gewerkschaften mit Fragestellungen
und Befunden arbeitnehmerlnnenrelevanter wissen-

schaft konfrontieren.

Ein Hauptaufgabengebiet der Stelle in Hamburg ist Ar-

beit und Gesundheit - Arbeit und 1(Orperlicher Ver-
scilleiB im Betrieb. Sie versteht sich als Mittler und Aus-
kunftsstelle auch fur praktische Fragen und Kontakte.

Eine enge Zusammenarbeit besteht im regionalen Be-
reich mit folgenden Stellen: Gesundheitsladen Ham-

burg (vgl. Beschreibung), der Zeitschrift .Gegengift -

Hamburger Info-Blatt for Arbeit und Gesundheir In-
ternationaler Kontakt besteht mit den skandinavischen

Landem (Schweden, Danemark).

Aufgaben
und ziele
der Institution
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KOOPERATIONS-
STELLE DGB-

GEWERK-

SCHAFTEN/

HOCHSCHULE
HAMBURG

Medlenangebote

Service-

leistungen

Die Kooperationsstelle veraffentlicht Printmedien zum

Thema Arbeitsschutz, die sich in erster Linie an Arbeit-

nehmer, aber auch an interessierte Experten wenden:
beispielhaft seien folgende Brosct·lOren genannt:

- .Organische Lasungsmitter, Per Gregersen. Kopen.
hagen, ubersetzt und ergjnzt von der Kooperations-
stelle Hamburg, Hamburg. April 1985, ISBN:
3-924471 -08-8

- .Material zur Ausstellung,gefjhrticher Arbeits-

stoffe". Lothar LiBner, Gisela Utesch, Ulrike Westphal.
Hamburg 1985

- Turkische Obersetzung der Ausstellungstexte
- .Material zur Ausstellung ,Leiharbeit, illegale Beschaf-

tigung. ungeschOtzte Arbeit': Michael Schuster.
Hamburg, November 1986

- .Krebsgefahrdung am Arbeitsplatz
,

Chri'sdane Far-
i ber, Hildegard Matthies, Peter Frese, Hamburg, Fe-

bruar 1987, ISBN: 3-924471-32-0
- .Gefjhrliche Arbeitsstoffe und medizinische For-

schung in Hamburg'. Angela von Elling, Henning
Wriedt, Hamburg. Juli 1987

- Arbeit und korgedicher VerschleiB e.ne Brosmure
von Seminarteilnehmerlnnen. Hamburg, Mai 1988
.Damt Arbeit menschticher wird '. Arbeitsplatze
und Arbeitsbelastungen in Hamburg Situationsbe- 1

schreibungen und Veranderungsmdglichkeiten
Hamburg 1990 (DM 10, -)

Die Veroffentlichungen sind Ober die Kooperations-
stelle in Hamburg kostenpflichtig zu beziehen

Die Kooperationsstelle stellt visuelle und audiovisuelle
Medien zur Verfugung. Beispielhaft sei auf zwei Dia-
Serien zum Thema .Arbeit und k6rperlicher Verschlele
verwiesen:

Die Set·viceleistungen umfassen Beratung, Vermittlung
von Referent/innen/Gutachtern/innen und eigene For-
schungsarbeiten.

* Beratung Ober Analyseverfahren und Analysepro-
bleme:

Im Laufe der letzten drei Jahre wurden an die Koopera-
tionsstelle in Hamburg aus vielen Branchen und Berufs-

gruppen Fragen zur Analytik von Stoffen und Stoff-

gruppen gerichtet; dabei handelt es sich um Anfragen,
die im wesentlichen drei Zwecke verfolgen:

- M6glichkelt und DurchfOhrung von Analysen,
-· Sinn und Zweck von Analysen,
- Bewertung von Analyseverfahren und Analyseproble-

men.

* Nutzung der Bibliothek. Diese umfaet Literatur zu

den Bereichen:

Arbeitsbedingungen, gefahrliche Arbeitsstoffe, Erkran-
kungen der Bewegungsorgane. Neue Techniken und
Medien. Arbeitsmarkt und Beschafttgungspolitik, For-
schungspolitik

Die Bibliothek steht allen Interessierten zu verfugung
und kann nach telefonischer Voranmeldung als Prj-
senzbibliothek genutzt werden.

.Rucken und Arbeit (Back and Work)'

.Nacken-, Schulter-, Armbereich und Albeit {Neck
and Work)

-
. .

und lange vor der Rente kamen die Schmerzen
Karperliche Belastungen am Arbeitsplatz (Ton-Dia-

Schau 20 Min.)

Es handelt sich um zwei Dia-Serien des finnischen Insti-
tuts fur Arbeitsmedizin. Die Dias enthalten Informatio-
nen Ober Arbeitsbelastungen und ihre Auswirkungen,
medizinisches Basiswissen Ober Beschwerden und Er-
krankungen und Hinweise auf scI,onende Arbeitstech-
niken und Gymnastik.

Videofilme gibt es u. a. zu folgenden Themen:
Asbestsanierung

- losungsmittel (in Englisch)
Femsehfilm:,Gesudit witd Gift am Arbeitsplatz
mehrere Filme Ober Asbest

- .Stehen, Heben, Tragen'
Videofilm der schwedischen Bauberufsgenossen-
schaften (dt. Fassung) Dleser Film wurde in Schwe-
den In Wartezimmern der berufsgenossenschaftll-
chen arbeitsmedizinischen Dienste e·ngesetzt lange

i ca 20 Minuten

Videofilme (VHS-System) und Dia-Reihen sind bei der

Kooperationsstelle in Hamburg zu entleihen

Ausstellungen wurden zu folgenden Themen zusam-

mengestellt:

.leiharbeit-

.Gefahrliche Arbeitsstoffe-

Sie kannen ebenfalls bei der Kooperationsstelle in

Hamburg entliehen werden

* Forschungsarbeiten sind mit regionaler Prioritjt

durchgefuhrt worden:

Projekte uber die Belastung von Maurern in Zusam-
menarbeit mit der Universitjt Hamburg,
Fruchtschaden durch Blei und Tuolol in Zusammen-
arbeit mit der Medizinsoziologie am UK-Eppendorf
der Universitat Hamburg,
Messung von SchweiBrauchen

Ein weiterer Bereich von Leistungen ist die Uberset-
zung von skandinavischen Arbeitsschutztexten und die

Seminartjtigkeit, die Themen wie

gefahrliche Arbeitsstoffe,
Belastung von Hafenarbeitern und ahnliche

einschliest

An Datenbanken steht die CCINFO-Disk des Canadian
Centre of occupational Health and Safty auf CD-ROM
zur Verfugung; diese Datensammlung enthalt sowohl
Handelsnamen und Rcherheitsdatenblatter als auch
medizinische Literatur zum Thema Arbeitsschutz. Sie
wird vierteljahrlich aktualisiert

Diese Angebote richten sich sowohl an betroffene Ar-

beitnehmer, Betriebsarzte und Interessierte als auch an

Ante, Betriebsarzte. Sicherheitsfachkrafte.
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Die Kcoperatronsstelle Gewerkschaften - Hochschulen
ist neben der Arbeitskammer des Saarlandes und der

Kooperationsstelle Universitat - Arbeiterkammer in

Bremen wichtigster Ansprechpartner in Fragen der Zu-

sammenarbeit zwischen wissenschaftlicher Forschung
und Lehre auf der einen und der gewerkschaftlichen
Praxis auf der anderen Seite.

Zu empfehlen sind die Serviceleistungen in der Ver

mittlung zwischen praktischen Fragen und wissen-
schaftlicher Bearbeitung, mit besonderem Gewicht auf

Arbeit und korperlichem VerschleiB in Betrieben

Diese Stjrke findet ihren Niederschlag in anschaulichen

und informativen Broschuren und audiovisuellen

Medien. vor allem zu gefjhrlichen Arbeitsstoffen und

degenerativem Rheumatismus.

Empfehlenswert sind weiterhin die Beratungen zu

Analyseverfahren, die Nutzung der Bibliothek sowie

die Seminarangebote.

KOOPERATIONS-

STELLE DGB-

GEWERK-

SCHAFTEN/
HOCHSCHULE
HAMBURG

Empfehlungen
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KRESSINFORMATIONS-
DIENST AM DEUTSCHEN

KREBSFORSCHUNGS-
ZENTRUM

TUMORZENTRUM

HEIDELBERG/MANNHEIM

- KID -

Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Im Neuenhelmer Feld 280

6900 Heldelberg 1

Hllke StamatladiS-Smidt, M.A.
Monika Preszly

06221/410121
Telefondlenst Montag bis Freltag 8.00-20.00 uhr
Buro: 06221/42-2890

Der Krebsinformationsdienst KID ist ein uberregionaler
Telefondienst fur den Burger Triger sind das Deutsche

Krebsforschungszentrum und das Tumorzentrum

Heidelberg/Mannheim.

KID arbeitet im Deutschen Krebsforschungszentrum
seit 1986 und wird vom Bundesministerium fur

Gesundheit finanziert Auch das Sozialministerium des

Landes Baden-Wurttemberg unterstutzt KID mit einem

jahrlichen Beitrag.

KID machte eine Brucke schlagen zwischen Krebs-
betroffenen (Patienten und AngehOrigen). Massen-

medien, Klinikern, niedergelassenen und experimentell
tatigen Arzten durch den Austausch von gesichertem
Wissen.

Ziele sind:

1. F6rderung eines schnellen Zugangs zu aktuellen

Informationen und ausfuhrliche Aufklarung Ober

Krebs sowie zu Adressen krebsbezogener Organisa-
tionen und Institutionen.

2. Unterstutzung bel der Krankheitsbewaltigung.
3. Abbau von Informationsdefiziten sowie von Vor-

urteilen Ober Krebs.
4. Farderung von Pravention und Krebsfruherkennung

in der Bevelkerung.

KID informiert sowohl Gesunde, die sich Ober Praven-
tionsmaglichkeiten oder den aktuellen Stand der

Krebsforschung erkundigen m0chten, als auch Krebs-
kranke und deren Angehorige oder Freunde. die zur

Bewaltigung ihrer eigenen Situation oder der des Kran-

ken Information ben6tigen. KID liefert keine medizi-

nische Einzelfallberatung und ersetzt nicht das arztliche
Gesprach. aber er hilft im Vorfeld eines solchen

Gesprachs bei der Kljrung der Fragestellung.

KID vermittelt durchaus ein Bild kontrovers diskutierter

Sachverhalte. immer aber unter Berucksichtigung der
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse. Er venveist

auf andere kompetente Stellen in der Nahe des An-
rufers oder der Anruferin

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Organisation

Aufgaben
und Ziele
der Organisation

Seltene und neue Fragen oder besondere Anliegen
werden zur Red· erche an eine Gruppe von Mitarbeitern

weitergegeben, die aus den Bereichen Medizin, Biolo-

gie, Psychologie und Dokumentation kommen. Sie
suchen Informationen aus der Krebs-Spezialbibliothek
des Deutschen Krebsforschungszentrums, aus Litera-
turdatenbanken und ermitteln im direkten person-
lichen oder telefonischen Kontakt mit Wissenschaftlern
und Arzten der Tumorzentren und anderer medizi-
nischer Einrichtungen im In- und Ausland. Die Anrufer
kennen entscheiden, ob der KID zuruckrufen soil oder
ob sie selbst wieder anrufen.

Die Arbeit von KID wird von einem wissenschaftlichen
Beirat begleitet.

Med/enangebote Plakate und Faltblatter Ober den KID mit Anschrift und
Telefonnummer sowie Kurzinformationen Clber die
Arbeit kannen kostenlos angefordert werden (z B zum

Aushang/Auslegen in Wartezimmern oder Gesundheits-
amtern}

Service-
lelstungen

Empfehlungen

Telefonischer Beratungsdienst fur Betroffene, Ange-
harge und generell interessierte Laien und Professio-

' nelle im Gesundheitswesen zum aktuellen Stand der
Krebsforschung, Krebsursachen, Krebsvorsorge und
-fruherkennung sowie Krebstherapien und zu sozialen
und sozialrechtlichen Fragen.

Ober das Medium Telefon wird der Zugang zu aktuel-
lem onkologischen Wissen eraffnet und die Maglich-

Der KID ist eine ausgezeichnete Informationsstelle, die
annahernd Oberjede Rage zum Thema Krebs Auskunft

geben kann Insbesondere sind auch Informationen
  aus dem Ausland erhaltltch.

Informationen zu Broschuren, Publikatlonen und
Adressen zu Einrichtungen im Gesundheitswesen kOn
nen abgerufen werden.

Fragen oder besondere Anliegen kdnnen u. a. durch
Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungs
zentrums behandelt werden.

KID ist personell aus zwei Teams aufgebaut: auf der
einen Seite das multidisziplinar zusammengesetzte
hauptamtliche Team aus zwei Arzten, einer Biologin,
einer Psychologin, zwei medizinischen Dokumentaren,
einer Koordinatorin und einer Fremdsprachensekre-
tjrin Dieser wissenschaftliche Hintergrunddienst
beschafft und bereitet Sach- und Fachinformationen
fur den Telefondienst auf. Auf der anderen Seite wird
die Arbeit am Telefon von rund 15 freien Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen geteistet, die stundenweise an

den vier Telefonen des Informationsdienstes zur Verfu-

gung stehen. Sie kommen aus Berufen des Gesund
heitswesens und sind onkologisch geschult.

keit gegeben, Antwort auf individuelle Fragen zu erhal-
ten unter Wahrung der Anonymitat des Atirufers

Weiter gibt der Telefondienst Hinweise auf kostenlose
Broschuren anderer Einrichtungen sowie Bucher uber
Krebs und vermittelt Adressen von Einrichtungen im
Gesundheitswesen fur Krebspatienten und AngehOrige

Auf Wunsch kann der KID zuruckrufen. damit ist der
Dienst fast kostenlos.

Interessierte Professionelle im Gesundheitswesen soil-
ten sich das Faltblatt und/oder das Plakat bestellen,
um es z B an Patienten/Klienten weiterzugeben oder
im B ro/Wartezimmer auszulegen/aufzuhangen

- KID -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

KURATORIUM
DEUTSCHE ALTERSHILFE

WILHELMINE-LOBKE-
STIFTUNG e.V.

- KDA -

An der Pauluskirche 3
5000 KOIn 1

Herr Dr. Relnhard Dierl
(Letter der Presseabtellung)

0221 /313071

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine-Lubke-

Stiftung e.v. (KDA) ist ein gemeinnutziger Verein unter

der Schirmherrschaft des Bundesprasidenten
Schwerpunkt der Tatigkeit des Kuratoriums ist die ver-

besserung der lebensverhjltnisse und der Wohnbedin-

gungen alter Menschen. Die hierzu vom KDA erarbeite-

ten Anregungen und Vorschlage sind uber den Kreis

der alten Menschen hinaus fOr eine Verbesserung der
Lebens-und Wohnsituation aller behinderten und

chronisch kranken Menschen einschlagig
Die Broschuren und der regelmjeig erscheinende In-

formationsdienst des KDA sind for die Gesundheitser-

ziehung im Lebensbereich Wohnen wichtige Hilfsmittel

fur die Darstellung der Anforderungen an ein alten-

und pflegegerechtes Wohnen.

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe Wilhelmine-lubke-

Stiftung e.v. (KDA) wurde 1962 gegrundet.
Sitz des Kuratoriums ist Kaln. Die Mitglieder werden

durch den Bundesprasidenten, der Schirmherr ist, be-
rufen. Das Kuratorium ist gemeinnutzig.
Zur Unterstutzung seiner Aufgaben hat das Kuratorium

Arbeistkreise eingerichtet. Zwei Abteilungen des KDA
(Architektur und Sozialwirtschaft) bilden das Institut fur

Altenwohnbau.
Finanziert werden die vielfaltigen Aktivitaten des Ver

bandes durch Erlose von Fernsehlotterien, Benefiz-

scI,allplatten, Glockwunschkarten, Sondermunzen,
Spenden, Erbschaften, Vermachtnissen und anderen

Vermagensubertragungen und zuletzt auch durch BuB-

gelder Die unmittelbaren Betriebs- und Personalkosten

des Kuratoriums werden aus den Jahrlict·ten Erl,5sen des

Stiftungsfonds finanziert, der u a fur Darlehen im Al-
tenwohnbau angelegt ist.

Aufgabe des Kuratoriums Deutsche Altershilfe ist es.

zeitgemaBe Modelle der Altenhilfe zu fardem und zu

ihrer Verwirklichung beizutragen, bestehenden Man-

gern und Schwierigkeiten entgegenzuwirken sowie die

Offentlichkeit auf die lebenssituation der alteren und

alten Menschen aufmerksam zu machen.
Insbesondere bemOht sid·t das KDA, Fachwelt und Of-

fentlichkeit solche Fakten und Daten Ober die Entwick-

lung der Altersstruktur und den Wandel der Familien-

struktur darzulegen, die for die Entwicklung und Pla-

nung angemessener Hilfsangebote von grundlegender
Bedeutung sind Das KDA betrachtet es auch als seine

Aufgabe, Politikern, Planem und Trjgem der Altenhilfe

Fur den

elligen Leser

Aufgaben
und Zlele
der Institution

1
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Aufgaben
und Ziele
der Institution

problemorientierte Grundlagenarbeit, sachliche Aufkla

rung und qualifizierte Beratung sowie Entscheidungs-
hilfen zu bieten.
Das Wirken des Kuratoriums war zunachst vom akuten
Wohnungsmangel for alte Menschen im ersten Jahr-
zehnt nach dem Krieg bestimmt Die Nachkriegsneu-
bauten waren zu klein, um altere Familienmitglieder
mitaufzunehmen
Gleichzeitig wurde damals deutlich, daB neue haus-
haltsnahe und wohnungsergjnzende Einrichtungen
und Dienste der offenen Altenhilfe notwendig sind
und gleichzeitig die herk6mmlict·len Altenheime keine
zureichende  sung der Altenhilfe mehr darstellen.
Dem Kuratorium Deutsche Altenhilfe wurde die Auf-

gabe zuteil, zeitgemjee Ldsungen fur folgende Pro-
blembereiche zu entwickeln:

Pflegen und Wohnen in stationjren Einrichtungen
der Altenhilfe

ambulante, soziale. pflegerische und Mahlzeiten-
dienste

offene Altenhilfe

Grundsatz der Tatigkeit des KDA ist es. durch Starthilfen
Impulse zur Erprobung neuer Wege und Modelle in der
Atenhilfe zu geben und Qrivate und cffentliche Trager
zur Weiterent·:.ck£ung und zum Austaj erfc!gverspre-
chender Ansatze zu bewegen
Der Verein erschloB dazu dEe Erfahrungen des Auslan-

des, suchte die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern,
insbesondere Gerontologen und Geriatern. mit Prakti-
kern der Altenhilfe und Altenarbeit, mit Velwaltungs-
fachleuten und mit Politikern sow;e mit der bffent-
lichen und freien Wchlfahrtspflege

Med/enangebote Das Kuratorium Deutsche Altenhilfe e V (KDA) gibt el
nen Presse- und It·,formationsdienst heraus. der acht-
mal jahrlich erscheint und aktuelle Informationen aus

' dem Bereich der Altenhilfe und Altenpflege bietet
Bezieher dieser Publikationen sind u a Interessierte
aus der Praxis der Altenarbeit. Altenpflege und Alten-
hilfe, aus der Wohlfahrtspflege, aus dem Bildungswe-
sen, aus Kommunalverwaltungen und auch aus den
politischen Institutionen
Auf Wunsch ist eine Aufnahme in den Verteiler dieses
kostenlosen Dienstes moglich.
Mit der Schriftenreihe .Vorgestellt wendet sich das KDA

, an Mitarbelter und Trager von Einrichtungen der Alten-
hilfe
rn diesel Re:he werden Grundsatzfragen und Schwer
punktprobleme der Alt€narbeit aufgegnffen wie etwa
die Frage, ob und inwieweit der durchschnittliche

Heimalltag Qualitatsgrufstein fur die Altenpflege im
Einzelfall ist

2 ln der Reihe werden auBerdem auch neue Konzepte
der Altenhilfe wie beispielsweise Moglichkeiten von

mehr Wohnlichkeit in den Pflegeheimen ausfuhrlich

vorgestellt Diese ScI,riftenreihe kann gegen eine ge-
ringe Gebihr beim Kuratorium bezogen werden.

Unregelmarig erscheint die Schriftenreihe .Forum', in
der Ober die Ergebnisse wissensdiaftlicher Arbeiten
zum Bererch Altenhilfe und Altenpflege wie z B unter-

Service-

lelstungen
Das Kuratorium Deutsche Altershilfe e V (KDN stellt als
wesentliche Dienstleistung neben allgemeinen Pia-
nungsdaten der Altenhilfe vor allem auch Planungshil-
fen zur Verbesserung der Praxis der Altenarbeit zur

verfugung

Das Kuratorium arbeitet ebenso mit den zahtreichen
groBen und kleinen Gruppen und Vereinigungen der
Altenselbsthilfe und auch mit Einrichtungen des Bil-

dungswesens zusammen.

Durch Mitwirkung in den entsprechenden Fachaus-
schussen der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien

Wohlfahrtspflege (BAG) und der Deutsctten Vereinigung
fur Offentliche und private Fursorge (DV) ist das Kura-
torium auch an der Erarbeitung von Grundsatzerk13 run-

gen und Programmen fur die Altenhilfe beteiligt.
Das KDA verfolgt seine Aufgabenstellung daruber hin-
aus durch eine umfangreiche Ver6ffentlichungstatig-
keit sowie vor allem auch durch eine breit ausgebaute
Beratungstjtigkeit
Dabei leistet das 1970 eingerichtete Institut fur Atten-
wohnbau Grundlagenarbeit und Planungsberatung zu

architektonischen. betriebswirtschaftlichen und haus- i

wirtschaftlichen Fragestellungen der Altenhilfe. Enge
Kooperationsbeziehungen zu Wissenschaftlern ein-

schlagiger Disziplinen und zu allen Forschungseinrich-
tungen erganzen die Arbeit des Institutes 1

9 Die vom Institut erarbeiteten Planungsdaten sind eine
unerla Bliche Voraussetzung fur die Schaffung eines auf
die realen Gegebenheiten abgestimmten Hilfen- und
Versorgungssystems Ausreichende Zahlen vcn Heim-

flatzen. angemessene Pers:nalaigstattung, bedurfnis

gerechte Pftege- und Betreuungskcnzepte und e,n

ausgebautes Netz teilstat,onarer Einnchtungen und
ambulanter D;enste sowie von Kurzzeit- und Tages.
pflege konnen nur mit Hilfe tragfjhiger Planungsdaten
bereitgestellt werden.

suchungen zur Verbesserung der Wohnsituation der
Alteren berichtet wird Auch diese Schriftenreihe kann

gegen Gebuhr beim Kuratorium bezogen werden.

Gesonderte Informationsbroschoren zu ausgewahlten
Einzelthemen wie beispielsweise Fragen der Hilfe und
Pflege von Alten, die sich an Mitarbeiter der Altenhilfe,
Betroffene und die Offentlichkelt nchten, werden vom

KDA in der Regel kostenlos, jedoch gegen Erstattung 1
der Portogebuhren abgegeben.
An die allgemeine Offentlichkeit wendet sich das Kura-
torium mit 6ffentlich wirksamen Aktionen, Wettbewer
ben, Ausstellungen und Anzeigenserien. die auf die 9
tuation der agteren Menschen aufmerksam madten
Eine Fachjury unter Beteiligung des KDA vergibt aF,e
zwel Jahre fur die Bereiche Femsehen, Herfunk und
Lteratur den Wilhelmine-Lubke-Preis
Mit diesem Preis werden Produktionen ausgezeichnet,
die in vorbildlicher Weise die besondere Situation alter
Menschen und die Probleme im Alter vorurteilsfrei und
besonders eindrucksvoll darstellen und Wege zu einem
besseren Verstandnis zwisct·ten den Generationen auf-

zeigen.
Die Veroffentlichungen des Kuratoriums Deutsche Al-
tershilfe e V und des Institutes fur Altenwohnheimbau
sind in literaturlisten zusammengestellt Diese Verzeich-
nisse konnen beim Kuratorium angefordert werden

Solche Planungshilfen wurden bislang u a. zu folgen-
den Themen erarbeitet:

Voraussetzungen und Maglichkeiten einer bedarfs- '

orientierten kommunalen Altenhilfe

- KDA -
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- Formen altengerechten Wohnens von der Altenwoh-

nung bis zum PRegeheim
- Wohnbedingungen und Wohnbedurfnisse alter Men-

schen im landlichen Raum
- Wohnbedarfsuntersuchung am Beispiel einer Stadt
- Heimalltag als Qualitatsgrufstein fur ein neues Pfle-

geheimkonzept

Neben der Bereitstellung allgemelner Planungsdaten
und besonderer Planungshilfen bemuht sich das Kura-
torium auch um die Verwirklichung von Einrichtungen,
die das Let,en der alten Menschen in der eigenen Woh-

nung erleichtern bzw. erst ermaglichen.
Hierzu zahlen etwa die Bildung von .Telefonketten', die

Einrichtung .Essen auf Radem und MaBnahmen zur

Wohnungsanpassung.
Das KDA macht derartige Einrichtungen durch Veuf-
fentlichungen bekannt und fardert die Ausbreitung
solcher Einrichtungen durch gezielte Beratung daran
interessierter Kommunen. Verbande etc.
Auch die unmittelbare finanzielle Unterstutzung be-
stimmter Einrichtungen, wie etwa des .Essens auf Ra-
dem'. geh6rt zu den eingesetzten FOrderinstrumenten
des KDA.
Ein Schwerpunkt der Dienstleistungen des Kuratoriums
besteht auBerdem in der projektspezifischen Beratung
einzelner Planer sowie Offentlicher und privater Trager
besonderer Vorhaben oder Problemstenungen der
Altenhilfe.

Als besondere Serviceeinrichtung des KDA wirkt das
Institut fOr Altenwohnheimbau.

Sein Hauptaufgabenbereich liegt in der Beratung von

Sozialplanern, Architekten und Trjgern von Altenhilfe-
maenahmen. Dabei gliedert sich die Wohnbauberatung
in die Abteilungen Architektur und Sozialwirtschaft.

Das Aufgabengebiet der Abteilung Architektur reicht

von Standortanalysen, schriftlichen und zeichnerischen
Rahmenkonzeptionen sowie Projektberatungen bis zu

Gutachten zu abgeschlossenen Planungen, mundlicher

Einzelberatung und Droduktunabhangiger Information.
Die ersten Vorberatungen zu einzelnen Projekten sind
dabei in der Regel kostenlos.

Das Kuratorium Deutsche Altershilfe e.V. (KDA) ist fur
die Gesundheitserziehung im Lebensbereich Wohnen

unter mehreren Gesichtspunkten von Bedeutung
So setzt sich der Verein mit den Problemen des Lebens

und insbesondere mit den Problemen des Wohnens al-
ter Menschen auseinander und erarbeitet konkrete An-

regungen und unterbreitet Vorschljge zur Verbesse-

rung der Lebens- und Wohnsituation.
Weiter bemOht sich das Kuratorium im Bereich des

Wohnungswesens und der Wohnungswirtschaft um

eine altengerechte Gestaltung von Wohnungen. Gleich-
zeitig strebt das KDA eine Einbettung der Altenwoh-

nungen in ein Netz spezieller Serviceleistungen von Be-

treuung und Pflege an, um das Leben in der eigenen
Wohnung so lange und so gut wie maglich zu sichern
Hierzu werden sowohl praktische Hinweise gegeben als
auch Konzepte entwickelt.

FOr die Gesundheitserziehung im Lebensbereich Woh-

nen kannen insbesondere die Broschuren und Infor-
mationen des KDA genutzt werden, die sich mit den

Daneben hat die Abteitung arbeitswissenschaftliche

und wohnmilieubezogene Untersuchungen in abruf- i

bare Planungskntenen fOr Pflegeheime umgesetzt, die
als Basis fur die Konzipterung und Rea:isierung von Mo-

dellpflegeheimen dienen
Die Abteilung Sozialwirtschaft befaBt sich schwerpunkt
maGig mit der Beschaffung und Zusammenfuhrung
von planungsbedeutsamen Informationen uber aktu-
elle Trends in verschiedenen Feldem der Altenhilfe

Daneben werden Vorschlage zur Gestaltung des Unter-
richts in Altenpflegeschulen erarbeltet. Themen sind
dabei u. a. die Verfahren der Gesprachsfuhrung, die
aktivierende Pflege und der Sterbebeistand.
Ein weiteres Gebiet der Abteilung Sozialwirtschaft be-
steht in der Gestaltung angemessener Lebens- und Ar-

beitsbedingungen im Pflegebereich stationarer Alten-
hilfeeinrichtungen.
Als Serviceleistung bietet die Abteilung die Mitwirkung
bei der Entwicklung von Pflege- und Betreuungskon-
zepten fur im Bau befindlichen oder bestehenden Ein-
richtungen an

Zusjtzlich bietet die Abteilung die Beratung und Mit-
wirkung bei der Konzeptionierung und Durchfuhrung
von Fort- und Weiterbildungsmaenahmen fur leitende
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und fur Pflegegerso-
nal in Heimen an

Weiterhin wird eine Beratung hinsichtlich der Organisa-
tion des Pflegebereichs, insbesondere hinsichtich der

Personaleinsatzplanung und der Tages- bzw Arbeitsab-

laufplanung. angeboten
Zuletzt bestehen Angebote projektunabhtngiger Pia-

nungshilfen zu Einzelfragen der Gestaltung des Haus-
wirtschaftsbereiches in Einrichtungen der stationaren
Altenhilfe mit Detailbereichen Verpflegung, Hausreini-

gung und Wasche.

Auf Antrag bezuschuet das Kuratorium die Teilnahme
an FortbildungsmaBnahmen in den Bereichen Atten-
hilfe und Altenbetreuung.
An Problemen der Altenhilfe und Altenbetreuung Inter-
essierte erhalten auf Anforderung Informationen uber
die Aktivitaten des Kuratoriums

Problemen von Hilfe und Pflege im Alter auseinander-
setzen.
Dabei wendet sich die Broschure .Hilfe und Pflege im
Alter' in erster Linie an die betroffenen alten Menschen
und ihre Fammenangeharigen, Freunde und Nachbarn,
die fur sie sorgen Gerade fOr pflegende Familienange-
harige selbst ergeben sich durch die Pflegetatigkeit
gesundheitliche Belastungen
Die Broschure will aber auch dem weiteren sozialen
umfeld die besondere Lage hilfe- und pflegebedurth
ger alter Menschen, und pflegender Angehariger nahe-
bringen und Verstandnis und Hilfsbereitschaft wecken.

Insgesamt ist ein groGer Teil der Materialien des KDA
fOr eine breitere Darstellung und Behandlung der Zu-
sammenhange von Wohnen und Gesundheit, insbe-
sondere im lebensbereich alter Menschen, gut geeignet.
Ein Teil der Vorstellungen und Vorschlage des KDA kann
auch f r die Gesundheitsprobleme im Wohnbereich Be-
hinderter und chronisch Kranker genutzt werden

service-
lelstungen

Empfehlungen

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

LANDESARBEITS-

GEMEINSCHAFT

FOR GESUNDHEITS-

ERZIEHUNG

BADEN-WURTTEMBERG

e.v.

- LAG -

JohannesstraBe 75
7000 Stuttgart 1

Herr Gebauer
(Geschaftsfuhrer)

0711/6 36 80 55

0711/628520

Die landesarbeitsgemeinschaft fOr Gesundheitserzie-
hung Baden-Wurttemberg e V (LAG) wurde 1985 ge-
grOndet und laste die damalige Landeszentrale fur Ge-

sundheitsfOrderung Baden-Wurttemberg e.v. ab

Die LAG hat Ober 100 Mitglieder, die sich uberwiegend
aus Institutionen, Organisationen. Verbanden und Ver

einigungen des Gesundheits-, Sozial- und Bildungswe
sens zusammensetzen, so z. B. die Kammern der Heil-
berufe, Krankenkassen, Wohlfahrtsverbande und Regio-
nale Arbeitsgemeinschaften fur Gesundheitserziehung.
Die LAG besteht in der Qblichen Vereinsstruktur: Mit-

gliederversammlung, Vorstand und Beirat und sie un-

terhalt zur Erfullung ihrer Aufgaben eine Geschafts-
stelle mit z Zt zehn hauptamtlichen Mitarbeitern (da-
von 3 halbtags).

Finanziert wird die LAG vor allem durch das Ministerium
fur Arbeit. Gesundheit, Familie und Frauen Baden-
Wurttemberg Hinzu kommen Mittel von Mitgliedern
der LAG. die institutionelle Verantwortung ubernom
men haben.

Der Zweck der LAG ist es, durch Aufklarung und Ge
sundheitserziehung die gesundheitsbewuBte Einstel-
lung der Bevalkerung sowie die Gesundheitsvorsorge
zu fordern

Die Aufgaben der LAG sind lt. Satzung:

- Abstimmung und Erfahrungsaustausch uber ge-
sundheitserzieherische und gesundheitsbildende
MaBnahmen auf landesebene mit den auf Landes-
und Bundesebene auf dem Gebiet der Gesundheits-

erziehung tatigen Personen. Organisationen und Be-
harden.

- Erarbeitung von Empfehlungen fur Form und Inhalt
der Gesundheitserziehung und Gesundheitsbildung
sowle der Etfolgskontrolle mit dem Ziel einer Opti-
mierung.

- Sammlung, Sichtung. Auswertung und Vermittlung
von Informations- und Aufklarungsmaterial zum

Thema Gesundheit,
- Planung und Durchfuhrung gemeinsamer uberre-

gionaler gesundheitsf6rdernder MaGnahmen,

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

Beratung und Unterstutzung bel Ma Bnahmen, die
der GesundheitsfOrderung dienen, sowie Ausarbei-
tung von Vorschljgen zur Gesundheitserziehung
und Gesundheitsbildung fur Beh6rden, Karperschaf
ten. Verbande und Gruppen, insbesondere auch fur
Kindertagesstatten und Schulen,

- Unterstutzung der Regionalen Arbeitsgemeinschaf-
ten fur Gesundheitserziehung bei den Gesundheits-

jmtern.
- Zusammenarbeit mit den Offentlichen Medien zur

Verwirklichung der Ziele der Arbeitsgemeinschaft.

Die inhaltliche Arbeit der lAG orientiert sich neben den
Themen des Weltgesundheitstages und anderer inter-
nationaler Kampagnen. wie z. B .Europa gegen den

Krebs'. besonders an eigenen Jahresthemen, wie z. B.

- Gesundheit und Schule (1987)
Gesundheit und Familie (1988)
Gesundheit und Sport (1989)

- Gesundheit und Arbeit (1990)
Alter und Gesundheit (1991 1

Gesundheit und Umwelt (1992/1993)
Gesundheit und Freizeit  1994/1995

Med/enangebote   Das umfangreiche Medienangebot der LAG dient
sowoh! der information der Mitglieder der LAG und
ihrer Schlusselpersonen als auch der Aufklarung der

Bevalkerung

service-
leistungen

Ausgangspunkt fOr die Umsetzung der Themen ist

jeweils eine Landestagung mit Referaten zu For.

scI·lungsergebnissen und Praxiserfahrungen sowle Ar-
beitsgruppen zu Teilbereichen des Themenschwer-

punktes. Die hier gewonnenen Erkenntnisse und Emp-
fehlungen werden veraffentlicht (siehe Medienan-

gebou und dienen mit anderen Materialien der weite-
ren Behandlung des Themas auf regionaler und Ort-
licher Ebene, z. B durch die Regionalen Arbeitsgemein-
schaften fur Gesundheitserziehung Fortbildungsange-
bote in Kooperation mit Einrichtungen der Elwach-

senenbildung, Lehrer- und Erzieherfortbildung sowie
der Sozial- und Arbeitsmedizinischen Akademie Baden-
WOrttemberg runden die Aktivitaten zur Umsetzung
der Themenschwerpunkte ab.

Ein weiterer Schwerpunkt in der Arbeit der [AG ist die

Unterstutzung der zahlreichen Regionalen Arbeits-

gemeinschaften mit Handreichungen, Medien, Modell-
seminaren und durch die FOrderung von Projekten
durch Projektmittel.

Zu dem Medienangebot der LAG gehart weiterhin eine
f Faltblattreihe fur die Bevalkerung, z B

Als Periodikum erscheinen vierteDjhrlich die .Sozial-
hygienischen Mitteilungen', die als Informationsdienst

von der Baden-Wurttembergischen Gesellschaft fOr
Sozialmedizin e.v., der LAG, der Sozial- und Arbeits-
medizinischen Akademie Baden-Wurttemberg und

dem Medizinischen Landesuntersuchungsamt heraus-

gegeben werden (Einze:exemplare kostenlos) Ferner
erscheint vierteUahrlich LAG AKTUELL, ein Info-Dlenst fur
Mitgliedsorganisationen und Regionale Arbeitsgemein-
schaften.

In der Schriftenreihe .Forum-Gesundheit' werden die
Referate und Arbeitsgruppenergebnisse der jahrtichen
Arbeitstagungen veroffentlicht sowie andere Tagungs-
berichte wie z B

.Nichtraucher-Programm Baden-Wurttemberg'
Asperger Konferenz 1986

Frau und Gesundheit 2. Symposium 1989

und Studienergebnisse wle z B

.Gesundheitserziehung in der ScI·tule' von

Prof. Dr. Dr Rudolf Affemann
.Maglichkeken der Gesundheitserziehung im Sport-
verein- von Prof Dr Rieder

(Einzelexemplare kostenlos)

Neben dem Medienangebot bietet die LAG weitere
Dienste, die sowohl der umsetzung von Schwerpunkt-
themen gewidmet slnd als auch dazu beitragen sollen,
die Infrastruktur der Regionalen Arbeitsgemeinschaften
zu fardern.

' .Besser sehen mehr erleben'
.Bewegung macht SpaB auch Ihrem Kind

- .Pausenbrot - Schaler kommen auf den Geschmack

.Hautkrebs ein vermeidbares Risiko'
- Gesundheitsinitiative, wie z. B Kommunale Prjven-

t'ton, Schultheater

FOr die Regionalen Arbeitsgemeinschaften wurde ein
Handbuch .Gesundheit in Baden-WOrttemberg erarbei-

tet mit Hinweisen und Tips fur die praktische Arbeit.
einigen Grundlagen zur Gesundheitseniehung und Bei

spielen aus der Praxis AuBerdem werden Projekte der
Regionalen Arbeitsgemeinschaften in Broschuren

beschrieben (auBerhalb Baden-Wurttembergs kosten-
verursachend).

AV-Medien der lAC zur Gesundheitserziehung werden
durch den landesfilmdienst Baden-WOrttemberg ver-

liehen, der von der LAG fur Neuankjufe, die Entleihe
und die Herausgabe eines Sonder-Filmkataloges
.Gesundheit' subventioniert wird.

Ein Verzeichnis der verfugbaren Materialien ist vorhan-
den und kam bei der LAG angefordert werden

AuBerdem unterhalt die LAG eine AIDS-Info-Borse, die
ebenfalls angefordet werden kann.

So werden Seminare durchgefuhrt zu den Themen

AIDS, z. B. Methodenseminar zur AIDS-Beratung,
Offentlichkeitsarbeit zur Suchtpravention fur Schuler-

zeitungsredakteure; zur gemeindenahen Gesundheits-

erziehung unter dem Motto .Die Gesundheit liegt in
def Hand unserer Gemeinden' fur Burgermeister und

Mandatstrager.

-LAG -
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Zusammen mit der Landesarztekammer unterhalt die

LAG eine Referentenkartei und vermittelt Referenten
zu den verschiedensten Themen

In Kooperation mit der LAG fuhrt die Sozia!- und Ar-
beitsmedizinische Akademie Baden-Wurttemberg lehr-

gange fur die ehrenamtlichen Multiplikatoren der Re-

gionalen Arbeitsgemeinschaften und einen Fortbil-

dungsgang zur Gesundheitserziehung durch.

Die [AG verfugt Ober mehrere interessante Veraffentli-

chungen. wie z. B. die Sci·,riftenreihe .Forum-Gesund-
heir, so daB das Schriftenverzeichnis und auch die
AIDS-Info-Barse angefordert werden sollten. um Ober
das Themenspektrum informiert zu sein.

Die jahrlichen Symposien und auch die Seminare der
lAG sind jeweils besonderen Themen gewidmet, wie

.Frau und Gesundheir, so daB fur speziell Interessierte
die Aufnahme in den Verteiler zu empfehlen ist

Fur Mitarbeiter, die an Fortbildung interessiert sind,
bietet das Fortbildungsprogramm der Sozial- und Ar-
beitsmedizinischen Akademie einige Maglichkeiten; das

Programm kann bei der LAG bezogen werden

FOr den Erfahrungsaustausch uber Regionale Arbeits-

gemeinschaften ist der Kontakt Ober die LAG mit dor·ti-

gen Arbeitsgemeinschaften zu empfehlen.

Service=
lelstungen

Empfehlungen

-LAG-
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

LANDESARBEITS-
GEMEINSCHAFT

FOR GESUNDHEITS-

FORDERUNG SAARLAND

e.V.

- LAGS -

TalstraBe 30, Postfach 391
6600 Saarbrucken 3

Franz-Joachim Gigout
(Geschaftsfuhrer)

0681/5847093-94

0681/5848201

Die LandesArbeitsgemeinschaft fur Gesundheitsfarde-

rung Saarland e.V (LAGS) wurde im Dezember 1990 ge-
grundet Zweck der LAGS .ist die Farderung gesund
heitsdienlicher lebensweisen der saarlandischen BevOI-
kerung'. Die Satzung nennt als Aufgaben des Vereins
insbesondere:

- Erfahrungsaustausch zu Schwerpunktthemen Ober

gesundheits rdernde MaBnahmen,
- Erarbeitung von Empfehlungen for Form und Inhalt

der Gesundheitsf6rderung sowie der Wirksamkeits-

prufung (Evaluation) mit dem Ziel einer Optimie-

rung,
- Sammlung. Sichtung, Auswertung und Vermittlung

von Informations- und Aufklarungsmaterial zum

Thema Gesundheit,
- Planung und DurchfOhrung gemeinsamer gesund-

heitsf0rdemder MaGnahmen auf Landesebene.
- Beratung und Unterstutzung bei Ma Bnahmen, die

der Gesundheitsfarderung dienen sowie Ausarbei-

tung von Vorschligen zur GesundheitsfOrderung for
Kommunen. KOrperschaften. Verbande, Gruppen
und Beharden. insbesondere auch fur Kindertages-
statten und ScI· ulen,

- Unterstutzung regionaler Arbeitsgemeinschaften,
deren Zielsetzung Prtivention auf Gemeindeebene
ist.

- Zusammenarbeit mit den affentlichen Medien zur

Verwirklichung der Ziele der Arbeitsgemeinschaft,
- Erarbeitung von Empfehlungen zum Schaffen einer

gesundheitsfarderlichen Lebensumwelt. insbeson-

dere Arbeitsumwelt.'

Die LAGS hat zur Zeit 14 Mitglieder:

- Allgemeine Ortskrankenkasse fur das Saarland (AOK}
- Apothekerkammer des Saarlandes
- Arbeiter-Ersatzkassen-Verband e.v. (AEV) und Ver-

band der Angestellten-Krankenkassen e.v. (vdAK),
Landesvertretung Saarland

- Arbeitsgemeinschaft leitender Krankenpflegeperso-
nen im Saarland e v CALK)

- Arztekammer des Saarlandes

Aufgaben
und Ziele

der Institutton

395



- LAGS -

Aufgaben
und Ztele
der Institution

- Balance e.V - Verein zur ganzheitlichen Gesund

heitsbldung
- Betriebskrankenkassen, Landesverband Rheinland-

Pfalz und Saarland (BKK)

Bundesknappschaft, Verwaltungsstelle Saarbrucken
- Deutscher Paritatischer Wohlfahrts-Verband Rhein

land-Pfalz/Saarland e V. (DPVNI
Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband Saarland e.V.

(DRK)
- Kassendrztliche Vereinigung Saarland

Landwirtschaftliche Krankenkasse fur das Saarland
- Saarlandische Krankenhausgesellschaft

Die Finanzierung erfolgt im wesentlichen Ober einen

ZuschuB des saarljndischen Ministeriums fur Frauen.

Arbeit. Gesundheit und Soziales und uber Mitgliedsbei-
trage. Diese betragen fur Mitgliedetorganisationen
bzw. Gebietsk6rperschaften 500,- DM plus 10 Pfennige
pro Mitglied bzw. Einwohner.

Die Organe der LAGS sind der Vorstand, der zur Zeit aus

11 Personen besteht, und die Mitgliederversammlung.
Ordentliche Mitglieder des Vereins k6nnen nurJuristi-
sche Personen des Offentlichen und privaten Rechts

sowie Verbjnde, vereine, vereinigungen und Arbeitsge-
meinschaften sein, die sich fOr den Zweck des Vereins

einsetzen.

Med/enangebote Bisher verfugt die lAGS noch Ober keine eigenen Me-  
dienangebote in absehbarer Zeit ist zunachst einmal
die Herausgabe eines INFO-Dienstes geplant Auch die

Verantwortung fur den telefonischen Ansagedienst aus

dem Gesundheitswesen soil an die LAGS ubertragen
  werden

Service-
telstungen

Empfehlungen

Angestrebt wird die Zusammenarbeit mit den Berei-
chen Lehrerfortbildung. Erwachsenenbildung und der

betrieblichen Aus- und Weiterbildung sowie mit kom-
munalen Initiativen der Gesundheitsfarderung Hier ist
vor allen Dingen an Angebote fur Multiplikatoren und

an die Unterstutzung entsprechender MaBnahmen der

Krankenkassen und sonstiger Sozialversicherungstrager
gedacht

Bei der Vorbereitung und Durchfuhrung von Projekten
anderer Trager im Bereich der Gesundheitsferderung
bietet die LAGS Beratung und beim Vorliegen entspre-
chender Voraussetzungen auch finanzie!!e Unterstut-

zung an

Der Aufbau einer Infothek, die fur einen maglichst
breiten Interessentenkreis Ansprechpartner sein soil, ist

vorgesehen

Es empfiehlt sich, im fruhen Planungsstadium einer ei.

genen Veranstaltung im Bereich der Gesundheitsfarde-

rung, Kontakt mit der lAGS aufzunehmen.

Auch be sgezie!!en Frageste!!ungen aus dem Gesund-
heitsbereich versudit die LAGS durch Information oder

Weitervermittlung zu helfen

Die LAGS will die Ideen und Aktivitjten der verschiede
nen Trager im Gesundheitsbereich unterstutzen und

gemeinschaftlich organisieren.

Die Geschiftsstelle hat ihre Tatigkeit erst im August
1991 aufgenommen.

Die IAGS sieht die Schwerpunkte ihrer Arbeit in der

Multiplikatorenschulung. der Informationsvermittlung
und in der Rolle als Koordinations- und Clearingstelle.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

LANDESINSTITUT

FOR ARBEITSMEDIZIN

(Landesgewerbearzt)

Lorenzweg 5

1000 Berlin 42

Dr. Hendrikie Zuschneld-Bertram
Alt. Medizinaldirektorin)

0 30/7 5509-0

Das Landesinstitut fur Arbeitsmedizin nimmt in Berlin

die Funktion des Landesgewerbearztes wah[ Als Be-
harde im Offentlichen Dienst ist es beim Senator fur

Gesundheit und Soziales, der obersten Arbeitsschutz-

beharde. angesiedelt, stellt die Aufsicitsbeharde fur

den medizinisct·ten Arbeitsschutz dar, arbeitet mit dem

Landesamt fur Arbeitsscllutz und technische Sicherheit

zusammen und pflegt den Erfahrungsaustausch mit

der obersten Gesundheitsbeharde.

Die Aufgaben und Leistungen umfassen folgende
Tatigkeitsbereiche:

- arbeitsmedizinische Beratung und Unterstutzung
der ArbeitsschutzbehOrden;

- Aufsicht Ober die Ausfuhrung gesetzlicher Arbeits-
schutzvorschriften in arbeitsmedizinisct·ten Fragen,

- Oberwachung des medizinischen Arbeitsschutzes in
Betrieben der Offentlichen Hand und in der Offentli-

chen Verwaltung;
- Mitwirkung bel der Ermachtigung von Arzten durch

andere Stellen und Oberprufung. ob die Auflagen
eingehalten werden:
Mitwirkung bei der Durchfuhrung dies Berufskrank-
heitenverfahrens;

- Beratung der Betriebe und Verwaltungen bel der

Einrichtung des betriebsarztlichen Dienstes sowie
der Betriebsarzte;
Sammlung, Auswertung und Ver6ffentlichung ar-

beitsmedizinischer Ergebnisse;

darOber hinaus

- gewerbejrztliche Orientierung uber magliche Ge-
sundheitsgefahren durch Arbeitsweisen, Arbeits-
stoffe. Arbeitsplatze. Betriebseinrichtungen und An-

lagen; in diesem Rahmen werden Messungen am

Arbeitsplatz durchgefOhrt;
- jrztliche Untersuchungen von Arbeitnehmern, ar-

beitsmedizinische Erhebungen (Klarung besonderer
arbeitsmedizinischer Fragen, Vorsorgeuntersuchun-
gen),

- Mitarbeit in Fachausschussen, wissenschaftliche Ver-

Offentlichungen.
- medizinischer Arbeitsschutz fur werdende MOtter.

Jugendliche, Schwerbehinderte, ausljndische Arbeit

nehmer, Rehabilitanden,
Lehr-. Vortrags-. Informationstatigkeit zur Farderung
der Kenntnisse uber berufliche Gesundheitsgefahren
und deren Verhutung.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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Zielgruppen sind alle Arbeitnehmer und fur Sicherheit

Verantwortliche, auch solche im affentlichen Dienst
ebenso wie die gewerbliche Seite Das Hauptgewicht
liegt dabei auf dem Arbeitsschutz und auf der arbeits-
medizinischen Vorsorge. Das landesinstitut fur Arbeits
medizin versteht sich als publikumsfreundliche Be-
h0rde und ist Ansgrechpartner fur alle Fragen im Be-
reich des Arbeitsschutzes.LANDESINSTITUT

FOR
ARBEITSMEDIZIN

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-

leistungen

Empfehfungen

Die Zusammenarbeit mit dem 6ffentlichen Gesund-
heitsdienst (Gesundheitsamt) ist nicht formell geregelt.
findet aber im konkreten Einzelfall (z. B Fortbildung
von Amtsarzten, Jugendarbeitsschutz, gemeinsamen
Besichtigungen bei ubergreifenden Fragestellungen im
Bereich der Bodensanierung bzw. anderen Sanierungs-
baustellen) statt. Eine stjrkere Zusammenarbeit bdte
sich an im Bereich der Umweltmedizin. Hier wird im

n Die produzierten Medien sind in der Hauptsache Druck-
5 erzeugnisse. die im Sinne von Pravention und Aufkla-

rung wirken sollen und sich an Arbeitnehmer wie an

Verantwortliche for Gesundheitsschutz wenden

RegelmaBig erscheinen die:

Mitteilungen des landesinstituts fur Arbeitsmedizin

Berlin. .LArbmed-Info'. im ersten und dritten Quartal
des Jahres, mit Informationen aus dem Bereich des
medizinischen Arbeitsschutzes

- Unregelmjeig zu speziellen Themen erscheinen:
.Informationsblatter. .Verlautbarungen oder .Gewer-
bearztliche Tips: [Arbemd-Tips zu Themen wie: Gefahr-
stoffe am Arbeitsplatz, Virushepatitis, Schwangerschaft

An Serviceleistungen (zu den Aufgaben geh6rig) wer-

den bundesweit vor allem telefonische und schriftliche
Auskunfte angeboten. regional vor allem:

Rahmen der Berliner Verwaltungsreform eine institutio-
nelle Umgestaltung diskutiert.

Zusammenarbeit erfolgt mit dem Landesamt fur Ar-
beitsschutz und technische Sicherheit, Drontheimer
Str. 32, 1000 Berlin 65, mit den Berufsgenossenschaften
und mit den Arzten in Klinik. Praxis, affentlichem Ge-
sundheitsdienst und arbeitsmedizinischen Zentren. Das
Informationsmaterial der Berufsgenossenschaften ist
besonders hervorzuheben.

Eine Zusammenarbeit erfolgt au Berdem mit der Freien
Universitjt Berlin, den Technisct·len Fachhochschuten,
der Technischen Universitjt, Verwaltungsakademien,
mit der Akademie fur Arbeitsmedizin, mit den sozialen
und sozialmedizinischen Diensten sowie den Sozialpart-
net·n und interessierten Verbanden.

und Arbeitsschutz beim beruflichen Umgang mit Zyto-
statika

- Beratungen in gesundheitlichen Fragen des Arbeits-

schutzes, die in Zusammenhang stehen mit berufli-
chen Faktoren In den Beratungsgesprjchen kennen

Hilfestellungen gegeben werden; tjtig werden kann
das landesinstitut jedoch nur in Belangen, die in
seine dienstlichen Aufgabenbereiche fallen Arbeits-
medizinische Untersuchungen werden in den wenig-

Das Landesinstitut fur Arbeitsmedizin verbindet die Ob-
lichen Aufgabenstellungen des Staatlichen Gewerbe-
arztlichen Dienstes mit allgemeinen arbeitsmedizini-
schen Untersuchungen und Beratungen.

Insofern ist das Landesinstitut besonders fur regionale
Anfragen in allen arbeitsmedizinischen Belangen zu

empfehlen

Broschuren zu speziellen Themen, z. B :

.Eine Zimmerpflanze macht noch keinen Arbeits-

platz  - Arbeitsst ttenverardnung Tips aus Ge-
werbearztlicher Sicht

.Mutterschutz im Gesundheitswesen - aus der
Sicht des medizinischen Arbeitsschutzes'

Informationsplakate

Die Medien kdnnen in beschrankter Menge kostenlos
beim Landesinstitut angefordert werden.

sten Fallen im Hause durchgefuhrt, sondern verge
ben.
Referenten- und Vortragstatigkeiten zu Themen des
medizinischen Arbeitsschutzes im Rahmen von Ver-

anstaltungen fOr Personenkreise, die im Arbeits-
schutz tjtig sind. und in Universitjten, Institutionen
und offentlichen Veranstaltungen.
Untersuchungen von Arbeitsplatzbelastungen; fur
besondere Fragestellungen bedient sich der Gewer-
bearzt des Fachwissens von Spezialinstituten

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

LANDESVEREIN FUR

GESUNDHEITSPFLEGE
NIEDERSACHSEN e.V.

Fenskeweg 2
3000 Hannover 1

Herr Bodamer-Gehrmann
{Geschaftsfuhrer)

Herr Dr. Stock
(Geschaftsfuhrender zahnarzt
der Abtellung Jugendzahnpflege)

0511/3 50 00 52

(Herr Bodamer-Gehrmann)

0511/3505545
(Herr Dr. Stock)

0511/3 50 55 95

Der landesverein fur Gesundheitspflege Niedersachsen
e.v. wurde 1905 als .Hauptverein fur Volkswohlfahrt in

Hannover gegrundet, 1957 in.landesverein fur Volks-
gesundheitspflege Niedersadisen e.M- und 1986 in die

jetzige Bezeichnung umbenannt. Der Landesverein hat
It. Satzung als Zweck, .einen Mittelpunkt fur die Volks-
gesundheitspflege, insbesondere im Lande Niedersach-
sen. zu bilden und sowohl die sachlich als auch artlich

getrennt arbeitenden Einrichtungen fur Volksgesund-
heitspflege und Gesundheitserziehung unbeschadet
ihrer Selbstandigkeit miteinander in Fuhlung zu brin-

gen und ihre Bestrebungen gegenseitig abzustimmen'.

Der Landesverein Dbemimmt die Aufgaben eines
Landesausschusses und soil u.a.

- mit allen im Gesundheits-, Sozial- und Bildungs-
wesen tjtigen Beharden, Karperschaften, Verban-
den usw zusammenarbeiten.

- Grundatze fur Form und Inhalt der Gesundheits-
erziehung ausarbeiten.
umfassende Programme dafOr planen und

abstimmen.
- die Bildung von Bezirks- und Kreisausschussen

anregen und fdrdem.

Der landesverein hat ca 50 Mitglieder, darunter wich-

tige Institutionen des Gesundheitswesens. Kranken
kassen, Verbande. Selbsthilfegruppen und Einzelperso-
nen Seine Organe sind die Mitgliederversammlung und
der Vorstand, der bis zu 10 Mitglieder umfaBt und aus

seiner Mitte den vierkapfigen geschaftsfuhrenden Vor-
stand wahit Dem Vorstand gehilrt zusatzlich mit bera
tender Stimme der Geschaftsfuhrer an. Der Landesver-
ein unterhalt eine Geschaftsstelle mit mehreren haupt-
amtlichen Mitarbeitern

Die konkreten Aufgabenschwerpunkte haben sich seit
Mitte 1990 weiterentwickelt. Standen bis zu diesem
Zeitpunkt Fortbildung von ScIilusselpersonen und

publizistische Titigkeit zur Forderung unspezifischer,
primarer Pravention uber personale Kommunikation

Aufgaben
und ztele
der Institution
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LANDESVEREIN
FOR
GESUNDHEITS-
PFLEGE NIEDER-

SACHSEN e.v.

Aufgaben
und Ziele

der Institution

service-
lelstungen

Empfehlungen

und flankierende mediale Motivation im Vordergrund
der Vereinstatigkeit, werden seitdem stjrker initiieren-
de und koordinierende Aufgaben wahrgenommen zum

Aufbau gesundheitsf6rdemder Strukturen auf Ortlicher
wie auf Landesebene:

• Strukturentwicklung zur Gesundheitsfdrderung:
- Geschjftsfuhrung der .Niedersjchsiscl·len Kom-

mission Gesundheitsfarderung', eines auf der
Koalitionsvereinbarung der niedersachsischen Lan-
desregierung basierenden Beratungsgremiums.
Inhaltliche Zuarbeit zur Kommission u.a. durch

Entwicklung und Abstimmung konzeptioneller
Grundlagen.

- Initiierung, Beratung und Unterstutzung kommu-
naler Arbeitskreise fur GesundheitsfOrderung
EnNvicklung und DurchfOhrung bedarfsorientier-
ter Fortbildung fur die Arbeitskreise Organisation
von Erfahrungsaustausch.

• Thematisch ausgerichtete Angebote:
Seminare zur Gesundheitserziehung im Vorschul-
alter, v.a zu den Schwerpunktthemen Bewe-

Serviceleistungen des landesvereins in Form von Semi-

narpaketen dienen der gesundheitserzieherischen/
gesundheitsfardernden Tatigkeit der Partner

Themen sind dabei z.B.:

- Bewegungserziehung im Vorschulalter

Umwelterziehung im Vorschulalter
- Jugendzahnpflege und Gruppenprophylaxe im Vor

schul- und Schulalter

Die Erfahrungen des landesvereins in def Fortbildung
von Schlosselpersonen, bei der Strukturentwicklung zur

Gesundheitsf6rderung. der Regionalisierung der

Gesundheitserziehung und Grundung von Kreisarbeits-

gemeinsdiaften fur Jugendzahngflege some Initile-

rung und FOrderung kommunaler Arbeitskreise fur Ge-

sundheitsfarderung k6nnen bei gleichen Vorhaben er-

fragt werden.

gungserziehung, Medienerziehung, Sprachfarde-
rung, Ernjhrungserziehung, Psychomotorik.
Umwelterziehung.

- Aus- und Fortbildung fur Personen, die in der

Karies-Gruppenprophylaxe tatig sind; Seminare
zur Gewinnung und Motivierung von Multiplika-
toren fOr Zahngesundheitserziehung

- Arbeitsfeld AIDS: Fortbildungsveranstaltungen fur
verschiedene Ansprechgruppen

Seit 1987 ist auch der Aufgabenbereich der Jugend-
zahnpflege in Niedersachsen dem Landesverein ange
gliedert. der mit den Mitgliedern, Partnern und Zielen
der .landesarbeitsgemeinschaft zur FOrderung der

Jugendzahnpflege deren Arbeit fortfuhrt.

Die finanziellen Mittel des landesvereins setzen sich

zusammen aus Mitgliedsbeitragen, Spenden und

Zuwendungen v.a des Sozialministeriums Nieder-
sachsen.

Im Zuge der Regionalisierung der gesundheits-
erzieherischen BemOhungen und der Intensivierung
der Mitarbeit des Offentlichen Gesundheitsdienstes

werden die Seminare regional und durch die Gesund-
heitsjmter organisiert.

Weitere Selviceleistungen werden den niedersachsi-
scIlen Arbeitskreisen fur GesundheitsfOrderung ange-
boten in Form von Beratung, Erfahrungsaustausch und

Fortbildung.

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

LANDESVEREINIGUNG

1 FUR GESUNDHEITS-
FORDERUNG e.V.

Schleswig-Holstein

Fl mische StraBe 6-10

2300 Klel 1

Frau Dr. Rudolph
Frau Hoppe

0431/94294
0431/93859

Telefax 0431 /94871

Als Mittelgunkt fur die Gesundheitserziehung und Ge

sundheitspflege der Bevalkerung von Schleswig-Hol-
stein wurde die Landesvereinigung fur GesundheitsfOr-

derung e V im Dezember 1966 in Kiel gegrOndet

Sie hat Ober 200 Mitglieder, uberwiegend Einzelperso
nen und alle wichtigen Institutionen und Verbande des
Gesundheits- und Bildungswesens. Die Organe der Lan-

desvereinigung sind die Mitgliederversammlung und

der zehnkOpfige Vorstand, der aus seiner Mitte den
Geschaftsfuhrer wjhlt. Zur Beratung des Vorstandes

besteht aueerdem ein wissenschaftlicher Beirat.

Die Finanzierung der Tatigkeit der Landesvereinigung
erfolgt uber die Mitgliedsbeitrage. Zuschusse der Lan-

desversicherungsanstalt und Krankenkassen, der Lan-

desarzte- und Zahnarztekammer und vor allem Ober
die Zuwendungen des Ministeriums fur Soziales, Ge-

sundheit und Energie Schleswig-Holstein

Die satzungsgem Ben Aufgaben der Landesvereini-

gung sind.

-- geeignetes Material des In- und Auslandes zur FOr-

derung der Gesundheitserziehung und -pflege zu

sammeln und auszuwerten.
- mit allen in Frage kommenden Einrichtungen und

Personen zusammenzuarbeiten und Anregungen zu

geben,
- Programme zur F6rderung der Gesundheitserzie-

hung und Gesundheitspflege sorgfaltig zu planen,
anzuregen und zu unterstutzen.

Um diese Aufgaben zu erfOlien, kooperiert die Landes-

vereinigung sehr eng mit Einrichtungen der Erwachse-

nenbildung, den Krankenkassen, den Wohlfahrtsver-

banden, vor allem aber mit den Gesundheitsamtem

des landes

Die Angebote der Landesvereinigung richten sich an

ausgewjhlte Bevalkerungsgruppen in bestimmten Le-

bensspannen wie Enverbsalter, Ruhestand und insbe-

sondere Kindheit und Jugend. Nur beispielhaft kannen
hier Aktivitaten genannt werden:

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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LANDES-
VEREINIGUNG

FOR
GESUNDHEITS·
FORDERUNG e.V.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

- In Kindertagesstatten wird die gesundheitserzieheri-
sche Arbeit der Erzieher/innen durch Fortbildungs-
angebote gefardert und mit geeigneten Medien -

dazu gehart auch der Einsatz einer Puppenbuhne -
unterstutzt.

- In Schulen hat die Gesundheitserziehung durch

Schulgesetz, Gesundheitsdienstgesetz und in den

Lehrplanen einen festen Platz zugewiesen bekom.
men In Zusammenarbeit mit dem Institut fur Praxis

und Theorie der Schulen gibt es z B Fortbildungs-
angebote fur die Lehrkrafte. In Pilotprojekten: .Prak
tische Gesundheitserziehung in der Grundschule
(82/83) und .Praktische Gesundheitserziehung an

der Realschule (86 -88), wurden Materialien und

Unterrichtsvorschlage sowie Anregungen zur Umset-

zung erarbeitet und erprobt.
- In Altenwohn- und -pflegeheimen werden Schulun-

gen fOr die Mitarbeiter/innen angeboten, um auch
Gesundheitsfarderung im Alter realisieren zu konnen

Medlenangebote

  Service-
le/stungen

Empfeh/ungen

Die landesvereinigung will mit ihrem Medienangebot
die Gesundheitserziehung in den Schwerpunkten Kin-

dertagesstatten, Schulen, den Regic,len und der Er-
wachsenenarbat fcrdem, Endem s e Matena!:en zuri

ansatz durch d e Muftio:.katcrer tercutha t sc': e zur

informat.cn def Endadressaten

Zu aktuellen Themen stellt die Landesvereinigung Me-

dienmappen zusammen, in denen Faltblatter und Bro-
schuren der landesvereinigung selbst und die anderer

1 Herausgeber enthalten sind (Einzelexemplare kosten-
los)

Auch 8erichte uber Pilotprojekte und besondere Ange-
bote der Gesundheitsferderung werden veraffentlicht

(Einzelexemplare kostenlos). wie z.B.

- .Praktische Gesundheitserziehung in der Grund-

schute, in der Reihe .Wegweiser fur die Lehrerfort-
bildung vom landesinstitut Schleswig-Hoistein fur

Praxis und Thecrie der Schule (IPTS) herausgegeben,

  Die Semiceleistungen der Landesvereinigung sollen vor

a!!em die gesundheitserzieherische Arbeit def Koopera
tionspartner und Multiplikatoren unterstutzen

Weitere Schwerpunkte der Aufgabenerfullung der lan-
desvereinigung sind:

der Vortragsdienst fur regionale Veranstaltungstra-
ger wie Volkshochschulen. Familienbildungsstatten,
Selbsthilfevereinigungen etc.:

- die Geschaftsfohrung verschiedener thematisch aus-

gerichteter Arbeitskreise. z.B. .Schule und Gesund

heir, .Senioren und Gesundheir, .Gesundheitserzie-
hung und -forderung durch das Gesundheitsamt'.
Diese Arbeitskreise, in denen jeweils vertreter ver-

schiedenster Institutionen mitwirken. gewahrleisten
einen kontinuierlichen Informations- und Erfah-

rungsaustausch und ermaglichen die gemeinsame
Planung und Realisierung neuer Projekte;

- die regionale Gesundheitserziehung Ober die Ge-
sundheitsjmter und andere artliche Einrichtungen,
die mit Programmen, Ausstellungen und anderen
Medien unterstutzt werden

.Praktische Gesundheitserziehung in der Realschule'.
herausgegeben vom Ministerium fur Bi'dung. Wis
senschaft. Jugend und Kultur des Landes Schleswig-
Hc ste.n.
.Sternburger Cesundheatstage Darste:lung der Ko

:perationsmigl·.chkeiten verschiedener Znstituticnen
und Vereinigungen auf ortlicher Ebene,
.Gesunde Kinder unsere Verantwortung: Aufga-
ben und M6glichkeiten der genetischen Beratung,
.Die reisende Fruhstucksbar in Schleswig-Holstein
eine Aktion fur das gemeinsame Schulfruhstuck

Zu dem Medienangebot der Landesvereinigung gehd-
ren weiterhin Filme und Videokassetten zu verschiede-
nen Gesundheitsthemen, die entweder bel der Ge-
schjftsstelle oder bei dem Landesfilmdienst entliehen
werden kannen, sowie Ausstellungstafeln und Kleindar-

stellungen der BZgA

Eine 1987 eingerichtete Medienarbeitsgruppe sichtet
vorhandene Medien zur Gesundheitserziehung und
wahlt sie fur den Einsatz in Schleswig-Holstein aus

Volkshochschulen, Landfrauenverbanden und Familien-

bildungsstatten in Zusammenarbeit mit den Jeweitigen
Tragern bm zustindigen Institutionen

Einen wichtigen Platz n:mmt dabei der Vcrtragsdienst
ein. der von uber 200 Partnem met uber 1500 veran-

staltungen jahrlich genutzt v,lrd Dieser Vortragsdienst,
durch den Ober 300 Arzte und andere Fachkrafte ver

mittelt werden kbnnen, umfaBt Kurse z B zum Auto-
genen Training. zur Gewichtsreduktion und zum Nicht

rauchertraining sowre Einzelvortrjge z B zu den The-

men,NaturgemaGe Heilmethoden', .Allergien, AIDS',

.Wechsetahre' usw

  Die Multiplikatorenschulung ist eine weitere wichtige
Serviceleistung der landesvereinigung Diese geschieht
durch Informations- und Fortbildungsveranstaltungen
fOr Erzieher/innen, Lehrer/innen. Multiplikatoren bei

IF Die reichhaltigen Angebote def landesvereinigung sind

  auf das Land Schleswig-Holstein onentiert, wo der Vor-

tragsdienst, die Multiplikatorenschulung und die Mate-

1 rialien, die nach Themen geordnet in einer Medien-

mappe zusammengefaet sind. zu emgfehlen sind

Vereinigungen. die einen vortragsdienst einrichten wol-
u ren, ist zu empfehlen, die Erfahrungen der Landesver-

Weiterhin unterstutzt die landesverelnigung die Aktivl

taten Dritter durch persone:;e oder materielle Hilfe

Mit Ober 200000 jahrlich verschickten Faltblattem und
Broschdren an Arzte/Zahnarzte, Krankenhjuser.

Gesundheitsjmter, Schulen, Standesjmter, Familien-

bildungsstatten. Beratungsste:len und Einzelpersonen
ist der Medienversand eine weitere wlchtige Servicelei-

stung der Landesvereinigung

Die Gesundheitstips durchs Telefon Ober den Postser-
vice, die audiovisuellen Medien und die Mediensctlau in
der Geschaftsstelle der Landesvereinigung, die einen
Oberblick uber die vorhandenen Medien gibt. ergjnzen
die Serviceleistungen der Landesvereinigung

einigung zu erfragen, ebenso die Erfahrungen mit Ar-
beitskreisen und Ortlichen Aktivitaten.

FOr die Zusammenarbeit von Gesundheitsamt und
Schule gibt es Anregungen durch die Dokumentation
der Modellprojekte .Praktische Gesundheitserziehung in
der Schule
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Es gibt 17 Landwirtschaftliche Untersuchungs- und For-

scI· ungsanstalten (LUFAI, die unterschiedlichen Trjgem
wie Ministerien, Landwirtschaftskammem und Bezirks

verbanden unterstehen

Sie sind zusammen mit anderen Anstalten und Institu-

ten im Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Unter-

suchungs- und Forschungsanstalten e. V (VDLUFA)

zusammengeschlossen.

Die Anschriften der VDLUFA und der 17 regionalen An-

stalten folgen anschlieBend. Aueerdem wird als ein Bei

spiel die Landwirtschaftliche Untersuchungs- und For-

schungsanstalt in Speyer beschrieben.

Verband Deutscher landwirtschaftlicher Untersu-

chungs- und Forschungsanstalten (VDLUFAJ
BismarckstraBe 41A

6100 Darmstadt

Tel.: 06151/2 64 85
Telefax: 0 61 51/29 33 70

Landw. Untersuchungs- und Forschungsanstalt
SiebengebirgsstraBe 200

Postfach 300709
5300 Bonn 3
Tel.: 02 28/4 34 (0) 2 00
Telefax: 02 28/4344 27

Bayer Hauptversuchsanstalt fur Landwirtschaft der TU

Munchen
8050 Freising (Weihenstephan)
Tel.: 08161/71 (013384
Telefax: 08161/714216

Bayer. landesanstalt fur Bodenkultur und Pflanzenbau

Vottinger StraBe 38

8050 Freising
Tel.: 08161 /71 (0) 3600
Telefax: 08161/714102
Menzinger StraBe 54

8000 Munchen 19
Tel.: 089/1799(1) 312
Telefax: 089/1 79 9313

Institut fur Angewandte Botanik der Universitat

Marseiller StraBe 7

Postfach 302762
2000 Hamburg 36
Tel : 040/4123 (1} 2331

Telefax: 040/41 23 6593

landw. Untersuchungs- und Forschungsanstalt
Finkenborner Weg 1 A

Postfach 10 06 55
3250 Hameln 1
Tel.: 05151/6084 (0) 13
Telefax: 0 51 51/60 8411

LANDWIRTSCHAFTLICHE

UNTERSUCHUNGS-

UND FORSCHUNGS-
ANSTALTEN

Staatl. landw. Untersuchungs- und Forschungsanstalt
Augustenberg
NemerstraGe 23
Postfach 430230
7500 Karlruhe 41 (Durlach)
Tel.: 07 21/4647 (0) 100
Telefax: 07 21/4 64 7112

Hess. Landw Versuchsanstalt

Am Versuchsfeld 13
3500 Kassel
Tel.: 0561/9888(0)403
Telefax: 05 61/88 53 78
RheinstraBe 91

6100 Darmstadt

Tel.: 06151/896091
Telefax: 061 51/89 44 27

Landw Untersuchungs- und Forschungsanstalt
GutenbergstraBe 75-77
Postfach 3067
2300 Kiel 1
Tel : 04 31/169 04 (0) 61
Telefax: 04 31 /1 69 0417

landw Untersuchungs- und Forschungsanstalt
Nevinghoff 40
Postfach 59 26
4400 Munster (Westf )

Tel.:0251/2376(1)745
Telefax: 02 51/2 37 65 21

Landw Untersuchungs- und Fcrschungsanstalt
JagerstraBe 23-27
Postfach 2549
2900 Oldenburg
Tel : 04 41/801 (0) 8 20
Telefax: 0441/801180

Landw Untersuchungs- und Forschungsanstalt
Obere langgasse 40
Postfach 1629

6720 Speyer
Tel.: 0 62 32/1 36 (0) 115
Telefax: 0 62 32/13 6110

landesanstalt fur landw. Chemie (710) der Universitjt
Hohenheim

Emil-Wolff-StraBe 14
Postfach 700562
7000 Stuttgart 70
Tel.: 0711/4 59 (0) 26 71

Landw Untersuchungs- und Forschungsanstalt
des Landes Med(lenburg-Vorpommern
Graf-Lippe-Stra Be 1

2500 Rostock
Tel.: 00 3781/3 75 41
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LAI\!DWIRT.
SCHAFTLICHE
UNTERSUCHUNGS
UNDFOR-

SCHUNGS
ANSTALTEW

landw Untersuchungs- und Forschungsanstalt
des Landes Sachsen-Anhalt
Schiepziger StraGe 29
4057 Halle-lettin
Tel.: 00 3746/601217

Landw Untersuchungs- und Forschungsanstalt
des Landes Brandenburg
Templiner StraBe 21
1560 Potsdam
Tel.: 00 37 33/32 60

Landw Untersuchungs- und Forschungsanstalt
des Landes Thoringen
Naumburger StraBe 98

6909 Jena-Zwjtzen

Tel:003778/411213

Landw Untersuchungs- und Forschungsanstalt
des landes Sachsen
Gustav-Kuhn-StraBe 8
7022 Leipzig
Tel : 00 37 78/5 52 81
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

LANDWIRTSCHAFTLICHE

UNTERSUCHUNGS- UND

FORSCHUNGSANSTALT

- LUFA -

Obere Langgasse 40

6720 Speyer

Prof. Dr. Rudolf Aldag

062 32/136-0

0 6232/1 36-110

Die landwirtschaftliche Untersuchungs-und For-

schungsanstalt Speyer (LUFA) ist eine kommunale Ein-

richtung des Bezirksverbandes Pfalz. thr Arbeitsgebiet
sind die Dienstbezirke Rheinland-Pfalz und Saarland

1991 verfugte sie uber 105 Mitarbeiter, darunter 11 wis-

senschaftliche Fachkrjfte.

Im Bundesgebiet gibt es 12 in der Zielvorstellung
gleichgerichtete Anstalten, die unterschiedlichen Tra-

gern wie Ministerien und Landwirtschaftskammem

unterstehen.

Die LUFA wurde 1875 gegrundet mit dem Ziel, einen

Beitrag zu einer Verbesserung und Steigerung der

Agrarproduktion in der Landwirtschaft zu leisten Ver-

anderte Gesellschafts- und Umweltbedingungen error-

derten jedoch im laufe der Jahre zunehmend eine

Elweiterung der Zielsetzung. Durch die Forschungs
und Kontrolluntersuchungen dient die LUFA dem Ver-
braucher- sowie dem Nahrungs-, Boden- und Umwelt-
schutz Die LUFA versteht sich als Mittler zwischen

landbaulicher Praxis und der Wissenschaft

Zu den satzungsgemaBen Aufgaben geh6ren:

- Untersuchungen zur Beurteilung und 8egutachtung
von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln nichttedi

nischer Art (Baden, Futtermittel, Dungemittel,
Inhaltsstoffe des Aufwuchses etc )

- Versuchstatigkeit auf den Gebieten der Pflanzen-
emahrung, Dungung, Saatguterzeugung, Futtermit-

telkunde und des Schadstoffverbleibs
-- Angewandte Forschung auf den Gebieten der Agrar-

akologie und Agrarbiologie (Bodenfruchtbarkeit.
Dunger, Umweltanalytik etc )
Vol·nahme amtlicher Untersuchungen fur die Kon
trolle von Dungemitteln. Futtermitteln und Saatgut
sowie Durchfuhrung von Untersuchungen zur

Gewassergute, der luft- und der Bodenqualitat auf-

grund einschlagiger gesetzlicher Bestimmungen
- Obernahme von Zulassungsuntersuchungen oder

Zulassungsprufungen nach den jeweils geltenden
Richtlinien bei Pflanzenschutzmitteln

- Untersuchungen auf Ruckstande von Pflanzen
schutzmitteln und anderen Bioziden bei Agrar-
erzeugnissen, Boden. Wasser sowie landwirtschaft

lichen Betriebsmitteln
- Kernkraftuberwachung von seiten des Landbaues

(Untersuchung von  den und Aufwuchs)

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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- LUFA -

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

,Service-
leistungen

Empfehlungen

- Erstellung von Gutachten in den genannten Auf-
gabenbereichen

- Vermittlung von Fachkenntnissen durch Einzelbera-
tungen, Vortrage und Veroffentlichungen aus den

Aufgabenbereichen 1-8

Einen zunehmenden Stellenwert haben jene Unter-

suchungen. die bei akuten Schadfjllen Kausalzusam

menhange sci· nell kljren und Entscheidungshilfen
liefern mOssen.

Impulse fur ihre Untersuctlungs- und Forschungstitig
keit erhjlt die LUFA vornehmlich aus einschljgigen

  Die Tatigkeit der LUFA steht hjufig im Problemfeld von j
  Erzeugung und Verbrauch von Nahrungsmitteln Sie

, muB sich einer moglichst emotionsfreien Einschatzung
der Risiken auf diesem Geb:et ste!:en

Dabei kommt es darauf an, komplizierte Wechse:wir
kungen der Offentlichkeit in €iner verstandlichen Spra-

  che transparent zu machen

Die Veroffentlichungen der LUFA mussen daher vom

Gutachten bis zur Verbraucherinformation reichen·

 
Die LUFA sieht eine Aufgabe ihrer Arbeit in einer uber-

greifenden Beraterfunktion. Sie verfugt Ober Referen
ten, die atte Themenbereiche der Untersuchungs- und
Forschungsarbeiten abdecken

Sie beteiligt sich mit Beitragen an wissenschaftlichen

Kongressen und Fachtagungen

Die Landwirtschaftliche Forschungs- und Unter-

suchungsanstalt Speyer bietet auf Anfrage an:

Beratung in akuten Fallen

i Beratung und Mitarbeit bei Projekten im Rahmen
I ihrer Moglichkeiten

gesetzlichen Bestimmungen und den Forschungen der
landbaulict·ten Praxis. Neben Forschungsauftragen, die
aus Offentlichen Mitteln finanziert werden. Obernimmt
die LUFA auch Auftrage aus der Privatwirtschaft.

Die Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen
Institutionen ist neben Ausbildung und Schulung von

Fachkraften ein weiterer wichtiger Bestandteil ihrer
Tatigkeit Besonders hetvorgehoben wird die Zusam-
menarbeit mit dem Verband Deutscher Landwirtschaft-
licher Untersuchungs-und Forschungsanstalten
(VDLUFA), in dem sich 115 wissenschaftliche Institu-
tionen zusammengeschlossen haben.

Ersteltung von Gutachten
- Mitarbeit an Kongreeveraffentlichungen des VDLUFA

Erstellung von Halbjahres- und Zwedahresberichten
uber die Tatgkelt und Arbeitsergebnisse der LUFA
Pub:ikationen in wissenschaftlichen Zeitschriften

Beitrage in landwirtschaftlichen Fachblattern (Rhein-
land-Pfatz und Saarland)

aktuelle popularwissenschaftliche Beitrage in der

Tagespresse als allgemeine Verbraucherinformation

- Auf Anfrage fuhrt die LUFA Informationsveranstal

tungen zu bestimmten Themenbereichen durch.
- Sie beteligt sich an der Fortbildung verschiedener

landwirtschaftlicher Berufsgruppen

Anfragen kannen telefonisch oder schriftlich an die
LUFA gerichtet werden
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

LANDESZENTRALE FUR

GESUNDHEITSBILDUNG

IN BAYERN e.V.

- LZG -

Rotkreuzplatz 2a
8000 Munchen 19

vermittlung durch die Zentrate

089/16 3303

Die 1973 gegrundete Landeszentrale fur Gesundheits

bildung in Bayem e V. (LZG} sieht ihren Zweck darin.

eine Schaltstelle zwischen den fur die Gesundheit

verantwortlichen BehOrden, medizinischen Gremien
und Laienverbjnden zu sein, um alle Impulse der

Gesundheitsbildung zu fbrdem und zu unterstutzen

Die LZG hat sich satzungsgemaB zur Aufgabe gestellt,

- mit den zustjndigen Beharden, Karperschaften.
Berufsvertretungen und sonstigen Einrichtungen
des Gesundheitswesens zusammenzuarbeiten,

-- Richtlinien und Programme fur die Gesundheitsbil-

dung zu erarbeiten und sie gegebenenfalls selbst zu

verwirklichen,
Ausbildung und Weiterbildung von Multiplikatoren
fur Gesundheitsbildung durchzufuhren,

- den Mitgliedern durch Erfahrungsaustausch. Ver-

mittlung von Anregungen, Lehrmitteln, Anschau·

ungsmaterial sowie bei der Organisation von Veran-

staltungen zu helfen.

Zur Erfullung dieser Aufgaben unterhalt die LZG eine

Geschaftsstelle mit z.Zt. 7 Arbeitsplatzen Ihre Organe
sind die Mitgliederversammlung, der mit sieben Perso

nen besetzte Vorstand (wovon mindestens drei Vertle-

ter ordentlicher Mitgliedsverbande sein mussen) und

der 8eirat. der den Vorstand in sachlicher Hinsicht

berat.

Die ca. 40 Mitglieder der LZG sind Organisationen. Ver-

bande und Vereinigungen z B. aus den Bereichen der

Erwachsenenbildung, der Arzteorganisationen. der

Wohlfahrtsverbjnde, der Sozialversicherung und der

Selbsthilfe sowie einige Einzelpersonen

Traditionell stutzt sich die UG auf die Zusammenarbeit

mit den Volkshochschulen, Kneippvereinen, Selbsthilfe-

gruppen und den entstandenen Arbeitsgemeinschaf-
ten fur Gesundheitsbildung vor Ort mit vielen ehren-

amtlichen Mitarbeiterlnnen Deren Arbeit wird gefdr-
dert durch Ausstellungen. Druckschriften. Referenten-
kartei und finanzielle Unterstutzung fur Projekte und
fur die Fortbildung von Schlusselpersonen aus Kinder-

tagesstjtten. Schulen und der Seniorenarbeit.

Orientierung fur die thematische Schwerpunktbildung
sind aktuelle Probleme wie KrebsfrOherkennung und
die permanenten wie Err· 3hrung. Suchtgefahren usw.,

weiter das jahrliche Thema des Weltgesundheitstages
oder selbstgestellte Themen. die in einer jahrlichen
offentlichen Tagung von Fachleuten behandelt und in
einer Broschure veraffentlicht werden

Aufgaben
und Zlele

der institution

407



LZG In Bavern

Aufgaben
und Ziele

der Institution

Medlenangebote

Service-

lelstungen

Empfehlungen

Die Themen des Weltgesundheitstages werden in

Eroffnungsveranstaltungen unter Beteiligung vieler

Organisationen und Vereinigungen in Munct·ten und
anderen Stadten Bayems fur die Bev lkerung dar

gestelk.

Die LZG finanziert ihre eigene Arbeit und die ihrer Mit-

gliedsverbande uber einen institutionellen und einen
Projekt-Haushalt, die aus den Mitgliedsbeitragen, Spen-
den und Zuwendungen der Ministerien gebildet
werden

Das vielfaltige Medienangebot der LZG soil vor allem

die gesundheitsbildende Arbeit der Mitg!ieder und
Kccperattcnspartner unterstutzen, es st€ht ater auch

dcm,rteress,erten Burger zur Verfugung

Es setzt s:ch zusammen aus Materialien, die von der
1 1ZG. z Tin Zusammenarbeit mit bayerischen Beh6rden

t und Verbanden, erstellt warden sind und aus Mate-

, rialien. die von anderen, z B von der BZgA, Obemom-

men werden

Zu den Publikationen geheren die Dokumentationen

der Jahrestagungen, in denen u.a. folgende Themen
behandelt wurden:

- .Naturheilkunde in der modernen Medizin (1983)
- Jugend ·85- Gesund in die Zukunfr (1985)

.Allergien · eine neue Volksseuche?' (1988)

.Elektromagnetische-naturliche Felder. Wetter und
' Gesundheir (19891

IEinzelexemplare kostenlos.)

  In Form eines Medienpaketes stehen Wanderausstel-

lungen mit Geraten und Begle:tmaterial w e Faltbiatter
und Broschuren fur die Ausster.ungsbesucher sowle
Fo::en und Handre:chungen fur Referenten zur Verfu-

gung Die behandelten Themen sind zB.

.Krebsfroherkennungsuntersuchungen

.Alkohol

.Rauschmittel'

.Nikot'in'

(Informationen uber die Ausstellungen erteilt die 1.ZG,
ebenso die Verleihbedingungen )

Das Informationsmaterial zu einzelnen Themengrup-
pen hat die LZG in Mappen zusammengestellt Eine
uste mit thematischer Gliederung kann bei der UG
angefordert werden Neben den Informationsschriften
und Ausstellungen halt die UG auch audiovisuelle

Medien zur Ausleihe bereit Eine Liste daruber ist eben-
falls vorhanden.

Der gr68te Tell der Aktivititen der LZG besteht in den

i Serviceleistungen fOr die Partner, die landesweit aktiv
sind Zu den Setviceleistungen gehart

die finanziete Unterstutzung von Aktionen der Mit-

glieder.
die Referentenkartei. die nach Postleitzahlen und
Themen geordnet ist und auch die Kursleiter fur

Die besondere Ausrichtung der LZG konzentriert die

Empfehlungen auf bayerische Interessenten. Diesen ist
anzuraten. das Verzeichnis der nach Themen geglieder-
ten Materialmappen anzufordern, die einen umfassen-

den Uberblick Ober die vorhandenen printmedien

geben

Zu den weiteren empfehlenswerten Medien geheren
die Dokumentation der Jahrestagungen und schlieslich

.Nichtrauchertraining' und .Gewichtsreduktion'
enthalt,
die Unterstutzung von Examensarbeiten Studieren-

der. die als zukunftige Multiplikatoren angesehen
werden, durch die UG und ihre Vorstandsmitglieder,
und die Information und Beratung von Burgem zu

verschiedenen Fragen zu Gesundheit und Krankheit

die Medienpakete mit Wanderausstellungen. Gerjten

und Begleitmaterialien

Bei den Serviceleistungen sei besonders auf die Refe-
rentenkartei hingewiesen.

Interessenten aus anderen Bundeslandern sollten sich
im Einzelfall Ober mdgliche Zusammenarbeit bei der
LZG informieren.
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LANDESZENTRALE

FOR GESUNDHEITS-

ERZIEHUNG IN

RHEINLAND-PFALZ e.V.

- LZG -

Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Karmeliterplatz 3

6500 Mainz

Herr Schmidt·von Hulst
(Geschaftsfuhrer)

06131/233711 u. 233712 u. 233713

22 99 16 (Medienbestellung)

06131/221167

1973 wurde die Landeszentrale fOr Gesundheitserzie-

hung in Rheinland-Pfalz e V. (LZG) in Mainz gegrundet
als eine gemeinnutzige, politisch und konfessionell
nicht gebundene Vereinigung. Der LZG gehbren uber

50 Verbjnde, Organisationen und Vereinigungen an wie

Arztekammern und Berufsverbande, Wohlfahrts-
verbjnde, Krankenkassen, Selbsthilfegruppen und

weitere Verbande aus dem Sozial- und Bildungsbereich
sowie einige Einzelpersonen

Die LZG hat sich zum Ziel gesetzt, durch wissenschaft-
lich fundierte Gesundheitsaufkljrung und -erziehung
das karperliche, seelisch-geistige und soziale Wohl-
befinden aller Burger von Rheinland-Pfalz zu erhalten
und zu fardem.

Die satzungsgemjeen Aufgaben sehen u a. vor:

- Ranung und Koordination der Bestrebungen auf

dem Gebiet der GesundheitsfOrderung
-· Erfahrungsaustausch. Abstimmung und Zusammen-

arbeit mit den auf dem Gebiet des Gesundheits-

wesens tatigen Einrichtungen
Entwicklung, Auswertung. Sammlung und Verbrei-

tung von Materialien zur Gesundheitsfarderung
- Erarbeitung von Grundsatzen fur Form und Inhalt

der Gesundheitserziehung
- Aus- und Fortbildung von Personen, die fur die

Gesundheitserziehung tatig sind
- Durchfuhrung eigener Aktionen und Unterstutzung

Dritter bei Maenahmen zur Gesundheitsfarderung
- Beratung in Fragen der Gesundheitsforderung

Bildung und Unterstutzung regionaler Arbeitskreise

fur Gesundheits rderung
- Offentlichkeitsarbeit fur die BevOIkerung durch

Nutzung der Medien
- Planung, Durchfuhrung und Auswertung von Pilot-

projekten zur Gesundheitserziehung

Die Organe der lZG sind die Mitgliederversammlung
und der Vorstand, der aus dreizehn Mitgliedern
besteht, einschlieelich dem nicht stimmberechtigten
Geschaftsfuhrer. Zur Erfullung ihrer Aufgaben unterhalt
die LZG eine Geschaftsstelle mit z.Zt 12.5 Stellen Sie

wird finanziell getragen durch Mitgliedsbeitrage, Spen-
den und institutionelle und projektgebundene Zuwen

dungen des Ministeriums fur Arbeit, Soziales, Familie
und Gesundheit Rheinland-Pfalz und des Kultusministe-

nums

Aufgaben
und Ztele
der Institution

n
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Solche Aktionen waren zB:

LZG In
Rhelnland-Pfatz

Aufgaben
und Ziele

der Institution

Medlenangebote

Service-
leistungen

Die Geschaftsstelle ist in drei Sachgebiete unter-
gliedert:

- Gesundheitsfarderung
Suchtprophylaxe

- AIDS-ScI·lulungs- und Informationszentrum

Die Zielgruppen der MaBnahmen der lZG sind die

Burger des landes und Multiplikatoren, hier insbeson-

dere Lehrer, Mitarbeiter des Offentlichen Gesundheits-
dienstes und AIDS-Beratungsfachkrafte. Der metho-
dische Schwerpunkt der Arbeit liegt in der personalen
Kommunikation mit Fortbildungsangeboten fOr die

verschiedenen Multiplikatoren und in der Initilerung
und Unterstutzung von regionalen Arbeitskreisen zur

Suchtprophylaxe Ziel ist es, z B die Lehrerfortbildung
mehr zu einer Querschnitts-Aufgabe werden zu lassen,
um eine Vernetzung von Aktionen zur schulischen

Gesundheitserziehung zu erreichen.

Das umfangreiche Medienangebot der LZG dient den
beiden konzeptionellen Ausrichtungen·

Medien fur d:e Unterstutzang der Mukiplikatoren
Medien fur die Information spez eller Zielgruppen
der Bevelkerung

FOr die Multiplikatoren stehen z B zur Ausleihe zur

Verfugung:

- Ausstellungen zu den Themen Alkohol, AIDS,
Drogen, Behinderte, Krebs usw

AV-Medien zu den Themen Alkohol, Rauchen.
psychosoziale Gesundheit, Emahrung usw

Test. und Demonstrationsgedite zum Sehen, Horen,
Rauchen usw

Humanbiologische Lehrmodelle, Praparate, Schau-
und Lehrtafeln uber Organe. zur Sexualerziehung,
Zahngesundheit usw

Ein ausfuhrlicher Medienkatalog informiert Ober die
Medien und die Verleihbedingungen (in Rheinland-Pfalz

i d R kostenlos)

Ober die Aktivitaten der LZG informiert das monatliche
.Blitz-Info' die Mitglieder der LZG und andere Interes-
sierte

, Den ScI·Iwerpunkt be, den Serviceleistungen bildet das

  umfangretche Fortbildungsangebot der LZG. das sich

vor allem an Lehrer, Mitarbeiter der Suctitpravention
und des Offentlichen Gesundheitsdienstes wendet

Die jjhrlich 20-25 mehrtjgigen Veranstaltungen zur

Lehrerfortbildung befassen sich z B mit folgenden
Themen:

Suchtprjvention
- AIDS

Umwelt
- Ernahrung
- Sexualerziehung

Das 1987 eingerichtete .AIDS-Schulungs- und Infor-
mationszentrum (ASIZ)' bletet Schulungsveranstaltun
gen fur Lehrer, Schulerzeitungsredakteure. AIDS-Fach-

.Nichtraucher bleiben - Ohne Rauch gehrs auch·
mit einem Klassenwettbewerb und Aktionen der

Schuler zum Thema Nichtrauchen aueerhalb der
Schule - in Zusammenarbeit mit dem Kultusministe.
rium Rheinland-Pfalz, dem AOK-Landesverband

Sudwest und dem landessportbund.
- .FREIzeit FREIheit -· SuchtFREI' mit dem Aufruf an

Jugendliche, ihr Freizeitverhalten durch Bilder

Videos, Harspiele. Theaterstucke usw darzustellen -

in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale fur poll-
tische Bildung in Rheinland-Pfalz

Insgesamt strebt die LZG eine Regionalisierung der
Gesundheitsf6rderung an durch die Zusammenarbeit
mit den drtlichen Multiplikatoren sowie der regionalen
Arbeitskreise fur Suchtprophylaxe.

,
Aueerdem bringt die LZG eine Schriftenreihe unter
dem Titel .Matenal:en zur Gesundheitserztehung'
heraus, In der neben den Jahresberichten der LZG
besondere Themen behandek werden, wle z B

- .Zum Umgang mit AIDS'

.Gesundhettserziehung in der Schule Unterrichts-
hilfen zum Thema (Nicht-)Rauchen'

FOr die Information der Bevolkerung halt die UG
auBerdem Broschdren und Faltbiatter bereit Folgende
Themengruppen werden vor allem berucksichtigt·

- Gesunde Lebensfuhrung allgeme'in
- Gesundheitsvorsorge Kinder und Jugendlicher

Emahrung
- Zahngesundheit

Umwelt
- Unfallschutz/-verhutung

Alkohol

AIDS
- Drogen

Rauchen

Ober die Druckschriften gibt es kein Verzeichnis, der

Bezug ist in Rheinland-Pfalz kostenlos

 
krafte in den Gesundheitsjmtern, den Mitarbeitern der |
auBerschutischen Jugendarbeit und von Drogenbera-
tungs- und -therapieeinrichtungen an AuBerdem steht F

umfangreiches Informationsmaterial zur Verfugung I

Zur weiteren Unterstutzung der Gesundheitserziehung
in Kindergarten, Schule und Erwachsenenbildung
unterhalt die LZG in ihren Rjumen ein .Lehrerinfor-
mationszentrum (l!ZY. Interessierte k6nnen sich hier
Ober die vorhandenen Unterrichtshilfen, Demon-
strationsmaterialien und Fachbucher informieren und
diese direkt oder per Femleihe ausleihen (Bedingungen
auf Anfrage)

Abgerundet werden die Serviceleistungen der LZG
durch den Tetefonischen Ansagedienst uber den Post-
service Aktuelles aus dem Gesundheitswesen, eine

Referentenkartei, die Lieferung von Druckschriften und |
eine umfassende Prasenzbibliothek
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Die Landeszentrale fur Gesundheitserzlehung in Rhein-

land-Pfalz e.v. hat ein breites Spektrum innerhalb des
Medien- und des Service-Angebotes.

Es empfiehlt stch, fur die verschiedenen Vorhaben
I

entweder die Materialien oder die Erfahrung def t.ZG zu

nutzen. Letzteres bezieht sich auf die Lehrerfort-

bildung. die Initilerung und Unterst0tzung von regio-
nalen Arbeitskreisen der Suchtprjvention und auf die
Tatigkeit des AIDS-Schulungs- und Informations- 1

zentrums  SIZ).

Bei den Materialien sind es vor allem die, die in dem

Medienkatalog (Ausstellungen, Testgerate, Modelle,
Druckmedien usw) verzeichnet sind. und der bei der
LZG angefordert werden sollte

Wer an den Aktivitaten und Themen der UG interes-
siert ist, sollte sich in den Verteiler fur das .Blitz-Info'
aufnehmen lassen

LZG In

Rheinland·Pfalz

Emgfehlungen

4 



Adresse

Ansprechpartner

Telefon

LEUKAMIE-LIGA e.V.

Abtellung Hamatologle, Onkologie
und Klinische Immunologie
der Unlversitatsklinlk DOsseldorf
MohrenstraBe 5
4000 DOSSeldorf

Frau Hartmann

0211/311-7720

Die Leukamie-Liga wurde 1989 als gemeinnutziger
Interessenverband zur Bektimpfung basartiger Blut-
krankheiten im Erwachsenenalter gegandet Die Initia-

toren gehen davon aus, daB die staatliche Unterstut-

zung bei der Bekampfung bosartiger Blutkrankheiten
unzureichend ist und daB es private Initiative erfordert,
die leukamietherapie zu fOrdem und das Schicksal von

Leukamiekranken in medizinischer und humaner Hin-
sicht zu verbessern.

Ziele und Aufgaben im einzelnen sind:

Unterst0tzung und Farderung
- der Erforschung der Leukamie und anderer bas-

artiger Blutkrankheiten
- der Verbesserung der Therapie von leukamie-

kranken
- der Offentlichkeitsarbeit uber Ursachen und

Behandlungsmaglichkeiten bdsartiger Blut

erkrankungen
- der Bewaltigung der oft sehr scI·mierigen Lebens-

situationen der Patienten

Die Leukamie-Liga finanziert sich uber Mitgliedsbeitrage
und Spenden.

Gremien sind: Vorstand, Mitgliederversammlung und
Wissenschaftlicher Beirat.

Dem Wissenschaftlichen Beirat geharen fuhrende Arzte
und Wissenschaftler an, die in der Forschung sowie in

Diagnostik und Therapie der Leukamie tatig sind

ES liegt ein Faltblatt zur Selbstdarstellung der
Leukamie-Liga e.v. vor, mit Zielen und Aufgaben der

Organisation sowie Adresse und Telefonnummer. Wei-
terhin halt die Leukamie-Liga e.v. auf Anfrage Informa-
tionsschriften zur Erkennung und Behandlung von Leu-

Umieerkrankungen bereit.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote
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LEUKAMIE-LIGA
e.v.

Service-
lelstungen

Empfehlungen

Da der Verein erst 1989 gegrundet wurde, konnen noch
keine Serviceleistungen angeboten werden. Auf tele-
fonische oder schriftliche Anforderung kann jedoch
mitgeteilt werden, wie die Aufgaben und Ziele der Or-
ganisation unterstutzt werden kannen. Ferner konnen
Informationsschriften uber Leukamieerkrankungen
angefordert werden.

Ebenso konnen bel Bedarf Adressen von Spezialisten
fur basartige Bluterkrankungen angefordert werden.

Die Leukjmie-Liga e.V. gibt Auskunft Ober Ursachen
und Behandlungsmaglichkeiten bei  sartigen Blut-

erkrankungen

Aueerdem kannen Adressen von Spezialisten angefor-
R dert werden

!

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

MEDIZINISCHES INSTITUT

FOR UMWELTHYGIENE

AN DER

HEINRICH-HEINE-

UNIVERSITAT
DUSSELDORF

Auf'm Hennekamp 50

4000 DOSseldorf 1

Frau Dr. Katharina Beyen
(Leiterin des Referates Forschung
und Offentllchkeltsarbeit)

0211/3 38 9216

Das Medizinische Institut fur Umwelthygiene ist an der
Universitat Dusseldorf angesiedelt und wird zu gleichen
Teilen durch die Bundesrepublik Deutschland und
durch das Land Nordrhein-Westfalen finanziert.

Die fachlich-wissenschaftlichen Publikationen des Insti

tutes und aus dem Institut sind vor allem als Grundla-

genmaterial fur die Gesundheitserziehung im Bereich

Umweltbelastungen und Gesundheitsbeeintdchtigun
gen sowie Regionalunterschiede in den Gesundheitsbe-

lastungen geeignet

Das Medizinische Institut fur Umwelthygiene an der
Universi t Dusseldorf wurde 1962 als Medizinisches In-

stitut fOr Lufthygiene und Silikoseforschung gegrun-
det.

Das Institut ist eine Einrichtung der Gesellschaft zur

FOrderung der Lufthygiene und Silikoseforschung e.V.
und wird jeweils zur Halfte durch die Bundesrepublik
Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen finan-

ziert.
Die Aufgabenstellung des Medizinisctten Institutes fur

Umwelthygiene hat sich in den zuruckliegenden drei

Jahrzehnten deutlich verandert. Zunacist waren die Er-

forschung der Staublungenerkrankungen einerseits

und die Untersuchung medizinischer Probleme der

Luftverunreinigung andererseits die Hauptaufgabenfel-
der der Einrichtung.
Mit der wachsenden Bedeutung des Umweltschutzes

verlagerte sich der Aufgabenschwerpunkt des Institu-
tes in den Bereich der Umwelthygiene Als Fclge dieser

Entwicklung erhielt das Institut Ende der siebziger
Jahre seinen jetzigen Namen.
Die heutige Aufgabe des Umwelthygiene-Institutes be-
steht vor allem darin, umweltbedingte Gefahren fur die

menschliche Gesundheit aufzudecken und wissen-
scI· aftliche Grundlagen fOr geeignete MaBnahmen zur

Abwendung umweltbedingter Gesundheitsschaden zu

erarbeiten Besondere Aufmerksamkeit wird dabei dem
Zusammenwirken mehrerer Umweltschadstoffe gewid-
met

Fur den

elligen leser

Aufgaben
und Zlele

der Institution

1

415



MEDIZINISCHES
INSTITUT FOR

UMWELTHYGIENE
AN DER
HEINRICH-HEINE-
UNIVERSITAT
DOSSELDORF

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-

Bistungen

Zur Bewjltigung dieser Aufgabenstellung verfolgt das
Institut ein ausgepragt interdisziplinares Forschungs
konzept
So sind an der Mehrzahl der Untersuchungsvorhaben
Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachrichtungen
beteiligt, die aus den verschiedenen Abteilungen des
Institutes kommen Neben experimentellen untersu-

chungen fuhrt das Umwelthygiene-Institut seit einer
Reihe von Jahren auch breit angelegte epidemiologi-
sche Untersuchungen an groBen Bevolkerungsgruppen
in unterschiedlich belasteten Gebieten durch. Das Insti-

tut ist in diesem Zusammenhang auch maBgeblich an

den im Rahmen der Luftreinhaltepljne durchgefuhrten
Untersuchungen Ober den Gesundheitszustand der Be-

valkerung in Ballungsgebieten Nordrhein-Westfalens

beteiligt.
Neben diesen neueren umweltmedizinisct·len Aufgaben

I des Institutes werden weiterhin die Entstehung sowie die I

vorbeugung und Behandlung der Silikose untersucht.

Das Medizinische Institut fur Umwelthyg,ene an der
Universitat Dusseldorf g·bt Jahrlich einen umfangrei.
chen Tatigkemtsbencht heraus. in dem Llber die Arbeit
des Institutes und seiner einzelnen Abteilungen berich-

I tet wird In diesem Jahresbencht werden vor allem

3 auch die Jeweils laufenden Forschungsvorhaben aus-

  fuhrlich dargestellt
Der graBte Tell der Veroffentlichungen, die das Institut
neben dem Jahresbericht hervorbringt, sind Monogra-
phien und Publikationen In Fachbuchern und Fachzeit-
scI,riften sowie Vortrage auf Fachtagungen, die aus

den laufenden Forschungsprojekten hervorgehen
Derzeit befaet sich das Institut mit dem Aufbau einer

Zusjtzlich zu seinen Forschungsaufgaben hat das Me-
dizinische Institut fur Umwelthygiene auch Beratungs-
aufgaben So werden Landes- und Bundesbeharden
mit Gutachten, Ausk Inften und in Fragen des Umwelt-
schutzes unterstutzt. Ebenso werden Auslandsreisende

und Auslandsurlaubsreisende bei tropentypischen Er-

krankungen beraten und versorgt
Das Institut pflegt seit seiner Grundung enge Kontakte
zur Universitat Dusseldorf und zu Wissenschaftlem des
In- und Auslands
Hier bestehen Kooperationsvereinbarungen u. a mit
dem Institut of Health of China National Center of Pre-

venting Medicine der volksrepublik China, dem Institut
of Public Health der John Hopkins University in Balti-

more, mit dem Institut fOr Hygiene und Epidemiologie
in Prag sowie mit dem Pasteur-Institut in Paris
Das Institut ist au Berdem WHO-Referenzlabor zur Ab-

scI·,jtzung der Bleibelastung und Bleiwirkung.

Umwe:tdatenbank, in der die wirkungsweise einze!ner
Umwe tschadstoffe sowle das 7usammenwirken meh-
rerer Umweltschadstoffe gesperchert werden so:!en
Zu wichtigen Forschungsergebnissen verbreitet das
Medizinische Institut fur Umwelthygiene Pressemeldun-

9 gen.
Ein Verzeichnis der Vortrage. Aufsatze. Monographien
und sonstigen Publikationen des Institutes wird im je- i

weiligen Jahresbericht veroffentlicht Dieser Jahresbe- '

richt kann uber den Buchhandel bezogen werden, eine
beschrankte Menge steht zur kostenlosen Weitergabe
an Universitatsinstitute und offentliche Einrichtungen
zur Verfugung

Das Medizinische Institut fur Umwelthygiene an der
Universitit Dusseldorf fuhrt Grundlagenforschung und

Einzelbereichsuntersuchungen zur Erfassung. Erken-

nung und Verdeutlichung von umweltbedingten Ge-

sundheitsgefahren durch. Ein Teil dieser untersuchun-

gen wird dabei im Auftrag von Beharden und anderen
Offentlichen Auftraggebern und mit deren Mitteln er-

stellt.
Ein Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit sind Untersu-

chungen uber Haufigkeit und Umweltbedingtheit von

Krebserkrankungen, insbesondere Lungenkrebs Dazu
gehort auch die Sudie nach gee;gneten und ungefahr

'

lichen Ersatzstoffen fur die krebserzeugenden Faser·
arten wie z B Asbest
Ein anderer Schwerpunkt ist die Untersuchung der Zu-
sammenhange zwischen Luftverunrein gungen und
Atemwegserkrankungen Hier wird durch Auswertung
von Erkrankungsdaten der Frage nachgegangen. ob
Atemwegserkrankungen. Me z B Pseudokrupp und

Bronchitis, in Belastungsgeb:eten haufiger auftreten als
in Reinluftgebieten
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Forschungsbemuhun-
gen des Institutes betrifft d·e Frage, ob umweltschad-
stoffe Einflue auf allergische Reaktionen haben und in
welchem MaGe Umweltsdiadstoffe die k6rpereigene
Erkrankungsabwehr staren kannen

Untersucht werden im Bereich der Umweltschadstoffe
auch die Auswirkungen der Belastung des Kerpers mit
Schwermetallen wie Quecksilber, Cadmium und Blei so-

wie mit organischen Verbindungen, insbesondere chlo-
rierten Kohlenwasserstoffen. Dabei stehen die Auswir-
kungen von Umweltschadstoffen auf das Nervensy-
stern. die Niere und das Immunsystem im Vorder-

grund

Ein Forschungsschwerpunkt des Umwelthygiene-Insti-
tutes ist der Bereich der Bel 3stigungsreaktionen auf

geruchsintensive Stoffe und auf Verkehrs- und Indu-
strielarm.
Hier werden Feldstudien uber den Zusammenhang von

Belastung und Belastigung und Untersuchungen zur

Objektivierung von Geruchswirkungen durchgefuhrt
Durch epidemiologische Studien werden die Belasti-

gungswirkungen verschiedener Larmarten wie Betriebs-
und Verkehrs! rm ermittelt Daneben wird die Wirksam-
keit von VerkehrsberuhigungsmaBnahmen in Wohnge-
bieten und von ScIlalischutzmaBnahmen auf Autobah
nen untersucht
Neben seinen umweltmedizinischen Forschungsleistun-
gen erbringt das Umwelthygiene-Institut auch umwelt
medizinische Beratungsleistungen Es hat hierzu eine

umweltmedizinisdie Beratungsste:le eingenchtet, die
auf Veranlassung niedergelassener Arzte Patienten dar.
aufhin untersucht, ob und inwieweit eAne Erkrankung
auf Belastungen durch die Umwelt zurtackzufuhren ist, 1

und die den Arzt bei der Entwicklung einer entspre- 1
chenden Therapie unterstutzt
Daruber hinaus sind d:e Mitarbeiter des Institutes als

Sachverstandige und Gutachter zu Umweltfragen tatig.
Das Institut insgesamt berjt Beharden des Bundes und
der Lander zu Fragen des Umweltschutzes
Jahrlich werden vom Institut etwa zwei bis drei Tagun-
gen zu unterschiedlichen Forsdhungsschwerpunkten
veranstaltet Dabei sind die im Institut selbst durchge-
fuhrten Tagungen in der Regel kostenlos. Zu Tagungen
an anderen Orten und mit externen Referenten mus-

sen die Teilnehmer einen Kostenbeitrag leisten.
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Das Medizinische Institut fOr Umwelthygiene an der

Heinrich-Heine-universitat Dosseldorf ist ein wichtiger
Ansprechpartner fur die Gesundheitserziehung im Le-

bensbereich Wohnen.
So konnen die Ergebnisse der Forschungsarbeiten des

Umwelthygiene-Institutes herangezogen werden, um

die Gesundheitsrisiken besser abschjtzen zu kannen,

die beispielsweise von preisgunstigen, aber larm. und

schadstoffbelasteten Baustandorten und Bauflachen

fur den zukunftigen Nutzer ausgehen Gleiches gilt
auch fOr die Gesundheitsrisiken billiger, aber schad-

stoffbelasteter Baustoffe

Durch die Umweltmedizinische Beratungsstelle kann
das Umwelthygiene-Institut uber allgemeine Gesund-

heitserziehung im Lebensbereich Wohnen hinaus un-

mittelbare Gesundheitsbeeintrjchtigungen und Erkran-

kungsursachen im Wohnfeld von Betroffenen aufspu-
ren helfen

Die Umweltdatenbank des Umwelthygiene-Institutes
stellt daruber hinaus ein wichtiges Hilfsmittel dar.
schon erarbeitete Ergebnisse zu umweltmedizinischen

Fragestellungen auch fur solche Problembereiche ver-

fOgbar zu machen, fur die bisher noch keine Grund-

untersuchungen vorliegen.

MEDIZINISCHES

INSTITUT FOR

UMWELTHYGIENE

AN DER

HEINRICH·HEINE·
UNIVERSITAT
DOSSELDORF

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

NATIONALE

AIDS-STIFTUNG

Adenauerallee 58

5300 Bonn 1

Frau Kristine Rels (Geschaftsfollrerin)

02 28/214098

Die Nationale AIDS-Stiftung wurde Ende 1987 von der

damaligen Bundesministerin fur Jugend, Familie.
Frauen und Gesundheit, Frau Prof. Dr Rita Sussmuth,
ins Leben gerufen. Die Stiftung geht auf eine Anre-

gung des 8undeskanzlers Dr Helmut Kohl zuruck,
Stifter waren der Verband der privaten Krankenver-

sicherung e.v.. die Daimler-Benz AG und das Deutsche
Rote Kreuz Zu dem Anfangsvermagen von 1000 000,
DM stifteten der Verband der lebensversicherungs
unternehmen e.v. und das Deutsche Hilfswerk zu. so

daB mit anderen Zustiftungen das Stiftungsvermagen
mittletweile 3,5 Mio. DM betrjgt.

Der satzungsgemaGe Zweck der Stiftung ist es, .AIDS zu

bekampfen und AIDS-Infizierten und -Kranken zu

helfen=. Dieses soil insbesondere verwirklicht werden

durch

.1.  rderung der wissenschaftlichen AIDS-Forschung
und ihrer Anwendung einschlieelich der FOrderung
der Forschung zur Starkung des Immunsystems
und der Infektionswegeforschung,

2. Verbesserung der Versorgung und Betreuung von

Infizierten und Kranken,

3. Gewahrung von Unterstutzung in Hartefallen,
4 Durchfuhrung und Fdrderung aller Sonstigen MaB

nahmen. die geeignet sind, dem Stiftungszweck zu

dienen.=

Die Arbeit der Stiftung konzentriert sich daher auf zwei

Schwerpunkte:

1. Einzelfallhilfe. die schnell und unburokratisch indivi-

duelle Notlagen von HIV-Infizierten oder an AIDS
erkrankten Menschen lindern soil, wenn die Kosten
nicht von anderen Tragern Obernommen werden.

2. FOrderung der Forschungsansatze zur Erkennung
der Infektionswege, des Infektionsverlaufs und der
Infektionsabwehr. fur sozialwissenschaftliche Studien

und EvaluationsmaBnahmen.

Von der Grundung bis heute (Stand einschl. Juni 1991)
gingen bei der Stiftung 974 Antage auf Bereitstellung
von Stiftungsmitteln fur Einzelpersonen und Projekte
ein, 797 davon wurden bewilligt Insgesamt wurden in
dieser Zeit mehr als 1,5 Mio DM fur satzungsgemaBe
Zwecke ausgegeben, wobei die Einzelfallhilfe mit mehr
als 1,1 Mio. DM den Schwerpunkt bildet. Die Zahl der An-

trjge steigt standig: 342 Antrage in den Jahren 88/89
stehen 209 in den ersten sect Is Monaten des Jahres
1991 gegenuber. Der weitaus graete Tell (90.996) aller

Antrage wurde 1990 von Institutionen/Betreuern

Aufgaben
und Ztele

der Institution
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NATIONALE

AIDS-STIFTUNG

Aufgaben
und Ziele
der Institution

gestellt. In 77,7 Prozent aller Falle gelang es im selben

Jahr. uber eine Bewmigung innerhalb von zwei Wochen
zu entscheiden In mehr als der Halfte der Falle betrug
die Zahlung pro Person im Jahr 1990 weniger als 1000

DM. Die Zweckbestimmung der bewilligten Gelder lag in

beiden Tltigkeitslahren schwerpunktmjeig in den
Bereichen .Wohnung' und .Sicherung des lebens-
standards' Obwohl die Stiftung bundesweit arbeitet.
kamen 1990 40,5 Prozent alter positiv entschiedenen

Antrage aus Berlin

Die Stiftung wird geleitet von dem Stiftungsrat und

dem Vorstand, Beratungsgremien sind das Kuratorium
und der wissenschaftliche Beirat

Dem Stiftungsrat get·taren neben Je einem Vertreter
des Deutsct·len Roten Kreuzes und des Verbandes der
privaten Krankenversicherung bis zu 13 weitere Mit-

glieder an, die berufen werden. Der Stiftungsrat wjhlt

aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und einen Stelt-
vertreter, er entscheidet in allen Fragen von grundsatz-
licher Bedeutung. beruft die Mitglieder des Vorstandes,
des Kuratoriums und des wissenschaftlichen Beirates

und beschlieBt uber den Haushaltsplan und die Jahres-

rechnung

Der Vorstand besteht aus dem Vol·sitzenden und hach-
stens zwel weiteren Mitgt:edern 9.e werden berufen
und durfen nicht dem Stiftungsrat angehdren. Der

  Vorstand fuhrt die Geschafte der Stiftung nach der

Med/enangebote Entsprechend der Haupttatigkelt und Zielsetzung der

Nationalen AIDS-Stiftung gibt es kein Medienangebot.

SerWce-

telstungen

Empfehlungen

Die wichtigste Leistung der Stiftung ist entsprechend
der Ziele die materielle Hilfe fOr HIV-infizierte und AIDS-

kranke BOrgerinnen und Burger Diese Hilfe, die meist

in enger Zusammenarbeit mit AIDS-Hilfegruppen, Bera-

tungsstellen, Kliniken und Arzten geleistet wird, bezieht

sich vor a!!em auf drei Bereiche:

1 Die Unterstutzung im sozialen Bereich beinhaltet

Kostenzuschusse zu Wohnung (Mietkaution, Makler-

gebuhr, Renovierung), Kleidung, Nahrung, Beihilfen
zur Sicherung des Arbeitsplatzes usw

2 tm psychosozialen Bereich sollen die Beihilfen auch
zur Vermeidung von Vereinsamung beitragen 1Fahrt-

kosten, Begegnung mit Angehorigen)

Satzung und den Beschlussen des Stiftungsrates,
vertritt die Stiftung, erstellt den Haushaltsplan,
Aktions- und Mamahmeplan, Jahresbericht und

-rechnung und kann im Einvemehmen mit dem Stif

tungsrat einen Geschaftsfuhrer bestellen Dem vom

Stiftungsrat berufenen Kuratorium geharen bis zu

15 Mitglieder an, sie so!!en Vertreter der Wohifahrts-

verbande und kommunalen Spitzenverbande und
andere fachkundige Personen sein Das Kuratorium soil

den Stiftungsrat unterstutzen und Vorschljge fur die

Verwendung der Mittel machen Der ebenfalls vom

Stiftungsrat berufene wissenschaftliche Beirat so!!
diesen in allen Fragen des wissenschaftlichen Farde-

rungsprogramms beraten, dessen DurchfOhrung
begleiten und Vorschljge dazu machen.

Wjhrend die Antragszahlen und die Ausgaben kontinu-

ierlich steigen, decken die Eintrage aus dem Stiftungs-
kapital gerade die Kosten der Verwaltung (zweieinhalb

Stellen). Das bedeutet. da8 die Stiftung durch Spen-
denprojekte den FluB ihrer Einnahmen sicherstellen

mue, um ihre satzungsgemaeen Aufgaben erfullen zu

kainen.

Anfang 1989 hat slch die Nationale AIDS-Stiftung mit

der DEUTSCHEN AIDS-STIFTUNG .Positiv leben, Kaln, zur i
Arbeitsgemeinschaft deutscher AIDS-STIFTUNGEN

zusammengeschtossen Zweck def Zusammenarbeit ist

die Schaffung eines einheitlichen Bildes in der Offent-
lichkeit und die Koordination groBer Spendenprojekte.

3 Ggf. werden die Kosten fur einen Rechtsbeistand
ubernommen.

Der andere Teil der Stiftungsleistungen ist die FOrde-

rung der wissenschaftlichen AIDS-Forschung. Hier
werden besondere Projekte gefardert, die stch auf

medizinische oder sozialwissenschaftliche Fragestellun-
gen beziehen oder gezielte Evaluationsma Bnathmen
sind.

Zu beiden Farderungsbereichen Einze!fa!!hilfe und

Forschung - gibt es Vergaberichtlinien, die bei der Stif-

tung angefcrdert werden kannen

FOr die. die in der Beratung und Betreuung von HIV-
infizierten und AIDS-kranken Menschen tatig sind, ist es

wichtig. die Moglichkeiten der Nationalen AIDS-Stiftung ;
zu kennen und ggf fur Betroffene zu nutzen.

Aueerdem sollte an Maglichkeiten gedacht werden, die

Arbeit der Stiftung durch Spendenaktionen zu unter-
stutzen.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

NATIONALE KONTAKT-

UND INFORMATIONS-

STELLE ZUR ANREGUNG

UND UNTERSTUTZUNG
VON SELBSTHILFE-

GRUPPEN DER

DEUTSCHEN

ARBEITSGEMEINSCHAFT

SELBSTHILFEGRUPPEN
e.v.

- NAKOS -

Albrecht-Achilles-Str. 65
1000 Berlin 31

Klaus Balke
(Vorstandsmitglied)
Doris HanISch
Wolfgang Thlel

0 30/8914019

Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen
e.v. (DAGSHG), FriedrichstraBe 28,6300 Gieeen, wurde

1975 als gemeinnutziger Verein gegrundet, um die Bil-

dung und die Arbeit von Selbsthilfegruppen anzuregen
und zu unterstutzen. 1984 hat die [)AGSHG die Natio-

nale Kontakt- und Informationsstelle zur Anregung und

Unterstutzung von Selbsthilfegruppen (NAKOS) einge-
richtet Die NAKOS hat seitdem die Funktion einer bun-

desweiten unabhangigen. problemubergreifenden
Informations- und Vermittlungsinstanz fur Selbsthilfe-

gruppen und Selbsthilfegruppen-Interessenten sowie

fur Fachleute. Verbande. Beharden, Medien und die all-

gemeine Offentlichkeit Obemommen. Dabei arbeitet

sie mit Ober 130 lokalen Kontakt- und Informations-

stellen zusammen.

Aus dem weiten Spektrum der unterschiedlichen

Selbsthilfelusammenschlusse bemuht sie sich insbe-
sondere um solche Gruppen, in denen die unmittel-

bare menschliche Begegnung am Wohnort im Vorder-

grund steht Im vergangenen Jahrzehnt hat sich eine
Vielzahl solcher Selbsthilfegruppen gebildet. Sie genie-
Ben meist keinen Ruckhalt bei groBen Organisationen,
Verbjnden oder der Offentlichen Hand, wunschen aber

und benatigen dringend Unterstutzung.

Die Aufgaben der NAKOS sind:

- die Bereitstellung aller Informationen uber die Exi

stenz und Arbeitsweise von Selbsthilfegruppen
- die Verbreitung des Selbsthilfegruppen-Gedankens

in der Offentlichkeit
die Organisation zielgruppenspezifischer Arbeitstref-

fen. um das Modell der Selbsthilfegruppen einem
grOBeren Kreis Gleichbetroffener transparent zu

machen.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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AuBerdem

- NAKOS -

Aufgaben
und Ziele
der Institution

- vermittelt die NAKOS Interessenten an Selbshilfe-

gruppen und hilft beim Aufbau neuer Selbsthlife-

gruppen,
- hilft sie, lokale oder regionale Unterstutzungsein-

richtungen fur Selbsthilfegruppen aufzubauen

(sogenannte Kontakt- und Informationsstellen fur

Selbsthilfegruppen).
- bildet sie dort tatige ehrenamtliche und professio-

nelle Unterstutzer fort,
- wirkt sie insgesamt auf ein selbsthilfegruppen-

freundliches Klima hin, wobei sie Entscheidungs-
trager der Sozial- und Gesundheitspolitik in Bund,

Mec#enangebote   Mit ihren Medienangeboten, die sich in erster Linie auf
Printmedien beschranken, will die NAKOS Informa-

I tionen Clber die Arbeitsweise und MOglichkeiten von
' Selbsthilfegruppen vermitteln.

service-
telstungen

In diesem Zusammenhang erstellt sie Informations-
materialien und Arbeitshilfen (Faltblatter, Broschoren.
Plakate. Selbsthilfeguu!]pen-Zeitung), die Setbsthilfe-

gruppenteilnehmern und Interessenten bzw beruf-
lichen Helfern Informationen vermitteln bzw. Aufgaben
von speziellen Selbsthilfegruppen-Unterstutzungs-
einrichtungen beschreiben.

Mit ihren Medien will NAKOS eine breite Offentlichkeit,
insbesondere auch Entscheidungstrager im sozial- und
Gesundheitsbereich ansprechen

Periodische Medien sind:

- Selbsthilfegruppen Nachrichten

Sie erscheinen einmal jahrlich. In erster Linle als Mit·

gliederzeitung konzipiert, versteht sich die SN als

Forum fur alle, die sich mit dem Gedanken der
Selbsthilfe befassen.
Die SN informiert ihre Mitglieder Ober neue und
bestehende Selbsthilfegruppen und enthjlt
Tagungsberichte. Erfahrungsberichte der artlichen

Vereine, sowie Informationen Ober die Offentlich-
keitsarbelt def NAKOS.

Die NAKOS steht als Ansprechpartner fur alle fachlichen

Fragen auf dem Gebiet der Selbsthilfegruppenarbeit
zur Verfugung

Von besonderer Bedeutung ist def Kontakt zu Journa-
listen, die der Arbeit von Selbsthilfegruppen aufge-
schlossen gegenuberstehen, und die die Selbsthilfe-
gruppen-Idee weiter verbreiten bzw. bei konkreten

Anregungsaktionen mitwirken wollen.

Die NAKOS unterstutzt die Bildung lokaler Kontakt- und
Informationsstellen (durch Beratung). In Stadten ohne
Anlaufstellen halt sie Kontakt zu einzelnen Personen
czumeist beruflichen Helfern), die Selbsthilfegruppen
unterstutzen

Sle tragt im Rahmen fachspezifischer Arbeitstagungen
und durch eigene Veranstaltungen zur Fortbildung von

beruflichen Helfern des Sozial- und Gesundheitsbe-
reichs bei und fardert die Entwicklung einer stabilen

Landern und Kommunen, der freien Wohlfahrts-
verbjnde und der gesetzlichen Krankenversicherun-

gen Forderungswurdigkeit Bedarf und angemes-
sene Wege der Unterstutzung von Selbsthilfegrup-
pen nahebringt.

Die NAKOS arbeitet als Projekt der Deutschen Arbeits-

gemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. mit drei festen
Mitarbeitern in Berlin. Das Projekt wird in Kooperation
mit dem Paritatischen Bildungswerk Bundesverband

e.V., Frankfurt, durchgefuhrt. Gefardert wird es aus

den Mitteln der Senatsverwaltung fur Gesundheit und
Soziales in Berlin.

- Info Brief
Der Info Brief gibt Aktuelles aus der Arbeit der

NAKOS an die Ortlichen Unterstutzungsstellen fur

Selbsthilfegruppen weiter. Er erscheint vierteljjhrlich

Als nicht periodische Medien erstellt NAKOS eine Reihe
von Faltblattern und Broschuren Beispielhaft seien

genannt:

- Starthilfe - Zum Aufbau von Selbsthilfegruppen -

Leitfaden fur Grunder
- Adressenliste von Personen und Einrichtungen, die

Selbsthilfegruppen unterstutzen.

Unter dem Oberbegriff Selbsthilfegruppen gibt die
NAKOS Faltblatter fur Betroffene und Angeharige
heraus, in denen die BewaltigungsmOglichkeiten von

Erkrankungen durch Selbsthilfegruppen aufgezeigt
werden, z. B.: Multiple Sklerose - Epilepsie - Schlag-
anfall - Hirnverletzungen

Das Plakatangebot soil die Offentlichkeit auf das Beste-
hen von Selbsthilfegruppen hinweisen und ist genauso
wie die anderen enwahnten Medien kostenlos oder

gegen eine geringe Spende erhaltlich.

Zusammenarbeit von beruflichen Helfern in Selbsthilfe-

gruppen.

Sie koordiniert bundesweit Arbeitstagungen z. B. .Wie
unterstutze ich Selbsthilfegruppen?' (Sindeifingen
1986), bzw. fullrt regionale Veranstaltungen durch, z. B.
.Konzept der Selbsthilfegruppen-Farderung (Berlin
1987), die dem Erfallrungsaustausch und der Fort-

bildung dienen.

Ober die Bedingungen der Teilnahme sowie uber die
anfallenden Kosten sollten sich Interessierte bei der
NAKOS informieren.

Die NAKOS ist gerne bereit, ihr Fachwissen fur poll-
tische Entscheidungstrager zur Verfugung zu stellen.
damit die notwendige Unterstutzung von Selbsthilfe-
gruppen mit sinnvollen Konzepten und auf angemes-
sene Weise entwickelt werden kann.

1

1

1

422



Ober die NAKOS sind folgende Publikationen (kostenlos)
erhaltlich:

1

- Selbsthilfegruppen Nachrichten (erscheint jahrlich) 1
- Starthllfe - Zum Aufbau von Selbsthilfegruppen leit- 1

faden fur Grunder (Standardmedium)

Weiterhin sollten Interessierte auch das ubrige Medien
- NAKOS -

angebot beachten und sich Ober die Arbeitstagungen
und Fortbildungsveranstaltungen informieren Empfehlungen

Fachwissen. z. B. fur die Unterstutzung von Selbsthilfe-

gruppen, sollte bei der NAKOS abgefragt werden.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

OKO-INSTITUT e.V.

INSTITUT FUR
ANGEWANDTE

OKOLOGIE

Blnzengrun 348
7800 Frelburg

Herr Dr. Matthias Bergmann
meschaftsfuhrer)
(fOr die Dokumentation)

0761/47 3031

Das Oko-Institut e V ist ein gemeinnotziger Verein mit
ca 5000 Mitgliedern. Es wurde 1977 wahrend des
Widerstandes gegen das Atomkraftwerk Whhl gegrun-
det. Burger hatten die Erfahrung gemacht, da B ihnen
in der Auseinandersetzung um GroBprojekte die Unter
st0tzung durch Wissenschaft und Forschung fehlte.

Zu den festen, satzungsgemjeen Aufgaben des Insti-

tuts geharen u. a.

- die Erstellung von wissenschaftlichen Gutachten,
- die Vermittlung von Sachverstandigen und

Referenten.
- die Beantwortung von Anfragen (Beratung von

Burgem),
- die Durchfuhrung von Seminaren und Aufkljrungs-

veranstaltungen und
- die Veroffentlichung insbesondere der eigenen

Forschungsergebnisse.

Sinn der Forschung im Oko-Institut e.v. ist deshalb die

Einmischung in die gesellschaftliche Auseinander-

setzung auf der Seite der betroffenen Burger Die
Vermittlung seiner Arbeitsergebnisse an die Offentlich-
keit gehart daher zu den Grundprinzipien des Instituts.

Die Forschung des Instituts ist allein Okologischen
Grundsatzen vergflichtet und hat zum Ziel,

- akute und zukunftige Umweltgefahren wissenschaft-
lich zu analysieren und zu bewerten sowie

- Strategien und LOsungsmodelle zur Bewaltigung
dieser Probleme unter den Bedingungen von 6kolo-

giscI·ter und soziater Vertraglichkeit zu entwickeln.

Die unabhangige Forschung des Oko-Instituts soil ein

Gegengewicht zu staatlicher und industrielter For-
scIlung sein und Hilfe for das personliche Handeln und
die politische Umsetzung bieten Das Institut stellt die
Arbeiten und Arbeitsergebnisse seiner Mitarbeiter und

Mitglieder in den Dienst von Burgem und Burgerinitia-
tiven

Gegenwartig laufen Forschungsarbeiten in Projektform
auf den Gebieten .Chemie, .Energie', .Reaktorsicher-
heit, .Gentechnologie' sowie Recht und Genehmi-

gungsverfahren.

Aufgaben
und Zlele

der Institution
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OKO.

INSTITUT e.V.

INSTITUT FOR

ANGEWANDTE
OKOLOGIE

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-

telstungen

Empfehlungen

Das Oko-Institut ist in der Lage, binnen kurzester
Fristen fundierte, wissenschaftliche Gutachten zu

erstellen, wie das Gutachten im Auftrag des Bundes-
ministers fur Wirtschaft zum Ausstieg aus der Kern-

energie belegt

Das wissenschaftliche Potential des Instituts besteht
aus den 55 festen und etwa 40 freien Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen.

Die Veraffentlichungen des Instituts sollen dem Okolo-
gisch interessierten Burger in Sprache und Darstellung
allgemeinverstandliche Informationen anbieten Bis auf
die wissenschaftlichen Gutaciten wenden stch desha!b
alle Matena':en an interesslerte La:en Dh. ein wesent-
 :cher Bere:ch der Med:enarbe t des Instituts Ist die
Erarbewtung v:n Kirzfassunger and p=Qu.ar,·.assen-
scilaft!.chen Darstel:ungen vcn Cutachten und wissen-

schaftlichen Werken. Dementsprechend kann die

Medienkonzeption des Oko-Instituts in elner Abfolge
von 4 Schritten beschrieben werden:

1. Erstellung wissenschaftlicher Gutachten (dazu
erscheinen Materialbande in der Werkstattreihe),

2. Erstellung einer populjrwissenschaftlichen Fassung
in Bud·lform in Zusammenarbeit mit Verlagen bzw
als Band der Werkstattreihe des Instituts im Eigen-
verlag,

3 Erstellung einer Kurzfassung popularwissenschaft-
licher Art (max. 48 Seiten stark),

4. Umsetzung in ein 4seitiges Faltblatt (fur Info-Tische,
Verteilung an breites Publikum. Haushalte).

Die viermal jjhrlich erscheinende Mitgliederzeitschrift
.Oko-Mittellungen' berichtet uber diese Arbeit sowie
uber Entwicklungen 6kologischer Brennpunkte und
neueste Forschungsergebnisse In diesen Bereichen

, Das Institut bietet nach seinen Maglichkeiten Ad-hoc-
I Beratung in akuten Fjllen an

Anfragen bezug:ich dieser Sew,celeistung kennen tele-
fonisch oder schriftlich an das Oko-!nstitut gerichtet
werden

Im einzelnen zu empfehlen sind:

- die Selbstdarstellung des Oko-Instituts e V

(kostenlos),
- das Publikations-.Gesamtverzeichnis: Lesen und

Handeln (Bezug: kostenlos auf Anfrage).
- die Referentlnnen-Liste (Anfrage telefonisch oder

schriftlich an das Oko-Institut Freiburg, Kosten fOr

Vortrage entstehen nach ubtichen Spesensatzen),
- die Inanspruchnahme von Beratung in akuten

Problemlagen,

  elnzeln enverben

Die gleichen Hefte erscheinen unter dem Namen .Oko-
Berichte': Nicht-Mitglieder kannen sie abonnieren oder

.Die Werkstattreihe' D.ese wissenschaftliche Rethe
untemchtet uber Ergebnisse der Preekte des Oko

Instituts Damit so.",en dle wissenschaftl,chen Arbeiten
des Oko-Instituts schnell veroffentlicht werden Dle ein-
zeinen Hefte dieser Reihe erscheinen In fotokopierter
Form So wird die LOcke in der Informierung der Mit-

glieder und anderer Interessenten zwischen Oko-Mittel-
lungen und den Oko-Berichten geschlossen

Alle anderen Publikationen des Instituts sowie deren

Bezugsbedingungen sind aus dem .Gesamtverzeichnis:
Lesen und Handeln- zu ersehen

Auf Anfrage konnen Interessierte in den Verteiler fur
Mitglieder des Oko-Instituts aufgenommen werden. Sie
erhalten dann aktuelle Informationsmaterialien, die

.Oko.Mittellungen sowie das neueste Publikations-
verzeichnis Da das Oko-Institut sich ausschlieBlich Ober

Mitgliederbeitrage und Spenden finanziert, wird um

eine Kopie- und Versandkostenbeteiligung gebeten. Ein
einfacher, unburokratischer Weg ware es, wenn ein am

Umweltschutz Interessierter Mitglied des Vereins worde

(gegen Jahresbeitrag).

Ober den Verteiler fur Presseinformationen gelangen
neben aktuellen Sachinformationen kurze Darstellun-
gen der Ergebnisse der Forschungsarbeit des Oko-
Instituts an die interessierte Offenttchkeit

- die Aufnahme in den Verteiler fur Mitglieder des
' Oko-!nstituts (auf diesem Weg erhalt der Interes-

sierte aktuelle Informationsmateriallen. die .Oko-Mit
teilungen sowie Hinweise auf neue Publikationen:
Aufnahme in den Verteiler auf Anfrage,
Kostenbeteiligung in Form von Spenden oder
Mitgliedschaft im Verein},

- die Aufnahme in den Verteller fur Presseinforma-
tionen (Aufnahme auf Anfrage, kostenlos)

426



Adresse

Ansprechpartner

Telefon

ORDINARIAT

FOR ARBEITSMEDIZIN
DER UNIVERSITAT
ZENTRALINSTITUT
FUR ARBEITSMEDIZIN

Gesundheitsbehorde

der Freien und Hanse-

Stadt Hamburg

Adolph·Schonfelder-StraBe 5
2000 Hamburg 76

Prof. Dr. D. SzadkowskI

CDirektor)

040/2 9188 27 89

Das Zentralinstitut fur Arbeitsmedizin bei der Gesund-
heitsbeharde der Freien und Hansestadt Hamburg
wurde auf Anordnung des Senats vom 10. Dezember

1968 gegrundet und mit dem Ordinariat fur Arbeits
medizin der Universitjt Hamburg in der Weise ver-

knupft, daB derjeweils amtierende ordentliche Profes-
soc fur Arbeitsmedizin zugleich Direktor des Zentrah
instituts ist.

Dem Zentralinstitut fur Arbeitsmedizin wurden wissen-

schaftliche und praktische Aufgaben zur Klarung
arbeitsmedizinischer Fragen mit dem Ziel einer Vertie-

fung der Erkenntnisse uber die Einwirkung der Arbeit

auf die Gesundheit des Menschen ubertragen

Hinsichtlich der wissenschaftlichen Aktivitjten ist davon
auszugehen, dae sich die Arbeitsmedizin in allen
modernen Industriestaaten zunehmend als klinische

Disziplin versteht. Heute kdnnen nur noch  rztliche

Untersuchungen der potentiell gefjhrdeten Personen-
gruppen selbst den zahlreichen Imponderabilien des
Arbeitsplatzes und der individuellen Reaktion des Men-
schen gerecht werden. Dementsprechend konzen-
trierte sich die wissenschaftliche Institutsarbeit, zum

Teil mit Unterstutzung durch Hamburger Betriebsarzte,
auf arbeitsplatzbezogene Felduntersuchungen in den
verschiedensten Bereichen der heutigen Arbeitswelt.
Die dabei gewonnenen Forschungsergebnisse und die
aus ihnen hergeleiteten Schlu Bfolgerungen und Emp-
fehlungen haben inzwischen in ca 300 VerOffentlichun

gen in international renommierten Fachzeitschriften

ihren Niederschlag gefunden Sie haben daruber hin-

aus dank des pers0nlichen Engagements der dem
Ordinariat besonders verbundenen Wissenschaftler Ein-

gang in zahlreiche Verordnungen, Vorschriften, Richt-
linien und Empfehlungen des Arbeitsschutzes

gefunden.

Aufgaben
und Ztele
der Institution
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ZENTRALINSTITUT
FOR ARBEITS-

MEDIZIN
HAMBURG

Medlenangebote

, service-
leistungen

Empfehlungen

Im Bereich der akademischen Lehre hat das Ordinariat
fOr Arbeitsmedizin seit dem Sommersemester 1971 mit
unterstutzung durch einige Hamburger Betriebsjrzte
sein Veranstaltungsangebot stjndig erweitert, praxis-
nah gestaltet und den Erfordernissen der neuen

Approbationsordnung fur Arzte angepaet. In der
arbeitsmedizinischen Weiterbildung wurden die Arzte-
kammern Hamburg und ScI·tleswig-Holstein sowle die
Akademien fur Arbeitsmedizin in Berlin und Munchen

Im einzelnen greifen die Publikationen aus dem Ordi-
nariat/Zentralinstitut Fragestellungen aus dem gesam-
ten Bereich der klinischen Arbeitsmedizin auf, beruck-

sichtigen aber in besonderem MaGe Hamburger Pro-
bleme.

Thematisch lassen sich die Veraffentlichungen im
wesentlichen folgenden Schwerpunkten zuordnen:

larmwirkungen und -vorsorge
Tatigkeit an Datensicitgerjten
Nacht- und Schictitarbelt

Belastung und Beanspruchung von Elblotsen und
Seeleuten
Funktionsanalyse mentaler Beanspruchung
Wechselwirkungen bel gleichzeitiger oder alter-
nierender E nwirkung gefahrlicher Arbe tsstoffe

(Mehrfachbelastungen)
4 - Methoden und Kriterien der arbeitsmedizinischen

Vorsorge beim Umgang mit gefjhrlichen Arbeits-
stoffen

  Die wichtigsten Serviceleistungen des Instituts bezie-
hen sich auf regionale und Oberregionale Beratungs-
tatigkeit

Die Beratungstatigkeit entzieht sich weitgehend einer

Quantifizierung und inhaltlichen Darstellung (zahlreiche
telefonische und schriftliche Ste!!ungnahmen sowie

Das Zentralinstitut fur Arbeitsmedizin gehart zu den
wichtigen Einrichtungen, in denen wissenschaftliche
und praktische Aufgaben der Arbeitsmedizin angegan-

'

gen werden Entsprechend ist die kompetente Bera-
tung. die sich Ober arbeitsmedizinische bis hin zu

'
umweltmedizinischen Fragen erstreckt, zu empfehlen

mit zahlreichen Beitagen und Demonstrationen unter-
Stutzt.

Im Bereich der bet,ardlichen Beratung wurde von der
Gesundheitsbeharde der Freien und Hansestadt Ham-
burg zur Bewertung gesundheitlicher Probleme des
Umweltschutzes eine Sachverstandigenkommission fur
Umwelttoxikologie eingesetzt. deren Vorsitz beim Zen-
tralinstitut fur Arbeitsmedizin liegt.

- Qualitjtssicherung in der Arbeitsmedizin
- Tauglichkeitskriterien fur Atemschutzgeratetager

(Feuerwehr)
- Auswirkungen konkreter Schadstoffbelastungen auf

die Gesundheit des Menschen (z.B. Schwermetalle,
organische Lasemittel, Insektizide, Kohlenmonoxid)

Umweltbelastung der Bevalkerung durch arbeits-
medizinisch relevante Immissionen (z B Schwer-
metalle, aromatische Kohlenwasserstoffe)

Die Verbreitung von Kenntnissen auf arbeitsmedizi
nischem Gebiet durch das Ordinariat/Zentralinstitut hat
eine zunehmende Bedeutung und insgesamt einen

beachtlichen umfang erlangt Wichtigste zielgruppen k
dieser Aktivitaten waren wissenschaftliche Gremien und

Fachgesellschaften, Arzte sowie vertreter von Unfall-

versicherungstragern, Aufsichtsorganen, Arbeitgeber-
und Arbeitnehmerorganisationen und Belegschaften

1

pers6nliche Gesprache), ebenso die nicht auf Hamburg
begrenzten Tatigkeiten als unabhangige arbeits-
medizinische Sachverstandige bel Bundesministerien
und -beharden, Unfa!!versicherungstragern, Wissen-

schaftsorganisationen sowie im Rahmen von Gremien
der Europaischen Gemeinschaft und der Weltgesund-
heitsorganisation.

Insofern die klinische Arbeitsmedizin ein besonderes

Schwergewicht der Arbeit darstellt. sind insbesondere
diesbezugliche Publikationen des Instituts zu

empfehlen.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

PADAGOGISCHE AKTION

SPIELKULTUR e.V.

-PA-

RekhenbachstmBe 12
8000 MOnchen 5

Frau Karla Leonhardt·Zacharlas
Wolfgang Zacharias

089/2609208

089/26 85 75

Die Padagogische Aktion (PA) Spielkultur ist ein ge-
meinnutziger Verein, der in und um Munchen und
auch bundesweit tatig ist Er entstand 1969 aus der In-

itiative von Studenten, Lehrem, Sozialpadagogen,
Kunstlern, Kunsterziehern und Eltern, die auBerhalb der

padagogischen Institutionen wie Kindergarten, ScI· ule

und Hochschule Spiel-und Kulturaktionen organisier-
ten Sie Obten damit Kritik an kinder- und familien-
feindlicher Umwelt, langweiligen Spielplatzghettos und

fur Kinder meist unzuganglichen Kulturorten wie Mu-

seen, und sie entwickeken Alternativen dazu.

Die Ziele der Padagogischen Aktion sind It. Satzung:

1. Planung. Organisation und Durchfuhrung von Spiel-
rjumen, Spielaktionen und Spielbereichen im Rah-
men des Feldes Kulturpjdagogik, Kinder- und Ju-
gendkulturarbeit. .Spiel und .Spielanimation ver-

steht sich hierbei als ein zentraler Bereich der Kin-
der- und Jugendkultur, vor allem im kommunalen
soziokulturellen Feld

2. Planung. Organisation und Durchfuhrung von Pro-

jekten im Arbeitsfeld .Spielkultur in Kooperation
auch mit anderen sozial-, kultur- und bildungspoliti
schen Einrichtungen und Aktivitaten zugunsten ei-
ner Qualifizierung der Stadt als Spiellandschaft und

Erfahrungstopographie.
3 Wissenschaftliche Untersuchungstatigkeit. Schulung,

Fortbildung und Beratung Ober umweltbezogene
Lern- und Spielprozesse und entsprechende Metho-
denentwicklung fur die Kinder- und Jugendarbeit.
Organisation von 6ffentlichen Veranstaltungen dazu

4 Experimentelle Praxis und auswertende Reflexion im

Stichwort einer neuen .Okologie des Spiels und der

Erfahrung= in Kindheit und Jugend als innovatives

Paradigma padagogischen Handelns auch im uberre-

gionaten Kontext.

Hinter diesen Spielen steht die konzeptionelle ung or-

ganisatorische Idee. die Stadt als offene und vielfaltige
.Spiel- und Kulturlandschaft zu begreifen und die ein-

zelnen, vielen Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
der auBerschulisci·ten kulturellen Bildung und der Spiel-
animation als flexibles, aufeinander bezogenes .Netz-
werk Spielen und Lernen in der Stadr zu gestalten.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

429



Aufgaben
und Zlele
der Institution

In funf Arbeitsfeldern setzt die Padagogische Aktion
ihre Ziele um:

- Spielen in der Stadt, Spielraumplanung und Spiel-
animation

- Kulturpadagogischer Dienst
- Museumspadagogik und Ausstenungsanimation
- Kinder- und Jugendkulturwerkstatt
- Infostelle Spiel- und Kulturpjdagogik.

Mitglieder der Padagogischen Aktion e.v. sind vor allem
die aktiven Mitarbeiter

Die Padagogische Aktion mit ca 10 Mitarbeitern ist
, auBerdem Koordinator und Geschaftsstelle der Arbeits-
2 gemeinschaft Spiellandschaft Stadt Munchen, der Lan-

desarbeitsgemeinschaft Spiel- und Kulturpadagogik

Medlenangebote Das Medienangebot der Padagogischen Aktion ent-
sprtcht in der .nhak[:chen Absrichturg ve,tgehend den
Arte tsfe:derr, es entha t Bucher. Dckumentatonen,
Praxosh .fen und agdere Vercffent!:chungen Aus den
einzernen Re.hen ':erder, beispielhaft adfgefuhrt

Servke-
leistungen

Empfehlungen

Spiel Okologie des Spie s:
.Eltern spielen, Kinder lernen, ein Handbuch Mr
Spielaktionen. Elterninitiativen. Spie!materialien:
.Spielraum fur Spielrjume'. ein Reader zum Spielen
in der Stadt mit Ober 40 Beitragen verschiedener

Autoren:
Asthetische Erziehung:
.Projektbuch Asthetisches Lernen' mit Projekten im

Kindergarten. Schulhof, Museum, Theater und auf
Spielplatzen und m'lt Hinweisen zur Organisation
offener Lernsituationen;
Museum und Padagogik:
.Vom Umgang mit den Dingen, ein Reader zur

Museumspadagogik mit Beitragen verschiedener

Mit ihren Serviceleistungen versucht die Padagogische
Aktion Theorie und Praxis auf das engste miteinander
zu verbinden Dazu gehOren einmal das beschriebene

Medienangebot, dann aber vor allem:

ein Spiel- und museumspjdagogisches Jahres-

programm mit vielen Einzelprojekten im Auftrag der

Landeshauptstadt Munchen,
ein Beratungs- und Servicedienst z. B. fur Spielfeste,
Spielplatzplanung, Schulprogramme und die

Schaffung von kommunaten infrastr=uktufen fur

Spiel- und Kulturpadagogik (bundesweit, kostenver-
ursachend)

Bayern e.v. (LAG SPVK Bayern e.V.) und der Arbeitsge-
meinschaft Suddeutsche Museumspadagogen Weiter-
hin ist die Pjdagogische Aktion die nationale Reprjsen-
tantin der deutschen Sektion der .Internationalen
Vereinigung fer das Red· t des Kindes zu spielen' (IPA)

Die Arbeksbereiche .Kulturpadagogischer Diensr und
.Kinder- und Jugendkultunverkstatt- sind ab 1991 im

neuen Verein: .Kultur- und Spielnum e.v angesiedelt,
der sich das bisherige sehr komplexe PA-Arbeitsfeld mit
PA/SPIELkultur e V. im kommunlaen Bereich teilt.

Die Arbeit der Padagogischen Aktion wird ermaglict·It
durch Mitgliedsbeitrage, Zuwendungen der Stadt Mun-
chen, Einnahmen aus Publikationen und Fortbildungs-
angeboten sowie Spenden

Autoren zur internatcona:en Museumspadagogik. der

Entwif'ung von K·ndef und jugendmuseeq und
efner :deeqbcrse,
.Auf dem Weg zurn Krrder- uqd jugerdmbseurn',
eln Werkstattbencht mit Prciektene.L,rfen, Kcnzep-
ten und Rahmenuberlegungen,

- Kulturpadagogik Kinderkultur·

.Dle Kinderstadt eine ScI· ule des Lebens·, ein

Handbuch mit Konzeption und Praxis von Sp;elstadt-
projekten,
.Bausteine fur eine kommunale Kinder- und Jugend-
kultutwerkstatr mit Diskussionsbeitragen und

Praxisbeispielen zur heutigen Kinder- und Jugend
kulturarbeit.

Kinder- und Jugendkultur ist in vielen Stadten vernach-
lassigt thre Weiterentwicklung ist auch Aufgabe einer
kommunaten Gesundheitsfdrdefung. Das Wissen und
die Erfahrung der Pddagogischen Aktion Spielkultur e.v.
(PA) sollten bei Uberlegungen bzw. Vorhaben im
Bereich der Spiel-, Kultur- und Museumspadagogik
genutzt werden. insbesondere im Zusammenhang
kommunaler Entwicklungen und der Praxis freier Trager
und Initiativen.

Alle Medien der Padagogischen Aktion sind entweder
Ober den selbstorganisierten .SPIElkultur-verlag' oder
uber den Buchhandel zu beziehen, Auskunft daruber
und Ober die Preise gibt ein Faltblatt. das bei der Pjd-

agogischen Aktion angefordert werden kann

ein Fortbildungsprogramm mit Tagungen, Semi-

naren. Workshops und Treffs, so z B
.Praxis der mobilen Spielanimation,
.Werkstatt Kinder- und Jugendmuseum·

Die Fortbildungsveranstaltungen werden z T in Zusam-
menarbeit mit Partnern durchgefuhrt. sie richten sich
an Multiplikatoren Ein Faltblatt mit dem Jahrespro-
gramm und Einzelprogramme mit den naheren Infor.
mationen zu Personen, Ort, Zeit und Kosten k6nnen
bel der Padagogisctten Aktion angefordert werden.

Die Padagogische Aktion bietet dazu u. a

- einen Beratungs- und Semicedienst fur Spielfeste,
Spielplatzplanung usw,

- ein Fortbildungsprogramm, das angefordert werden
sollte,

- ein Medienangebot, dessen Verzeichnis ebenfalls
angefordert werden sollte

-PA-
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Adresse

PARITATISCHER
WOHLFAHRTSVERBAND
- GESAMTVERBAND e.V.

Helnrlch-Hoffmann-StraBe 3
6000 Frankfurt am Main 71

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Pressereferat

0 69/67 06-0

069/6706204

Der Paritatische Wohlfahrtsverband Gesamtverband
e. V hat die Rechtsform eines e V mit Sitz in Frankfurt
am Main, wo sich auch die Bundeszentrale mit der

Hauptgeschaftsstelle und dem Wilhelm-Polligkeit-Insti-
tut befindet. Der PARITATISCHE ist einer der sechs Spit-
zenverbande der Freien Wohtfahrtspflege

Er ist aus der .Vereinigung der freien privaten gemein-
nutzigen Kranken- und Pflegeanstalten Deutschlands

hervorgegangen, wurde 1924 offiziell gegrundet und

erhielt 1930 seinen heutigen Namen

Mitglieder des Gesamtverbandes sind z. Zt. zehn recht-
lich selbstjndige Landesverbjnde (Rheinland-Pfalz und
das Saarland bilden gemeinsam einen Landesverband)*

sowie Organisationen. die uberregional tatig sind. Vor-

aussetzung fur elne Aufnahme ist, dae die Mitglieds-
einrichtung .keinem anderen Spitzenverband der

Freien Wohlfahrtspflege angehart oder ihrem Selbst-
verstjndnis nach angeheren sollte' (aus § 3 der Sat-

zung)

Neben der regionalen Gliederung weist der PARITATI-
SCHE auch eine Aufgliederung nach fachlidhen Ge-

sichtspunkten auf: Die entsprechenden Mitgliedsorga-
nisationen in den Landesverbanden scI·IlieBen sich zu

Fachgruppen oder Arbeitsgemeinschaften zusammen,
um spezielle Sachgebiete (Jugendhilfe, Altenhilfe, Ein-

gliederungshilfe fur Behinderte und Gefahrdete usw)

gemeinsam zu beraten. Auch beim Gesamtverband

gibt es ahnliche Ausschusse. um den InformationsfluB

und den Meinungsaustausch innerhalb des PARITATI-
SCHEN zu verbessern.

Die wesentlictten Aufgabenbereiche des PARITATISCHEN
sind u. a. (gemaB § 2 der Satzung:

FOrderung der fachlich-methodischen Sozialarbeit

Ausbildung und Fortbildung von Mitarbeitern
- Weckung und Entwicklung wohlfahrtspflegerischer

Aktivitaten der Burgerschaft
Pflege ehrenamtlicher Mitarbeit

- Wissenschaftliche Untersuchungen fur die soziale

Praxis
- Zusammenarbeit mit Beharden und Verbjnden

Internationale Zusammenarbeit

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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PARITATISCHER
WOHLFAHRTS·
VERBAND

GESAMT-

VEReAND e.v.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Arbeitsschwerpunkte der Mitgliedsorganisationen des
PARITAT SCHEN Sind die Bereiche:

- Gesundheitshilfe (Krankenhauser Unfall- und Kran-

kentransporte. Gesundheitsberatungsstellen)
- Kinder- und Jugendhilfe (Heime, Wohngemeinschaf-

ten, Jugendherbergen, Kindergarten, Schulen 
- Familienhilfe (Heime, Frauenhauser Familien-

bildungsstatten, ambulante Dienste)
- Altenhilfe (Heime, Beratungsstellen. Essen auf

Rjdern, offene Altenarbeit, Clubs)
- Behindertenhilfe (Heime, Tagesstatten. Schulen.

Werkstatten, Beratungsstellen, Betreuungsangebote)
- Gefahrdetenhilfe (Wohneinrichtungen, Tagesstatten,

Clubheime).

Im Rahmen der allgemeinen Angebote gibt es weitere

Beratungs- und Betreuungsstellen sowie Aus-, Fort-
und Weiterbildungseinrichtungen fur soziale, therapeu.
tische und pflegerische Berufe.

  Die rund 6000 Mitgliedseinrichtungen des PARITA-
TISCHEN Stand: Juli 1990) untemalten insgesamt uber
15 000 Einrichtungen und Dlenste mit insgesamt mehr
als 337 OCD Prjtzen una teschaft gen ca '30 000
haugram:tche M.tarce,ter Darbber h nabs arbeken Im

PARiTATISCHEN fast 5:00 Se'bsth.fe-. Heafergrappen
und Clubs

e Die satzungsgemiBen Organe des PARITATISCHEN sind

der Vorstand, der Beirat und die Mitgliederversamm-

Medlenangebote

lung. Diese wjhlt u. a. den Vorstand. entlastet ihn und
beschlieet evtl. Anderungen der Verbandssatzung. Der
Vorstand besteht aus bis zu 24 Mitgliedern, unter ihnen

. von der Mitgliederversammlung gewdhit - der Vor-
sitzende und der 1 und 2. stellvertretende Vorsitzende.
Der Vorstand leitet verantwortlich die Verbandsarbeit,
er kann besondere Aufgaben unter sich verteiten oder

Ausschusse fur deren Bearbeitung einsetzen. Der Bei-

rat besteht aus je einem Vertreter der landesverbjnde
des PARITATISCHEN. dem Vorsitzenden des Gesamtver-
bandes sowie der Mitgliedsverbande, die in mehr als
funf Landesverbanden angeschlossen sind. Der Beirat

schmgt u a die Vorstandsmitglieder zur Wahl vor, gibt
Anregungen fur die Erfullung besonderer Aufgaben
des Verbandes, berat den Vorstand in allen weitergrei-
fenden Fragen und begutachtet die Finanzverwaltung
des Verbandes.

Zur Umsetzung der Aufgaben des Verbandes besteht

eine Hauptgeschaftsstelle, die sich neben der Ge-

schbftsleitung in die Abteilungen Haushalt und Verwal-

tung. Sozialarbeit und Sozialpadagogik. Rehabilitation
und Gesundheit, Recht und Betriebswirtschaft, Presse-
und Offer·Itlichkeitsarbeit und das Fortb !dungswerk
gliedert

D.e Arbeit des Gesamtverbandes wird u a finanziert
aus Mitgliedsbeitragen, aus Zuschlagser!6sen der Woht-
fahrtsbriefmarken, aus zweckgebundenen Mitteln

verschiedener Lotterien sowie zweckgebundenen Zu-

wendungen des Bundes.

Die vet·schiedenen Medien des PARITATISCHEN dienen
einma! dem InformationsfluB zwischen den zahtreict·ten

Mitgliedsorganisationen und nach aueen. zum anderen
der sozialpolitischen und fachspezifischen Information

der Mitarbeiter in den einzelnen Einrichtungen

Als Periodika werden herausgebracht:

- .nachrichten PARiTAT' als Organ des Deutschen
Parit3tischen Wohlfahrtsverbandes Sie erscheinen
monatlich und enthalten u a. neben fachspezi-
fischen Beitdgen Nachrichten aus der sozialen

Arbeit, Informationen aus dem Gesamtverband, den

,
uberregicnaten Mitgliedsorganisationen und den
Landesverbanden, HEnweise auf Veranstagtungen
sowie Personalia rkcstenverursachend Abonne-
ment)

2 .paritat aktuelr ersche'int im Zeitungsformat viertel-
jahrlid·1 und wird an Freunde, FOrderer und Mitglie-
der des PARITATISCHEN versandt. Die Zeitung bringt
Beitrage und Nachnchten aus dem sozia!en Beretch,
Berichte aus der soziaten Arbelt und der Tatigkett
der Landes- und Ortsverbande sowie def Mitglieds-
organisationen (Bezug uber PARITATISCHE Landesver-
bjndek

- .Blatter der Wohlfahrtspflege',die monatlich als
Themenhefte erscheinen und vom Wohlfahrtswerk

Baden-Wurttemberg in Zusammenarbeit mit dem
Paritatischen Wohlfahrtsverband herausgebracht
werden (kostenverursachend - Abonnement).

- .PARITAT.Informationen, die zu verschiedenen Tatig
keitsbereichen erscheinen:
- aus dem Bereich der ambulanten sozialpadagogi-

scIlen Dienste (viertebahrlich),
der Altenhilfe (monatlich).

der Behindertenhilfe (3- bis 4mal jahrlich).
- der Jugendhilfe tmonattich),
- der Familienhilfe (nach Bedarf).

der Fluchtlingshilfe (nach Bedarf)

mit fachspezifischen Beitrjgen und Informationen,
Erlauterungen zu Rechtsfiagen, Hinweisen zu Aus-
und Fortbildung. auf Einrichtungen und Hilfsmittel

usw (kostenlos gegen Portoerstattung fur Mitglie-
der, sonst kostenverursachend . Abonnement)

Aueerdem erscheinen beim PARITATISCHEN

Schriftenreihe mit Themen wie z B: .Stadte nach
menschlichem MaB=, .Begegnung Verstehen lerrlen

und verstanden werden: .Wofur brauchen wir in Zu-
kunft stationare Einrichtungen der Sozialen Arbeit?'

(kostenverursachend),
Arbeitshilfen for die Praxis mit Anregungen und Hin-

weisen wie z B Arbeitspsychologische Grundlagen
der Rehabilitation in Werkstatten fur Beh,nderte,
.Stadtteilorientierte Jugendarbeit mit auffjlligen
und drogenabhangigen Jugendlichen ,  Bescha fti-

gungsinitiativen und Arbeitsprojekte in der Jugend-
sozialarbeit (kostenverursachend).

- Liedertextbucher (kostenverursachend),
- Informationsschrift des PARITATISCHEN mit der Dar-

stellung der Geschlchte und Aufgaben und der Be-

schreibung seiner vielfaltigen Arbeit (kostenlos),
- der jahrtiche .Veranstaltungskalender des Fortbil-

dungswerkes (kostenlos).

Ober alle Publikationen des PARITATISCHEN gibt es eine

Ubersicht die beim Referat .Presse-und Offentlich-
keitsarbeir angefordert werden kann.

U

1

1

432



AIs gemeinsames Dach fur Institutionen und Selbst

i hilfeinitiativen, die mit sehr unterschiedlichen fach-
Uchen Ansatzen das gesamte Spektrum freier sozialer

; Arbeit darstenen. sind die Setviceleistungen des PARI
· TATISCHEN in erster Unie It Satzung auf die Farderung

der Mitgliedsorganisationen in Jhrer fachlichen Ziel-

setzung und ihren rechtlichen, geselischaftllchen und

wirtschaftlichen Belangen' orientiert Sie bilden vor

allem vier Schwerounkte

- Information, Auskunft und Beratung zur Tjtigkeit
von Institutionen und Verbanden in Fragen zu Be-

triebsstrukturen, zur Wirtschaftsfuhrung, Finanzie

rung, zum Recht und zu fachlicher Organisation,
- ErschlieBung finanzieller Maglichkeiten uber Hilfe zur

Beschaffung von Eigenmitteln, mit Beratung und

Vertretung von Antrjgen an Finanzierungsinstitutio
nen sowie Beratung und Vertretung von Antragen
an Behdrden auf 8undes- bzw landesebene,

- Vertretung z. Bin freien, fach- und verbandsuber-

greifenden Institutionen auf Bundesebene. gegen-
Ober Parlamenten. Parlamentsausschussen und Mi-
nisterien sowie informierenden und meinungsbil-
denden Medien, in Planungsgremien, Jugendwohl-
fahrtsausschOssen und Pflegesatzkommissionen.

- Fortbildung, die in einem weitgefjcherten Fortbil-

dungsangebot des Fortbildungswerkes besteht und
aus den Tagungen. zentralen Veranstaltungen und
internationalen Zusammenkunften, fur die das Wil-

helm-Polligkeit-Institut (WPD in Frankfurt die zentrale

Begegnungsstjtte bildet.

Das veranstaltungsangebot richtet sich auf folgende
Arbeitsfelder aus:

- Jugendhilfe mit Themen wie Anwendungsmaglich-
keiten von non-direktiver Gesgrachsfuhrung. Gestalt-

beratung und psychodramatischem Rollenspiel:
.Padagogische Antworten auf Konflikte und Krisen

im Sexualleben von Kindern und Jugendlichen',
- Altenhilfe mit Themen wie .Berufsbegleitende Zu

satzqualifikation fur Altenheimleiter, .Altern als bio-

logischer, psychologischer und sozialer ProzeB'.
Behindertenhilfe z. B. mit .Sonderpadagogischer Zu-

satzausbildung fOr Gruppenleiter, .Tanztherapie und

Ausdrucksmalen - Gleichgewicht fur Leib. Seele und
Geisr,

- Psychosoziale Vet·sorgung z. B. mit Angehorige im

psychiatrisct·ten Alltag - Umgang mit Wurde. Hoff-

nung, Schuld,
fachubergreifende Veranstaltungen mit Themen wie

z B .Einfuhrung der EDV in der Heimvenvaltung -

M6glichkeiten und Probleme, .Vereinsfuhrung und
Offentlichkeitsarbeir, .Rhetorik

Zu diesen Fortbildungsangeboten wird ein Teilnehmer-

beitrag fur die Veranstaltung, Unterkunft, Verpflegung
und Arbeitsmaterial erhoben. Eine Obersicht gibt der
jahrliche Veranstaltungskalender. der beim Fortbil-

dungswerk des Paritatischen Wohlfahrtsverbandes an-

gefordert werden kann.

Das vielfjltige Medien- und Serviceangebot des Deut-
scI· en Paritatischen Wohlfahrtsverbandes - Gesamtver
band e.V ist das eines Dachverbandes fur seine Mit-

gliedsorganisationen.

Fur die in der Gesundheitsfarderung Tatigen, die mit

Bereichen der freien Wohlfahrtspflege Beruhrung ha-

ben. wie z. B. Jugend- und Altenhilfe oder der psycho-
sozialen Versorgung, ist zu empfehlen, sich Ober die

Publikationen des PARITATISCHEN zu informieren und
den Veranstaltungskalender des Fortbildungswerkes
anzufordern.

Aueerdem sollte fur die praktische Arbeit Kontakt zu

dem jeweiligen Landesverband bzw den Kreisverban-

den bestehen. Die Anschriften sind Ober den Gesamt-
verband bzw. seine Landesverbjnde erhaltlich

PARITATISCHER

WOHLFAHRTS-
VERBAND
GESAMT·

VERBAND e.V.

service-
leistungen

Empfehlungen

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

1 PARITATISCHES
BILDUNGSWERK
- BUNDESVERBAND e. V.

Helnrich-Hoffmann-StraBe 3

6000 Frankfurt/M. 71

Edda Janssen (Familien-/Elternbildung)

Ingrid Schult (Spielpadagogik)

069/66 92-2643 (Frau Janssen)
069/66 92-26 51 (Frau Schult)
069/6692-2676 (Frau Makansi)

0 69/66 92-2716

Das 1964 gegrundete Paritatische Bildungswerk (PB) ist
ein ZusammenschluB von 60 uberregional tjtigen Ein-
richtungen und verbjnden der Weiterbildung im sozia-

len Bereich und damit ein Dachverband der auBerschu-
lischen Bildungsarbeit.

Das Paritatische Bildungswerk bietet Veranstaltungen
an fur folgende Arbeitsbereiche:

- Eltem- und Familienbildung.
- Frauenbildung,
- Jugendhilfe.
- internationale Jugendarbeit,
- Spielpjdagogik,
- Selbsthilfe,
- Straffalligenhilfe,
- Arbeitslosigkeit und soziale Arbeit,
- Berufsbegleitende Fortbildung

AuBerdem sieht das Paritatische Bildungswerk seinen
Auftrag darin, Erfahrungen sozialer Bildungsarbeit zu

sammeln. zu koordinieren und auszuwerten. den Mit-

gliedern bei der Planung und Durchfuhrung von Bil-
dungsvorhaben zu helfen sowie die Interessen seiner

Mitglieder gegenOber Verbjnden und Beharden zu

vertreten

Das Paritatische Bildungswerk ist wie seine Mitglieder
parteipolitisch und konfessionell ungebunden, sein An-

gebot riditet sich vor allem an Multiplikatoren und ist
fOr jeden offen.

Die Leitziele der Bildungsarbeit des Paritatischen Bil-
dungswerks sind .Selbstbestimmung' und .Beteili-

gung

Im Bereich der Familien- und Eltembildung geht es

nach einem Grundsatzpapier fur Bildungsarbeit darum,
.dae ilir nicht ein verbindliches Welt- und Menschenbild
oder ein bestimmter Wertekatalog zugrunde liegt oder

von ihr angestrebt wird. Vielmehr geht es dem Paritati·

schen Bildungswerk darum, die unterschiedlichen Auf-
fassungen und Wertorientierungen zu aditen und als

Maglichkeit zu ergreifen. die jeweils eigenen Grundpo-
sitionen daran zu Oberprufen, zu korrigieren oder zu

erganzen

Aufgaben
und Ztele
der Institution
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PARITATISCHES
BILDUNGSWERK

BUNDES-
VERBAND e V

Aufgaben
und ziele

der Institution

Medlenangebote

Service-
leistungen

Empfehlungen

Das Paritatische Bildungswerk besteht aus den regiona-
len Mitgliedsorganisationen, die sich in neun landes-
verbanden zusammenschlieeen, und den uberregiona-
len Mitgliedsorganisationen Die Organe des Paritati.
schen Bildungswerks sind die Mitgliederversammlung,
der Vorstand sowie der Beirat. der den Vorstand in
grundsatzlichen Fragen berat Aueerdem kann der Vor-
stand Ausschusse bilden; die laufenden Geschafte wer

den von der Geschaftsstelle mit mehreren Referaten

gefuhrt.

Das Veranstaltungsangebot des Paritatischen Bildungs-
werks wird vom Vorstand und mit den Landesverban-

Das Medienangebot des Paritatischen Bildungswerks
konzentriert sich auf Druckschriften Hier gibt es zwei
Reihen · In der einen werden von der Geschaftsstelle
des Paritateschen B,Idungswerks.Benchte' herausgege
ben, In denen Themen behande:t werden, d:e in der
aktue':en D:skussccn sina cder d.e In Vorhaben des Pa-
rutat,schen B:durgs:569<9 beartentet warden Beisp:e!e
dafur sincI

.Verhagtensauffat.ge Kcnder,
Smelpadagogir,
.Mlt Kindern reden,
.Kommunikation, Kooperation mit Kindem, Eltem
und Kcllegen

Diese Benchte werden gegen eine Schuggebuhr abge
geben, uber die lieferbaren Titel gibt es ein Verzeichnis

Die Serviceleistungen des Paritatischen Bildungswerks
, bestehen in erster Linie in dem umfangreict·ten und

waseitigen Fortbildungsangebot Dieses hat folgende
unterschtedliche Fcrmen:

Expertentagung, wo fachkundige Teilnehmer uber
ein bestimmtes Problem von Fachleuten informiert

werden,
Fachtagungen fur den Informations- und Erfah-

rungsaustausch zu anem besonderen Theme zwh
schen den fachkundigen Mitarbeltem aus dem so-

zialen Bereich,
Lehmange und Wochenendseminare als bundeszen-
trale Fortbildung, auch berufsbeg:eltend. um Kennt-

nisse und Fahigkeiten in den verschiedenen sozialen
Bereichen zu erarteiten und zu vermitteln,
Zentrale Arbeitstagungen mit verbandspolitischem
Charakter, um z B neue Konzepte zu entwickeln

Fur die Fortbildungsveranstaltungen werden Kosten-

bekdge erhoben; sie finden uberwiegend in den eige

  nen Bildungsstjtten des PARITATISCHEN Bereichs statt

(Wilhelm-Polligkeit-Institut, Frankfurt, und .Haus Buch-

wald", Nohfelden)

Die Fortbildungsangebote und Publikationen des Pari-

tatischen Bildungswerks befassen sich oft auch mit ge-
sundheitsfbrdernden Fragestellungen und k6nnen die

Kompetenz derer starken, die in diesem Bereich tatig
sind Vor a!!em, wei! sie meist interdisziplinar und ar-

den abgestimmt und in einem Whrlichen Veranstal-
tungskalender veraffentlicht. Die einzelnen Landesver-
bande haben darOber hinaus ihr eigenes, regionales
Programm.

Die Arbeit des Paritatischen Bildungswerks wird finan-
ziert aus den Mitgliedsbeitragen, den Einnahmen von

Kursgebuhren und Bundesmitteln

In der zweiten Reihe werden Fachtagungen dokumen-
tiert, z B

.Proohylaxe in fruhkindltchen Erziehungseinrichtun-
gen gegen Verhaltens- und Beziehungsprob:eme
von K:ndem,
,Vor der Behand ung der Krankhect zar Scrge um

d:e Gesundheir

Auch diese Reihe ist kostenverursachend. ean Verzerch-
nis ist vorhanden

Zu den weiteren Publikationen gehoren neben dem
Jahrlichen Veranstaltungskalender Veroffentlichungen
des Paritatisdten Bildungswerks und seiner Mitarbeiter
in Fachzeitschriften wie z B die .Blatter der Wohl-

fahrtspflege', .Nachrichten und PARITAT

1 Das Programm. das jah,lich vorgelegt wird. gliedert sich
in verschiedene Themenbereiche, z B

Familien- und Etternbildung u a mit zentraten Ar-

beltstagungen bzw. Fachtagungen unter dem Motto
.Start ins leben'. lehrgange zu .Leitungsaufgaben in

Tageseinnchtungen fur Kinder' oder Workshops wie
.Nleinerziehende zu Beginn der 9Der jahre'

Frauenbildung mit Lehrgangen wie ,Selbsthilfe und
Kooperation in der Sozialarbeit mit Frauen- adler
Fachtagungen wle .Sozialpolitik im Wohlfahrtsstaat-

  Arbeitslosigkeit und soziale Arbeit z B mit dem

g Lehrgang.Beschaftigung Quatifizierung Persan

6 lichkeitsentwicklung'
Berufsbegleitende Fcrtbildung u a mit .leitungs-
aufgaben in der sozialen Arbeit'. .Praxisbezogene
Zusatzausbildung fur Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der Suchtkrankenhilfe'

Das Veranstaltungsprogramm kann beim Paritjtischen
Bildungswerk angefordert werden.

beitsfeldubergreifend ausgerichtet sind wie z. B. im Be-
reich .Start ins Leben

Daher sollten das Fortbildungsprogramm und Publika-
tionsverzeichnis belm Paritatischen Bildungswerk ange-
fordert werden.436



Adresse

Telefon

Teletex

Telefax

PAUL-EHRLICH-INSTITUT
- BUNDESAMT FUR

SERA UND

IMPFSTOFFE -

Paul-Ehrllch-StraBe 51-59

Postfach 17 40
6070 Langen

06103/7 55-0

26276103820

0 6103/7 55-123

Das Paul-Ehrlich-Institut - Bundesamt fur Sera und

Impfstoffe -·, Frankfurt am Main, ist eine selbstandige
Bundesoberbehorde im Geschaftsbereich des Bundes-

ministers fOr Gesundheit CBMG)

Das Institut unterstutzt die gesundheitspolitischen Auf-

gaben des BMG im Rahmen der Seuchenprophylaxe
und der Arzneimittelsicherheit, insbesondere auf den
Gebieten der Sera, Impfstoffe, Testallergene, Testsera
und Testantigene Ihm obliegt die staatliche PrOfung,
die Zulassung fur den Verkehr und die Freigabe der
einzelnen Chargen der genannten Praparate nach MaB-

gabe der arzneimittelrechtlichen Vorschriften

Daneben wirkt das Paul-Ehrlich-Institut bel der Ertei-

lung der Erlaubnisse fur die Herstellung una bei der
Oberwachung des Verkehrs der genannten Produkte
mit. Es hat zur Verhutung einer unmittelbaren oder

mittelbaren Gefahrdung der Gesundheit von Mensch
und Tier die bei der Anwendung von Arzneimitteln auf-
tretenden Risiken zu erfassen, auszuwerten und die

nach dem Arzneimittelgesetz zu ergreifenden Ma B-
nahmen zu koordinieren Das Paul-Ehrlich-Institut

betreibt Forschung auf den Gebieten der Sera. Impf-
stoffe. Testallergene. Testsera und Testantigene sowie

allgemeiner Immunologie und Virologie, insbesondere
zur Entwicklung von Prufungsverfahren, Standardwer-

ten und Standardpraparaten fur die Messung der Wirk-
samkeit immunbiologischer Praparate.

In jungster Zeit ergaben sich folgende zusatzliche

Forschungsschwerpunkte:

1 AIDS-Forschung: Versuch der Entwicklung einer

Impfprophylaxe und Chemotherapie
2. Zulassung und PrI)fung gentechnologisch her-

gestellter Immunprjparate wie monoklonate Anti-

karper etc.

3 Tumorimmunologie

Das Paul-Ehrlich-Institut publiziert die Ergebnisse seiner

Forschungstatigkeit in der Reihe .Berichtshefte, die
bei Bedarf auszugsweise oder als Gesamthefte ange
fordert werden kknen.

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote
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Das Institut steht im Einzelfall fur fachliche Anfragen
(z B Impfstoffvertraglichkeiten, Impfrisikobewertung
etc ) zur Verfugung

PAUL·EHRLICH·

INSTITUT

Service-

leistungen

Empfehlungen Der wissenschaftlich Interessierte kann die .Berichts
hefte' des instituts bzw Auszuge daraus kostenlos an-

fordem.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

PRO FAMILIA -

DEUTSCHE

GESELLSCHAFT FOR

SEXUALBERATUNG UND

FAMILIENPLANUNG e.V.,
BUNDESVERBAND

CronstettenstraBe 30
6000 Frankfurt

uber die Zentrate

0 69/55 09 01

0 69/55 2701

Von Arzten und anderen engagierten Personen wurde
die pro familia 1952 als .Deutsche Gese!!schaft fur Ehe
und Familie e V' in Kassel gegrundet und spater in
.Deutsche Gesellschaft fur Sexualberatung und
Familienplanung e.v.' umbenannt Die pro familia ist
Gn.jndungsmitglied der International Planned Parent-
hood Federation (IPPF) und gehart dem Deutschen
Paritjtischen Wohlfahrtsverband an.

Die satzungsgemjeen Aufgaben sehen insbesondere
die Beratung Ober Empfjngnisregelung und bei
Schwangerschaft vor, Partnerschafts- und Sexual-

beratung. Sexualpadagogik und medizinische Dienst-

leistungen wie Sterilisation und Schwangerschaftsab-
bruch.

Die Arbeitsweise der pro familia ist in der Satzung wie
folgt festgelegt:

- pro familia veranstaltet und fardert hierzu Aus- und

Weiterbildungsangebote. Gesprache und Vortrjge
fur die interessierte Offentlichkeit und einzelne

Berufsgruppen.
- pro familia unterhjlt und fardert Einrichtungen zur

Verwirklichung ihrer Aufgaben Dabei arbeitet sie mit

anderen Vereinen. Verbanden, Initiativen und Ein-
richtungen zusammen,

- pro familia unterstutzt die Forschung auf ihren Auf-

gabengebieten und beteiligt sich daran. Dabei
wendet sie sich entschieden gegen Jegliche
Forschungsvorhaben, die das Selbstbestimmungs-
recht von Frauen und Mannem verletzen,

- pro familia verfolgt ihre Ziele ferner durch EinfluB

nahme auf Gesetzgebung und Vemaltung. Sie infor-
mier·t die Offentlichkeit Ober die Probleme ihres

Arbeitsgebietes in Zusammenarbeit mit Presse,
Rundfunk und Fernsehen.

Mitglieder des Bundesverbandes sind die Landes-
verbjnde, von denen einige ihrerseits in Orts- und
Kreisverbande gegliedert sind mit uberwiegend Einzel-

personen als Mitgliedern. Die 1991 in den Bundes-
verband aufgenommenen Landesverbande der funf
neuen Bundestander waren bis dahin als Landes
verbande der Gesellschaft fur Familienplanung, Part-
nerschafts- und Sexualberatung EHE und FAMILIE
organisiert EHE und FAMIUE war 1963 als Sektion der
Gesellschaft fur Sozialhygiene der DDR gegrundet
worden und seit 1968 ebenfalls Mitglied der IPPE

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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PRO FAMILIA

Aufgaben
und Zlele

der Institution

Die Organe des pro familia-Bundesverbandes sind die

Mitgliederversammiung und der Bundesvorstand. Der
Bundesvorstand, der aus 15 Mitlgiedern besteht, wird
aus den Delegierten gebildet. die von ledem Landes-
verband benannt werden. Die Mitgliederversammlung
besteht aus dem Bundesvorstand. den Vorsitzenden
der Landesverbande und den Delegierten der landes-
verbande. deren Zahl sich je nach Mitgliederzahlen auf
3-10 begrenzt.

Der Bundesverband unterhalt eine Geschaftsstelle mit
mehreren hauptamtlichen Mitarbeitern. Teilzeitkraften,
ca. 60 Honorarkraften fur die Aufgaben des Bundes-
verbandes in der Fort- und Weiterbildung. fur die
Informations- und Offentlichkeitsarbeit des Verbandes
und seine medizinische Beratung

Fachgebiete mit Ausschussen arbeiten dem Bundes
vorstand in fachlichen Fragen zu Solche Fachgebiete
sind z. B.

- Sexualberatung
- Sexualpadagogik

Familienplanung und Gesundheit

Fort- und Weaterbtldung

Dle Landesverbande und ihre Crts- und Krelsverbande
unterhalten uber TO Beratungsstelen mit uber 30
Au Benste len und mehreren Fami!ienplanungszentren,
in denen auch medizinische Dienstleistungen zur Fami

lienplanung vorgenommen werden, mit Jahrlich uber
200.000 Beratungen

In ihrer Arbeit fuhlt sich die pro familia dem 1968 in

Teheran proklamierten Menschenrect·It (Artikel 16,
Satz 2) verpflichtet, .Eltern haben ein grundlegendes
Menschenrecht, die Zahl und den Zeitpunkt der Geburt
ihrer Kinder frei und verantwortlich zu bestimmen'.

Davon wird auch der Schwerpunkt der praktischen
Arbeit mitbestimmt: der psychosoziaten Beratung bei

Medlenangebote Das Medienangebot des Bundesverbandes hat vier
Zielsetzungen

- Information der Ratsuchenden und der Offentlich
keit durch Broschuren, Faltblatter. Plakate,

- Information und Fortbildung der Verbandsmit-

glieder, Mitarbeiter und von anderen Interessierten
durch die verbandseigene Fachzeitschnft.

- Fortbildung des Fachpersonals durch Informations
und Arbeitsmatena:ier,

- Informatlon der Massenmedien durch Pressemit-
teilungen.

E Fur die Information der Ratsuchenden und anderen
Interessierten bringt die pro familia die Broschuren-
reihe .KOrper und Sexualitar (kostenlos) heraus mit
Themen wie

.Menstruation,
- .Kerperzeichen weisen den Weg·,

.Sexuell Obertragbare Krankheiten,

und weitere Broschuren Ober Verhutungsmethoden
und zum Schwangerschaftsabbruch (kostenlos) wle z B

- .Das Diaphragma',
1 - .Die Pille-,
L - .Das Kondom:
1 - .Sie haben 48Stunden Zeit... Informationen uber

die Pille danach und die Spirale danach:

Einzel- oder Paarberatung mit therapeutischen und
padagogischen Dimensionen und der Gruppenarbeit. In
den Beratungsstellen arbeiten vor allem Ante, Psycho-
logen und Sozialarbeiter, fur deren dauerhafte Mitarbeit
die Teilnahme an Fortbildungskursen der pro familia

Voraussetzung ist Dieses Fort- und Weiterbildungsan-
gebot ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit.

Die umfangreiche Informations- und Offentlichkeits-
arbeit richtet sich einmal an die Verbande der pro
familia und zum anderen an die Offentlichkeit und
potentielle Ratsuchende.

Als aktuelle Themenstellungen. mit denen sich die

institutionalisierte Familienplanung beschjftigen muB,
werden von der pro familia unter anderem angesehen:

Ost-West-Integration, d. h die Reflexion und Reorga-
nisation familienplanerischer Arbeit als Antwort auf

die Vereinigung Deutschlands, um die bis dahin
divergierende Entwicklung in der alten Bundes-
republik und der DDR zusammenzufuhren,
neue Reproduktionstechniken tin vitro Fekilisation, n
Embrlotransfer, Samen- und Eispende sov*e Leth-
mutterschafteni, die Im Rahmen des Beratungs-
schwerpunktes .ungewclite K:nderlcs.gkeir mit thren
psychcsoz·aten, ethischen, recntr.dhen und gese,1
schaftspotitischen Fngen an Bedeutung gewinnen

,
Der pro familia-Bundesverband ist weiterhin ein Gesell-
schafter der pro familia-Vertriebsgesellschaft in Frank-
furt, die Verhutungsmittel und Aufklarungsmedien
vertreibt.

Die Einnahmen des Bundesverbandes setzen sich im
institutionellen Haushalt aus Zuwendungen des Bundes

(Bundesministerium fur Familie und Senioren). Beitra-

gen und Spenden und aus Ver6ffentlichungen zusam-

men und im Projekthaushalt aus Zuwendungen der

BzgA und Tellnehmergebuhren aus den Fortbildungs-
veranstaltungen

  Fur aus ndische Ratsuchende erscheinen in sechs

Fremdsprachen Broschuren mit Informationen, Hinwei-

sen und Adressen. wer was auf dem Gebiet der Fami-

lienplanung, Sexualitk und Partnerschaft sowie bei

Fragen der Gesundheit bietet (kostenlos)

Zum Thema .Empfangnisregelung womit?  steht

eine lnformationsbrosci·lure in neun Sprachen zur

Verfugung (kostenlos)

AuBerdem bnngt der Bundesverband Informations-
materialien furjunge Leute, Plakatzeitungen und
Plakate. auch far d:e sozialpadagogische Gruppen-
arbeit. heraus (kostenlos)

Eine Bestelliste der lieferbaren Materialien kann beim
Bundesverband angefordert werden

Das Periodikum .pro familia magazin - Sexualpad-
agogik und Famillenplanung erscheint 6mal jahrlich, ist  

fOr Mitglieder kostenlos und sonst im Abonnement
oder als Einzelheft zu emerben. Das pro familia

magazin enthjlt Beitrjge zu dem jeweiligen Schwer-
punktthema wie z. 8 :

.Gestarte Umwelt gesterte Sexualitat (5/88),
- .Sexualitat und Behinderung·,

.Sexualitat und Medizin' (3/90),

1

1

1-
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Die Serviceleistungen des Bundesverbandes bestehen
in dem Fort- und Weiterbildungsangebot fur die Bera-
tung zu Schwangerschaft, Sexualitat und Partnerschaft

(Programm kann angefordert werdent. In einwachigen
und Wochenend-Seminaren (auBer Grundkurs, Fanii-
lienplanung kostenverursachend) werden z. B. folgende
Themen angeboten:

- Familienplanung
- Aspekte der Kinderlosigkeit
- Sexualpjdagogische Gruppenarbeit

und eine zweij hrige berufsbegleitende Weiterbildung

- Psychoanalytische Beratung in Sexual- und Partner-
schaftskonflikten.

Fragen der Sexualitat, Partnerschaft und Schwanger-
schaft sind fester Bestandteil von gesundheitseniehe
rischen und -fOrdernden Bemuhungen. Mitarbeiter in
diesem Arbeitsfeld sollten daher Kontakt mit dem Lan,-
desverband und der nachsten Beratungsstelle haben

und bei Planung und Durchfuhrung von Ma Bnahmen

mit ihnen kooperieren.

Beim Bundesverband sollte die Bestelliste angefordert
werden und bei der pro familia-Vertriebsgesellschaft
(GutleutstraBe 139. 6000 Frankfurt 1, Tel. 0 69/2519 30)
der Katalog.

Die Adressen der Landesverbande:

Baden-WOrttemberg
PlanckstraBe 8

W-7000 Stuttgart 1

Tel. 0711/461151

Bayern
TOrkenstraGe 103/1

W-8000 MOnchen 40
Tel 089/399079

Berlin
Ansbacher StraBe 11

W-1000 Berlin 30

Tel. 0 30/2139013

Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 103
0-1580 Potsdam

Bremen
Stader Straee 35

W-2800 Bremen 1

Tel. 0421/443944

Hamburg
TesdorpfstraBe 8
W-2000 Hamburg 13

Tel 0 40/4419 53 22

Hessen
SchichaustraBe 3-5

W-6000 Frankfurt/Main 1

Tel. 0 69/44 70 61

Mecklenburg-Vorpommern
c/o Universitat Rostock
Leninallee 70
0-2500 Rostock
Tel 003781/396960

. dann aktuelle Berichte aus der Arbeit, Termine,
Hinweise auf Neuerscheinungen. Buchbesgrechungen
und verbandsorientierte Informationen

Weitere Medlen, wie verhotungsmitte!. Modelle. Videos
- z. B die Reihe .Der liebe auf der Spur -, Audiokas-

setten und Bucher liefert die pro familia-Vertriebsge
sellschaft, die einen Katalog herausbringt

Zu den Beratungen in den Beratungsstellen kommen

auBerdem sexualgadagogische Aktivitaten im scIiu-
lisct·ten und auBersdiulisct·ten Bereich und die Arbeit
mit Lehrem. Sozialarbeitem und -padagogen. Erzieher-

Innen und Eltern als Multiplikatoren.

Weiterhin stehen die Fachleute der pro familia fur Aus-
kunfte zur Verfugung und geben Stellungnahmen zu

aktuellen Fragestellungen heraus

Das Serviceangebot der Landes-, vor allem aber Kreis-

und Ortsverbjnde ist in der Hauptsache die Einzel-

beratung und die Zusammenarbeit bei sexualpjd-
agogischen Aktivitaten.

Niedersachsen

Am Hohen Ufer 3 A

W-3000 Hannoverl
Tel. 0511/363608

Nordrhein-Westfalen

LoherstraBe 7

W-5600 Wuppertal 2
Tel. 02 02/8 98 21 22

Rheinland-Pfalz
ScI· illertraBe 24

W-6500 Mainz

Tel. 06131/236350

Sachsen
Erich-Fed-StraBe 95

0-7050 leigzig
Tel. 003741/61530

Sachsen-Anhalt

(ab 1.11.1991)
W -v.-Klewiz-StraBe 11

0-4070 Halle/Saale

Tel. 00 37 46/7 4110

Schleswig-Holstein
Am Marienkirchhof 6

2390 Flensburg
Tel 0461/86930

Thuringen
Falkstr. 23

0-5300 Weimar

PRO FAMILIA

Medlenangebote

s service-
lelstungen

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

I PSYCHOSOZIALE NACH-

SORGEEINRICHTUNG
UND FORTBILDUNGS-
SEMINAR HEIDELBERG

Ernst-Moro-HauS, INF 155
6900 Heidelberg

Dr. mea. Reinhold Schwarz
(Leiter der Nachsorgeeinrichtung
und des Fortbildungsseminars)

Petra Wechsung
(Sozialarbeiterin, grad.)

Sekretarlat: Frau Fritz
Frau Derr 06221/563084

Frau GOnther 06221/563088

Die Psychosoziale Nachsorgeeinrichtung fur Krebs-
patienten und deren Angeharige - verbunden mit
dem Heidelberger Seminar fur Psychosoziale Krebs-

nachsorge - ist an die Sektion Chirurgische Onkologie
der Chirurgischen Universitatsklinik Heidelberg ange-
gliedert.

Die funfj3hrige Modellphase als Projekt der Deutschen
Krebshilfe e.V. ging 1984 zu Ende. Seitdem stutzt sich
die Existenz der Einrichtung auf eine doppelte Trjger-
schaft: Mit der Obernahme des Nachsorge- bzw.

Betreuungssektors durch das Ministerium fur Wissen-
scI,aft und Kunst in Baden-Wurttemberg hat die

psychosoziale Versorgung einen festen Platz im Versor-

gungsnetz fur onkologisch Kranke gefunden.

Das Fortbildungsseminar wird durch das Ministerium
fur Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung im
Rahmen des .Aktionsprogrammes Krebsbekampfung'
in Baden-Wurttemberg getragen.

Drei Aufgabenfelder stehen im Mittelounkt der Arbeit:

- die psychosoziale Betreuung von Krebspatienten
und ihren Angehdrigen,

- die psychosoziale Fort- und Weiterbildung fur alle in

der Onkologie tatigen Berufsgruppen sowie fur
ehrenamtliche Helfer/innen und Selbsthilfegruppen,

- die klinische Begleitforschung, die sich vor allem um

die Klarung der Bedeutung von seelischen Faktoren
fur den Krankheitsverlauf bemuht

Das Fort- und Weiterbildungsangebot wendet sich an

alle in der Onkologie tatigen Berufsgruppen und hat

zum Ziel, die psychosoziale Kompetenz von Arzten.
Schwestern und Pflegern. Sozialarbeitem, Psychologen
und all der anderen Berufsgruppen, die Krebskranke

behandeln, betreuen, beaten und begleiten. zu

erhahen.

Aufgaben
und Ztele
der Institution

Service·
leistungen
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PSYCHOSOZIALE
NACHSORGE·
EINRICHTUNG

UND
FORTBILDUNGS·
SEMINAR

HEIDELBERC

Service-

leistungen

Empfehlungen

In den Heidelberger Seminaren geht es um die Ver-
mittlung von theoretischen Kenntnissen der klinischen

Krebsbehandlung und Nachsorge. um das Verstehen
der Gefuhlsprozesse bel Krebskranken und der sie ver-

sorgenden Berufsgruppen, sow;e um den Erwerb von

Fertigkeiten, die im Umgang mit Schwerkranken und
thren Angeharigen hilfreich sind

Da die Weiterbildung durch eine interdisziplinjre Mit-
arbeitergruppe durchgefuhrt wird, die neben der Tatig-
keit in der Fortbildung selbstandig in def Patienten-
betreuung tatig ist, ist gewjhrleistet, daB der Bezug
zur tatsachlichen klinischen Behandlungssituation
gewahrt wird und neue psychosoziale Erkenntnisse
rasch in die Seminare einbezogen werden kannen. Seit

1979 haben weit Ober 1500 Menschen aus den ver-

schiedensten helfenden Berufen und ehrenamtlich Tj-

i tige an den Heidelberger Seminaren teilgenommen.

Die tatsachliche Verbesserung der Behandlungs- und

Nachsorgesituation von Krebskranken ist ohne ein

genogendes Verstandnis ihrer sozialen und seelischen
Situation nicht moglich Gerade bei den zumeist lang-
zeitbehandelten Menschen hat der einfuhlende und

angemessene Unigang mt,hnen Bnflus auf ihre

Lebensqualitat Daher v. rd das Wissen um psychc-
soz a!e Eeg'e.tfcagen der Bl<rankung spezce.1 den

Berufsgruppen vermittelt. d.e In incer Ausb:Idung dar-

uber zu wenig erfahren. zug'etch aber die Hauptverant-
' wortung in der Versorgung Krebskranker tragen Die
  Arbeit mit Krebskranken ruhrt an eigene Angste und

Befurchtungen

Deshalb fuhrt sie beim einzelnen oft zu Gefuhlen der

Hilflosigkeit und Oberforderung Daher wird in den
Seminaren neben der Vermittlung von Wissen Ober
die Bedurfnisse der Kranken auch das eigene Erleben
und Verhalten, soweit es fur die Arbeit bedeutsam ist,

FOr medizinisches, pflegerisct·les und psychosoziales
Fachpersonal sind die Fort- und Weiterbildungsveran-
staltungen der Psychosozialen Nachsorgeeinrichtung
und Fortbildungsseminar/Heidelberg besonders zu

u empfehlen

Die Gruppen sind berufsgruppenspezifisch und inter-
disziplinar orientiert und bieten sowohl Informations-
und Wissensvermittlung aus den Fachdisziplinen Medi-

zin. Krankenpflege, Psychologie, Sozialarbeit und Theo-

togie als auch die M6glichkelt der Reflexion des

Berufsalltags im Hinblick auf die Probleme bei der

 
Patientenbetreuung, Kooperation innerhalb der eige
nen und mit anderen Berufsgruppen und Thema-

tisierung eigenen Erlebens im Umgang mit Krebs-
patienten

beachtet und geklart In der Versorgung Krebskranker

Tjtige erhalten dadurch auch eine angemessene per-
sanliche Unterstutzung.

Die Fort- und Weiterbildungsangebote werden im ein-
zelnen fur folgende Schwerpunkte angeboten:

- Seminar fOr Mitarbeiter im Gesundheitswesen
- Wochenendseminar fur Absolventen des .Seminars

fOr Mitarbeiter im Gesundheitswesen'
- Seminar fur Mitarbeiter in der padiatrischen

Onkologie
- Psychoonkologisches Kolloquium fur Arzte
- Psychoonkologische Arbeitstagungen fur

Psychologen
- Seminar fur Leiter/innen von Selbsthilfegruppen in

der Krebsnachsorge
- Seminar mit thematischem Schwerpunkt .Umgang

mit Schwerstkranken und Sterbenden'
- Seminar fur Familien mit krebskranken Kindern und

Jugendlichen

Nbhere Informationen und Anmeldung:

Psychosoz a:e Nachsorgeeinr:chtung und Fortb::dungs
sem qar an der Ch:rurgischen Universotatsk.n:k
Herdetierg
em Neuenhe,mer Fe;d 155 4Mcro-Haus)
6900 Heide;berg
Tel : 0 62 21/56 3088 Frau Ginther

56 3084 Frau Derr, Frau Fritz

Die Kursgebuhren kOnnen aufgrund der Bezuschus-

sung durch das Land Baden-Wurttemberg niedrig
gehalten werden Die GebOhren fOr eine Seminarwoche
fur Mitarbeiter/innen im Gesundhekswesen liegen bei
ca. 80,- DM. Die Familienseminare und das Angebot
fur Selbsthilfegruppen sind kostenlos
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

RUPRECHT-KARLS-

UNIVERSITAT
HEIDELBERG

- ABTEILUNG KLINISCHE

SOZIALMEDIZIN -

(WHO Collaborating
Centre for Research

and Training in

cardiovascular
Diseases)

Berghelmer StraBe 58
6900 Heldelberg 1

Direktor: Prof. Dr. med. E. Nussel

0 62 21/56 8611 (Zentrale)

Die Abteilung Klinische Sozialmedizin der Universitat

Heidelberg verdankt ihre GrOndung im Jahre 1963
Professor Dr. Paul Christian, dem unmittelbaren Nach-

folger und langjjhrigen Mitarbeiter Victor von Weiz-
sjckers Auf der Grundlage einer ganzheitlichen
Betrachtungsweise sollte die Abtenung Ober eine ver-

tiefte Einzelfallhilfe Modelle einer umfassenden sozial-
medizinisct·ten Patientenversorgung entwickeln; dabei

sollte die Klinische Sozialmedizin als eine Komponente
der klinischen Behandlung in die konventionellen

Facher integriert bleiben Einige der hierbei erprobten
bzw entwickelten Modelle seien an dieser Stelle nur

stichwortartig benannt:

Case Teamwork

Den Patienten behandelt ein Intemist, ein psychoso
matisch geschulter Arzt und ein Sozialarbeiterjeweils
getrennt in Einzelsitzungen. In Abwesenheit des

Patienten trifft sich das Therapeutenteam und stimmt

das weitere Vorgehen ab. Dieses Modell wurde aus den
USA ubernommen und auf deutsche Verhjltnisse

adaptiert.

Ambulante Rehabilitation

Patienten, die nach Entlassung aus der Akutklinik ohne
die sonst Obliche AnschluBheilbehandlung in ihre alte

soziale Umgebung zurCIckgehen, erhalten die MOglich-
keit zur intensiven, regelmaBigen Aussprache mit
einem Sozialarbeiter und mit einem auf Rehabili-

tationsfragen Sgezialisierten Arzt

Mit dieser begleitenden Betreuung soil eine maglichst
komplikationslose und zugige Ruckfuhrung an den

alten Arbeitsplatz und eine dauerhafte Aussdialtung
von risikoreict·ten Lebensweisen erreicht werden.
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Berufliche Anamnese im Gespdch

RUPRECHT-
KARLS-
UNIVERSITAT
HEIDELBERG

- ABTEILUNG

KLINISCHE
SOZIALMEDIZIN -

Mit Blick auf die bestehende Krankheit diskutieren ein
bis maximal drei Patienten im Beisein ihrer behandeln-
den Arzte mit einem von auBerhalb hinzugezogenen
Berufskollegen, der zwar nicht im gleict·ten, wohl aber
in einem ahnlichen Betrieb tatig ist, Ober ihre beruf
liche Situation Die in Abstimmung auf die jeweiligen
Berufe der Patienten hinzugezogenen Berufstatigen
sind mit den Gesprachstechniken des Modells vertraut
Weitere Gesprachsteilnehmer sind Sozialmediziner,
Psychologen und Sozialarbeiter

Das Wesentliche dieses Vorgehens ist: In der raum-

lid·,en Atmosphare einer Klinik oder einer Arztpraxis
und unter den Bedingungen der Schweigepflicht ent-
wickelt sich zwisct·ten Patient und ihren Berufs-(nicht

Betriebs-)Kollegen eine Offenheit, die medizinisch wich-

tige Aspekte zutage ftildert, an deren Erfragung der
behandelnde Arzt erfahrungsgemaB nicht denkt.

Okonomisierung der Sozialarbeit

Der in Baden-Wurttemberg nach § 14 des Landeskran-

kenhausgesetzes vorgeschriebenen .sozialen Beratung
und Betreuung des Patienten steht der Mangel an

Planste!!en fur entsprechende .fachkundige Krjfte an

den Krankenhausern entgegen Um dennoch bel mdg-
lichst vi€len Patienten im Sinne dieses Gesetzes
handeln zu konnen. wird eine Methode enavickelt, die
einige sozialarbeiterische Aufgaben an den in Klinik
oder freier Praxis behandelnden Arzt delegiert Hier-
durch gewinnen die Sozialarbeiter Zeit. um sich ver-

starkt dort einsetzen zu konnen. wo .fachkundige
Krafte zur Beratung und Betreuung unverzichtbar
sind

Der zwelte Aufgabenbereich der Abteilung hat sich aus

dem ersten mit nahezu zwingender Notwendigkeit
entwickelt:

Beispielhaft seien folgende Projekte genannt:

Klinische Sozialmedizin bedarf der ruckkoppelnden
Erganzung durch die Epidemiologie Als erster
Schritt auf diesem Wege wurde im Heidelberger
Raum 1970 ein WHO-Herzinfarktregister eingerichtet.
Es wurde inzwischen - im Rahmen des .MONICA--
Projekts (Multinational Monitoring of Trends and
Determinants in Cardiovascular Diseases) - durch ein

Schlaganfallregister ergjnzt. Die WHO koordiniert die
Arbeit von 40 Forschungszentren dieses weltweiten

Projektes, dessen Laufzeit auf weitere 10 Jahre aus-

gelegt ist Es geht dabei um die Erforschung klini-

scher und gesundheitspolitischer Fragestellungen
zur Bekampfung des Herzinfarktes und Schlag-
anfalls

Innerhalb des Comprchensive Cardiovascular

Community Control Programmes der WHO wurde
nach dreiJahriger Vorbereitung seit 1976 die soge-
nannte Eberbach/Wiesloch-Studie durchgefuhrt Hier

,

ging es um die Entwlcklung von Methoden und Mo-
dellen

zur breitenwirksamen Vermeidung und Ausschaltung
von Risikofaktoren fur Herz und Kreislauf. Das in

Eberbach entwickelte Modell .Kommunale Praven-
tion wird zur Zeit in 40 Stidten der Bundesrepublik
Deutschland etabliert

- An die Entwicklung von Methoden und Modellen zur

Pravention auf Gemeindeebene schloB sich logisch
ein weiteres WHO-Projekt, .CINDI' (Countrywide Inte

grated Noncommunicable Diseases Intervention) an,
welches sich mit Problemen der Pravention auf Lan-
desebene befaBt Die Abteilung Klinische Sozial-
medizin hat dieses ProJekt in Baden-Wurttemberg
1986 unter dem Titel.7 gegen 7 - Landesweites

Programm mit 7 Aktionen gegen 7 Krankheiten

begonnen Trager des Programms ist die Landes-
jrztekammer -· die Schirmherrschaft hat das Land
Baden-WOrttemberg ubernommen Die Laufzeit wird

15Jahre betragen Insgesamt beteiligen sich an

diesem WHO-Projekt 12 europaische Lander.
Im Fruhjahr 1982 wurde von der Abteilung das WHO-

Projekt .ERICA (European Risk Factors and Incidence,
a Coordinated Analysis) ins Leben gerufen Inzwi-
schen beteiligen sich daran 34 europaische
Forschungszentren Von weit uber 100.000 Euro-

paern werden in Heidelberg die Herz-Kreislauf-Daten  

vergleichend ausgewertet Mittelfristig ist ein .Euro-
pdischer Atlas mit Herz-Kreislauf-Daten angestrebt
Mit se:ner Hilfe soil insbesondere ein internationa!er

Vergleich konkurrierender MaBnahmen zur Bekamp-
fung der Hee-Kreislauf-Krankheiten vorgenommen
werden

SchlieBlich sind noch drei nationale Projekte hervor-
zuheben:

- die im Auftrag der Deutschen Arbeitsgemeinschaft
fur kardiologische Pravention und Rehabilitation und
des Deutschen Sportarztebundes seit 1980 durch-
gefuhrte .Multicentrische Herzgruppenstudie. Sie
zielt auf eine Verbesserung der Nachsorge bei Herz-

infarktpatienten;
- die Deutsche Herz-Kreislauf-Praventionsstudie,

deren Hauptphase 1984 begonnen hat und deren
Ziel es ist. verschiedene Ansjtze der Pravention ver-

gleichend zu testen.
die .QUAST-Studie, ein Projekt zur Entwicklung und

Anwendung von MaBnahmen zur Qualitatssicherung
in der Praxis des niedergelassenen Arztes.

1976 wurde die Abteilung zum WHO·Collaborating
Centre for Research and Training in Cardiovascular
Diseases berufen

Ubergreifende Zielsetzung der Abteilung ist die Ent-

wicklung einer Populationsmedizin. in der die vier
klassischen Zielvorstellungen der klinischen Medizin

(Gesundheitsforderung, Pravention. Kuration und Reha-
bilitation) wechselwirksam effektivitats- und effizienz-
steigemd auf allen drei Ebenen der arztlichen Primar·

versorgung (1 Ebene· Individualmedizin, 2 Ebene:
Gruppenmedizin, 3 Ebene: arztliche Tjtigkeit im
Gemeinderahmen) ineinandergreifen

2

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

SELBSTHILFEGRUPPE

SKLERODERMIE

IN DEUTSCHLAND e.V.

Geschaftsstelle

JagerstraBe 1

8501 Burgthann-Ezelsdorf

Herr Eberhard Rhau

09188/512

Die Selbsthilfegruppe Sklerodermie e V wurde 1984

gegrOndet Sie ist ein ZusammenschluB von Betroffe

nen, deren Angeherigen, interessierten Arzten und

Therapeuten

Da die Sklerodermie - eine Erkrankung des Bindegewe-
bes - in der Offentlichkeit nicht besonders bekannt ist.
hat sich der Verein zum Ziel gesetzt, durch Offentlich-
keitsarbeit auf die Problematik dieser Erkrankung und
deren Folgen verstarkt aufmerksam zu machen.

Ein wichtiges Ziel ist ebenfalls die Verbesserung der
wohnortnahen medizinischen und therapeutischen
Versorgung der Kranken. DarOber hinaus wird die Akti-

vierung der Forschung als wichtige Aufgabe gesehen.

Die Selbsthilfegruppe ist ein gemeinnutziger Verein.

Die Mitglieder werden in regionalen Gruppen betreut.
Diese regionale Organisationsstruktur ermaglicht die
konkrete Arbeit vor Ort:

- Erfahrungsaustausch von Betroffenen erm,5glichen
und praktische Hilfestellung vermitteln,

- soziale Isolation sowie seelische Vereinsamung ver-

hindern. durch die Auseinandersetzung mit Angsten
und Problemen der Betroffenen

Die Selbsthilfegruppe Sklerodermie e.v. hat einen Wis-
senschaftlichen Beirat. der aus 13 Arzten besteht.

Es wird ein Faltblatt herausgegeben, das die wichtig-
sten Informationen uber die Erkrankung enthalt und

sich an Laien richtet

viermal im Jahr erscheint ein .Rundschreiben, das

Fachinformationen und Ratschlage fur Betroffene ent-

hjlt. In der Regel richtet sich dieses an die Mitglieder
(bundesweit)

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote
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SELBSTHILFE·
CRUPPE SKLERO·
DERMIE IN

DEUTSCHLAND

e.v.

Service-

lelstungen

Ober die Bundesgeschaftsstelle sind Adressen der
Regionalgruppen ernamich.

Adresse, Telefonnummer sowie Ansprechpartner in den

einzelnen Stjdten/Regionen werden regelmaBig im

Rundschreiben vereffentlicht Ebenfalls Ober die Bun

desgeschaftsste!!e kannen Adressen von Experten
erfragt werden

Vermittlung von Referenten ist moglich.

Empfehlungen Die Selbsthilfegruppe Sklerodermie e V. bietet Betroffe- 1
nen die Maglichkeit zum Erfahrungsaustausch und gibt  
praktische Hilfeste:lung Aueerdem kannen Adressen
von Experten uber die Bundesgeschaftsstete erfragt
werden
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

SOZIALFORSCHUNGS-

STELLE DORTMUND

Landesinstitut

Rheinlanddamm 199

4600 Dortmund 1

Dr Helmut Martens (Koordinator Bereich 4)

Dr. Gerd Peter (Geschaftsf. Direktor)

02 31/13 88-01

Die Sozialforschungsstelle besteht seit 1946, seit 1972
ist sie Landesinstitut. Als Forschungseinrichtung des
Landes Nordrhein-Westfalen lautet ihr offizieller Auf-

trag: .Forschung - insbesondere empirischer Art - auf

dem Gebiet sozialwissenschaftlicher Fragen der indu-
striellen Gesellschaft unter besonderer Berocksichti

gung der Entwicklung im Lande Nordrhein-Westfalen

Die Dienst- und Fachaufsicht liegt beim Minister fOr

Wissenschaft und Forsct·lung des Landes NRW. Die So-

zialforschungsstelle gehOrt zu den groBen industrie-

und arbeitssoziologischen Forschungsinstituten der

Bundesrepublik.

von 1972 bis heute hat die Sfs rund 60 gr68ere und 50
kleinere Forschungsprojekte durchgefuhrt. Seit 1979

erfolgte eine starke Ausweitung der Forschungsaktivi-
tjten durch die Aufnahme drittmittelfinanzierter Vor-

haben.

Es werden Forschungsprojekte durchgefuhrt, die zen-

trale Bereiche der gesellschaftlichen Entwicklung von

Arbeit und die Arbeits- und Lebensverhaltnisse von Ar-

beitnehmern/innen zum Gegenstand haben. Unter
dem Gesichtspunkt der Anwendungsorientierung so-

zialwissenschaftlicher Forschung sollen Entwicklungs-
prozesse darauf untersucht werden, welche Maglichkei-
ten und Schwierigkeiten in der Zukunft zu erwarten

sind.

Hierbei tritt in zunehmendem MaBe die Einfuhrung
neuer Technologien in den Vordergrund - ein ProzeB,
der unter dem Aspekt der sozialvertrjglichen Gestal-

tung des Technikeinsatzes begleitet wird.

Die Auseinandersetzung der abhangig Beschaftigten
mit ihrer Arbeit und ihren Arbeitsbedingungen findet

besondere Berucksichtigung. Es geht um die Maglich-
keit der Verwirklichung ihrer arbeitsbezogenen Interes-
sen und arbeitspolitischen Ziele. Die Untersuchungen
setzen auf der betrieblictlen Ebene von Arbeits- und

Ausbildungsgrozessen. aber auch auf der Ebene der

Branche und der Region an.

Die Sfs beteiligt sich an sozialwissenschaftlichen Unter-

suchungen staatlicher Reformvorhaben auf verschiede-

nen Ebenen des Arbeits- und Lebenszusammenhangs.
vor allem in Form von Begleituntersuchungen

Die Sfs betreibt auch grundlagenorientierte Forschung
zur weiteren Kli rung der Maglichkeiten und Probleme

anwendungsorientierter empirischer Forschung

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Die Arbeit erfolgt in funf Bereichen:

SOZIAL-
FORSCHUNGS-
STELLE
DORTMUND

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-
leistungen

Empfehlungen

Bereich 1

Rationalisierung und Arbeitsgestaltung
Betrieb und Arbeitsmarkt

Bereich 2
Berufsarbeit von Frauen
bearbeitete Themenbereiche:
- neue Technologien und die Entwicklung von

Frauenerwerbsarbeit
- Diskriminierung von Frauen und Konzepte zu

FrauenfOrderung
- Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Bereich 3
Berufliche Bildung und Facharbeit
gegenwartige Forschungsstrange
- innerbetriebliche Bildungsreform
- Ausbildungsmarkte: Obergang zur Arbeit

Berufs- und Arbeitsorientierung
- international vergleichende Forschung

Bererch 4

Arbeatspc',tk, Mittestmmurg und Enteressenver-

tretung
Mit den Sch::erounkten

Arbeitspolitik

Die Sozialforschungsstelle arbeitet anwendungsonen-
I tiert Die Umsetzung von Forschungsergebnissen und

  die wissenschaftsgestutzte Beratung sind Bestandteile
der Projekte Darober hinaus tragt das Institut durch

eigene Aktivitaten dazu bel. dae die Forschungsergeb-
nisse sowohl in der wissenschaftlichen Diskussion als
auch von Praktikern in Polit kverbanden, Gewerkschaf-

ten und Betrieben aufgenommen werden

Tagungen, Werkstattgesprache und Bildungsveranstal-
tungen sind Teil der Offentlichkeitsarbeit. Forschungs-
ergebnisse veraffentlicht die Sfs als Bucher in Verlagen,
in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, zielgruppen-
spezifischen Broschuren und Zeitschriften sowie durch
Presse, Funk und Fernsehen Das Institut unterhalt au-

Berdem interne Veroffentlichungsreihen. deren Hefte
und BroscilOren kostenlos oder gegen geringe Unko-
stenbeitrage zugesandt werden: Interessenten erha!-
ten regelmaBig eine Anzeige uber die neuesten Ver-

Offentlichungen der Sfs

-- Arbeitsschutz
- Unternehmensmitbestimmung
- Interessenvertretungshandeln
- Forschungsschwerpunkt Technikfolgen-Abschttzung

Biotechnologie

Bereich 5
Wissenschaftlicher Dienst, Methodik und Bergbau
Forschung

Die Arbeit wird im Rahmen der funf Bereiche in

Forschungsgruppen durchgefuhrt.

FOr die wissenschaftliche Beratung und die Leitung des
Instituts bestehen drei Institutionen:
- der wissenschaftliche Beirat.
- der Forschungsrat.
- der geschaftsfuhrende Direktor

Das Landesinstitut Sozialforschungsstelle hat einen

breitgestreuten Auftraggeberkreis aus Bund und Lan-
dem und Gemeinden. zunehmend auch noch von eu-

' ropaisct·ten Behorden und mit Entemationaler Koopera-
tor

Dle Kcageratocner der Sfs ergeben sich ent!ang der
anwendungsonentierten For·schung

  gene Fcrschung statt Aus den entsgrechenden Projek-
ten heraus findet neben der ublichen allgemein ge-
streuten Berichterstattung in Forschungsberichten/
Buchpublikationen eine gezielte Aufbereitung von Er-

gebnissen A,r unterschiedliche Adressatengruppen
(Praktiker) im Feld statt (z B uber Workshops, Broschu-
ren etc)

Adressaten sind insbesondere:

Unternehmen bzw Akteure des institutionalisierten

betrieblichen Arbeitsschutzes;
- aueerbetriebliche Institutionen des Arbeitsschutzes

wie Gewerbeaufsichtsjmter Berufsgenossenschaften
USW:

- Verbande

Diese Ruckkopplung geschieht jedoch wesentlich pro-
jektgebunden und nicht im Rahmen eigens am Institut

  T.t,321%rz %'72S3,45,32:7 An-

,

Im Forschungsbere ch 4 (Arbeatspolitrk. Mitbestimmung
und Interessenvertretung, findet arbeitsschutzbezo-

Die Institutsbibliothek und das Archiv, die zum Bereich
Wissenschaftlicher Dienst gehoren, verfugen z Zt Ober
17.000 Monographien und ca 120 Fachzeitschnften so-

wie Materialien aus dem Gewerkschafts- und Unterneh-
mensbereich Die Sfs verfugt ferner uber eine eigene
EDV-Abteilung und hat daruber hinaus Zugang zum

Die Sozialforschungsstelle ist als eine der grosen indu-
strie- und arbeitssoziologischen Forschungseinrichtun-

1 gen der BRD ein wichtiger Ansprechpartner in Fragen
der Arbeitspolitik. Mitbestimmung und Interessenver-

tretung, insbesondere auch des Arbeitsschutzes Ein

Schwerpunkt liegt dabei auf der betrieblichen Ebene
und der Verbindung zwiscl·ten grundlagen- und anwen-

dungsortentierter Forschung

Rechenzentrum der Universitat Dortmund Bestimmte
Anfragen konnen entgeltlich bearbeitet werden

Selbstverstandlich stellt die Sfs Referenten fur Veran-

staltungen und Tagungen mit der ublichen Unkosten-

berechnung bundesweit zur vetfugung

Besonders zu empfehlen sind die gesammelten Mate-

rialien, Informationen, Aufbereitungen und Publikatio-
nen aus dem Bereich des betrieblichen Arbeitsschutzes
und der sozialvertraglichen Technikgestaltung.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

STAATLICHER

GEWERBEARZT FOR
DEN AUFSICHTSBEZIRK

WESTFALEN-LIPPE

IN BOCHUM

Institut for Arbeits-

medizin

Marienplatz 2

4630 Bochum 1

Prof. Dr. Theodor Peters
(Staatlicher Gewerbearzt)

02 34/605 75

Der gewerbearztliche Dienst ist staatlicherseits fur den
medizinischen Arbeitsschutz zustandig Arbeitsschutz

umfa Bt alle rechtlichen, organisatorischen, technischen

und medizinischen MaSnahmen. die zum Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefahren fOr Leben und Gesund-

heit, zur Sicherung ihrer kbrperlichen und geistigen
Unversehrtheit getroffen werden mussen. Verstarkt
umfaet Arbeitsschutz nicht nur die Abwehr von Gefah-

ren. Schaden. Belastigungen. vermeidbaren Belastun-

gen, sondern die Schaffung menschengerechter
Arbeitsplatze. Arbeitsabljufe und Arbeitsbedingungen.

Der Staatliche Gewerbearzt nimmt nicht nur Arbeits-

schutzaufgaben im gewerblichen Bereich wahr, son-

dem auch im Bergbau und in anderen Bereichen, die
z B. vom Chemikaliengesetz. Geratesicherheitsgesetz
und vielen anderen Vorschriften erfaet werden

Die beiden Staatlichen Gewerbearzte (fur den Auf-
sichtsbezirk Nordrhein in Dusseldorf und fur Westfalen-

Lippe in Bochum) unterstehen der Dienst- und Fach

aufsicht des nordrhein-westfalischen Ministers fOr
Arbeit. Gesundheit und Soziales

Die Organisation des gewerbearztlichen Dienstes ist in

den einzelnen Bundes ndern unterschiedlich. Das
arbeitsmedizinische Aufgabengebiet ist branchenuber-

greifend und Oberregional. Die bundesweit etwa

100 Gewerbejrztinnen und -jrzte haben ihre Dienststel-

len jeweils meist am Ort von Landesregierung, auch

Regierungsprasidium, in der Regel in einer Universitats-

stadt. Die Bezeichnung der Dienststelle, die organisa-
torische Eingliederung sowie die personelle, apparative
und etatma Bige Ausstattung weisen je nach Bundes-
land sehr groBe Unterschiede auf

Aufgaben
und zlele
der Institution
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DR STAATLICHE
CEWERBEARZT
FOR DEN AUF·
SICHTSBEZIRK
WESTFALEN-

LIPPE IN

BOCHUM

Medlenangebote

Servke-

leistungen

Empfehlungen

Seit der ersten Anstellung von Gewerbearzten Anfang
dieses Jahrhunderts (in Preueen 1921) haben die Staat-
lichen Gewerbearzte Dis heute im Grunde die gleichen
Aufgabenstellungen: Beratung und Unterstutzung der
Arbeitsschutzbeharden, Erweiterung des arbeitsmedizi
nischen und gewerbehygienischen Wissens Heute zah-
len die Begutachtung der Berufskrankheitsfalle, die
Beratung der Gewerbeaufsicht (auch der Bergaufsicht},
der Trager der gesetzlichen unfallversicherung sowie
anderer Institutionen, z B auch der Tarifvertragspart-
ner, im Vordergrund Weitere Aufgaben sind die Qualifi-

Die Veraffentlichungen der Gewerbearzte sind z.T
dienstlicher Natur und werden dann in aller Regel vom

zustandigen Ressortminister herausgegeben Dies gilt
in erster Linie fur die Jahresberichte Die Jahresberichte

enthalten jeweils auch Publikations sten

Unregelmbeig pub'izieren d:e Staat'.Echen Gewerbearzte
und Mitarbeiter in arbeitsmedizin,schen Fachzeitschrif-
ten und wenden sich dabei vornehmlich an die jrzt-
lichen und sicherheitstechnischen Experten des
Gesundheitsschutzes

Exemplarisch sei auf eine Tonbildschau uber Aufbau
und Aufgaben des Staatlichen Gewerbearztlichen Dien

1 Dec Staattiche Gewerbearzt versteht sich auch als eine
W Service-Einrichtung fur den medizinischen Arbeits
4 schutz

Das gilt zunachst fur den gesamten Komplex der Bera-
tung von Betriebsarzten, die sich in regelmaBigen und
intensiven Kontakten niederschlagt, aber auch fur die

Beratung von Arbeitnehmem, Betriebs- und Personal-
raten oder Arbeitgebern.

Hervorzuheben sind die bundesweiten Aktivitjten des
Staatlichen Gewerbearztes fur den Aufsichtsbezirk

Westfalen in der arbeitsmedizinischen Weiterbildung
Durchgefuhrt werden 4-Wochen-Kurse fur Betnebs-
arzte (Semtnar fur arbeitsmedizinische Weiterbildung),

1 Der Staatliche Gewerbearzt fur den Aufsichtsbezirk
d Westfalen - Institut fur Arbeitsmedizin ist eine fuh-

rende Einrichtung arteitsmedizinischer Kompetenz in
der

  Gewerbeaufsicit. die sich der langen Tradition gewerbe-
hygienischer Aufgabenstellungen verpflichtet fuhlt

. Ein besonderes Schwergewicht legt der Staatliche
Gewerbearzt auf die arbeitsmedizinische Weiterbildung.

zierung der nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
zu bestellenden Werksarzte, die Ermfichtigung fur ge-
setzlich vorgeschriebene Untersuchungen, aber auch
Informations-, Vortrags- und lehrtatigkeit sowie aktive
Mitarbeit in den verschiedensten Ausschussen. die sich
mit Fragen des Arbeitsschutzes direkt oder indirekt be-
fassen.

Der Staatliche Gewerbearzt arbeitet in DIN-Ausschussen
(z.B. Beleuchtung, Klima. Larm), VDI-Ausschussen und
Ausschussen der Berufsgenossenschaften mit.

stes in NRW hingewiesen, die fur Demonstrations-
zwecke auf Arbeitsschutzveranstaltungen erstellt
wurde

Der Staattiche Gewerbearzt betelligt stch mit Beitrjgen
auch an Kcngressen. z B fur Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (A&A) alle zwei Jahre in Dusseldcrf, an den

Jahrestagungen der Deutschen Gesellschaft fur
Arbeitsmedizin und des Verbandes der Bettiebs- und
Werksbrzte usw Darstellungen uber die Tatigkeit der
Gewerbearzte in NRW, die auf einem Sonderstand des
A&A 1985 gezeigt wurden, kennen beim Ministerium
fur Arbeit. Gesundheit und Soziales Nordrhein-west-
falen (MAGS) angefordert werden

die stark praxisorientiert konzipiert sind und zur

Gebietsanerkennung fur das Fach Arbeitsmedizin' und
zur Zusatzbezeichnung .Betriebsmedizin' fuhren,
sofern die ubrigen Weiterbildungsvoraussetzungen
erfullt sind

Vorlesungen und Vortragstatigkeit gehoren ebenfalls
zu den regelmieigen Aktivitaten der Gewerbearzte
etwa auf Veranstaltungen der Gewerkschaften. der

Berufsgenossenschaften und bei anderen Veranstal-
tungen, die den Arbeitssct·lutz im weitesten Sinne zum

Thema haben

Entsprechende Kompetenz schlagt stch in der Bera-
tungs- und Vortragsaktivitjt nieder

Einen Oberblick Ober Publikationen und Leistungen
vermittelt der Jahresbericht
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

STADTEBAUINSTITUT
NURNBERG
FORSCHUNGS-
GESELLSCHAFT mbH

- SIN -

Neutorgraben 3
8500 NOrnberg 90

Herr Dipl.-Ing. L. Dittrich
(Direktor)

0911/37774

Das SIN-Stadtebauinstitut-Forschungsgesellschaft mbH
wird von seinen Gesellschaftern getragen Die fachlich-

wissenschaftlichen Publikationen des Institutes eignen
sich als Hintergrund- und Grundlagenmaterial fur eine

Gesundheitserziehung, die sich mit der Rage befaet.
welche Gesundheitsbelastungen sich aus der Siedlungs-
struktur ergeben und welche Wohn- und Wohnumge-
bungsbedurfnisse die verschiedenen Gruppen der Be-

valkerung haben.

Das SIN-Stjdtebauinstitut·Forschungsgesellschaft mbH
besteht in seiner heutigen Form seit 1970. Der Sitz der
Gesellschaft ist NOmberg. Das Institut wurde vor 25
Jahren als Stadtebauinstitut e.V gegrOndet Es finan-
ziert sich durch Forschungs- und Entwicklungsauftrjge
und Entgelte fur seine Beratungstjtigkeit.
Aufgabe des Institutes ist es, die Entwicklung des Stad-

tebaus in Wissenschaft und Praxis durch Forschungsar-
beiten und Untersuchungsvorhaben, durch Lehrtatig-
keit und Anregungen. durch Beratung und Veraffentli

chungstatigkeit zu f6rdem.
Dabei erstreckt sich die wissenschaftliche Tatigkeit des
Institutes im wesentlichen auf vier Hauptaufgabenbe-
reiche:

- Grundlagenarbeit im Stadtebau

Arbeiten fur Einzelobjekte
Gutachtenerstellung und Beratertatigkeit

- Methodenentwicklung im Bereich der Stadtplanung.

Diese Aufgabenstellung erfullt das Stadtebauinstitut in

aller Regel und mit Ausnahme der Methodenentwick-

lung im Rahmen von Forschungsauftragen oder Pia-

nungsauftragen Hauptauftraggeber des Institutes sind
Bund. Lander und Gemeinden sowie auch Wohnungs-
unternehmen Methodenorientierte Arbeiten hat das
Institut insbesondere im Zusammenhang mit dem In-

krafttreten des Stadtebauforderungsgesetzes vorge
legt

Fur den
elligen Leser

Aufgaben
und zlele
der Institution

1 1 1
1 1
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Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

Das SIN-Stjdtebauinstitut-Forschungsgesellschaft mbH
hat bislang vor allem folgende Themenfelder bearbei-
tet·

Umweltgerechte Stadterneuerung
- Arbeitsweltverbesserung durch umweltgerechten In-

dustriebau

Sozialplanung im Stjdtebau
- Sanierungs- und Entwicklungsvorhaben

  Das SIN-Stjdtebauinstitut-Forschungsgesellschaft mbH
veraffentlicht regelmaeig Jahresberichte, in denen
zeitnahe Probleme aufgegriffen und erartert werden
und in denen das Institut uber seine Arbeit berichtet
Dabei werden die jeweiligen Aufgaben und Auftrjge
sowie die erarbelteten Ergebnisse In Kurzform darge-
stellt
Daneben veroffentg:chte das institut bis 1985 seine For-
schungsarbeiten, Untersuchungen, Gutachten und Pia-
nungen. aber auch Vortrdge und Diskussionsbeitrage in

eigenen Schriftenre,hen
D:ese Re.her wurclen in Zusammenarbeit mit der Deut
s:rten Veriagsapstalt herausgegeben Scnat d ese Re:-
hen noch erhalt!:ch sind. konnen sie uber das Institut

bezogenwerden

  D:e neueren Arbeiten des SIN-Stadtebauinstitutes wer-

den Oberviegend in der Schriftenreihe des Bundesmi-
nisteriums fur Raumordnung. Bauwesen und Stadte-
bau veraffentlicht

Das SIN-Stjdtebauinstitut-Forschungsgesellschaft mbH
ertringt aus seinen Grundlagen- und Einzelarbeiten

heraus Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Stadt-
planung und auf dem Gebiet des sozialen Wohnungs-
baus
Insbesondere betreut das Institut im Auftrag der zu

standigen Ministerien landes- und bundesweite Wett-

Das SIN-Stadtebaulnstitut-Forschungsgese !schaft mbH
befaet stch in setner fruheren und letzigen Tatigkeat
mit Fragen. die A.:chtege Rahmentedingungen fur den

Zusammenhang von Wohnen und Gesundheit betref-
; fen
| So liefem die untersuchungen des institutes uber alte

Stadtteile bzw neuerrichtete Siedlungen Anhaltspunkte
Ober die Gesundhe;tsbelastungen, die sich aus den ty

pischen Siedlungsstrukturen. Standorten, Bauformen
und Bauweisen des sozialgebundenen Wohnungsbaus
ergeben

- Wohnwert in stjdtebaulichen Entwicklungsbereichen
- Wohnumgebungsbedingungen in neuen Siedlungs-

gebieten
Wohnen und Wohnumgebung alter und behinderter
Menschen

- Wohnumgebung von Kindern in neuen Siedlungsge-
bieten
Freizeit und Erholung in neuen Wohngebieten

Daneben werden in der Reihe .Die Stadt-Bucher empi-
rische Befunde und Ana!yseergebnisse von For-

schungsarbeiten und Untersuchungsvorhaben und

Umsetzungsvorschljge des Institutes veraffentlicht
U a befassen sich die Bande dieser Reihe mit den Pro-
blemen neuer Siedlungen und alter Vierte:, mit Grund-

lagen der Sozialpfanung, mit dem Bedarf an Gemein

schaftseinnchtungen in alten und neuen Stadtgeb:eten
sowie den Letensbedingungen in neuen Sled)ungen
Die Reihe .Die Stadt-Studien bringt in erster Unie Ab-
schluB- und Ergebnisberichte von Forschungs- und Un.

tersuchungsarclekten mit entsprechenden Praxisvcr
sch!agen Her Sind Tie! zur Situat.cn def Bewohner a!-
ter Stadttelle, zur Wohnungsversorgung von Aussted
lern und Zuwanderern sowie zum wohnen von Pro-
blemgruppen erschienen
In der Reihe .Die Stadt-Beitrage' sind Vortrage und

Obersetzungen veraffentlicht Daneben gibt es auBer-
dem die SIN-Werkberichte, in denen ebenfalls Projekt-
ergebnisse veroffentlicht werden

bewerbe auf dem Gebiet der Stadtemeuerung und des
Industriebaus
Die umfangreiche Fachbibliothek des Institutes kann
auch von Nichtmitgliedem des Institutes genutzt wer-

den.

Ebenso lassen sich aus den Untersuchungen uber dge
Wohn- und Wohnumgebungsbedurfnisse von Kgndern,
Alten, Beh;nderten, Aussiedlern und Zuwanderem An-

haltspunkte uber Gesundheitsbelastungen gewinnen,
die sich aus dem allgemeinen gesellschaftlichen Wan-
del mit seiner zunehmenden Hermetisierung der Ar-
beits- und Erwerbswelt gegenuber den noch nicht
oder nicht mehr oder nur eingeschrjnkt Erwerbsfahi-

gen und Elwerbstatigen ergeben

- SIN -
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Adresse

Telefon

STIFTUNG FOR DAS

BEHINDERTE KIND

Zur Farderung
und Vorsorge
und Fruherkennung

Gartenstr 179

6000 Frankfurt am Main 70

0 69/63 7109

Die Stiftung fur das behinderte Kind wurde am 12. Juni

1967 in Bad Godesberg gegrundet Der AnstoB zur Ein-

richtung einer solchen Institution war vongegend aus

dem Kreis der FOrderer des Deutschen Gronen Kreuzes

gekommen.

Im Vordergrund stand der Gedanke. mit dieser Einrich-

tung den Kindern. die durch die Thalidomid-Katastro

phe in den 60er Jahren geschadigt waren, rasche und
unburokratische Hilfestellung zu geben. Satzungsge-
maB wurden daneben die Farderung kOrgerlich und

geistig behinderter Kinder festgelegt und die Aufga-
ben dahingehend rezensiert, dae im Rahmen der Be-
hindertenhilfe die Bereiche Prjvention, Fruherkennung
und Fruhbehandlung Vorrang haben

Diese Interpretation mit weitgehender Beschrankung
auf Prjvention und Fruherkennung stellte seinerzeit
etwas grundsatzlich Neues dar: Es war seit langem die

Aufgabe der Wohlfahrtsverbjnde, karitative Hilfe bei
Behinderungen zu leisten, wahrend der Gedanke der
Pravention am behinderten Kind nur sehr zagemd
hatte an Boden gewinnen kannen; dementsfirechend
hatte sich bis dahin noch keine Institution der Farde-

rung von Pravention und Fruherkennung angenom-
men

Die Stiftung verfolgt damit eine Entwicklung. die in den

vereinigten Staaten in Zusammenhang mit der Be-
kjmpfung und Pravention der Kinderlahmung begon-
nen hatte.

Die Privention von Behinderungen wird heute maglich
durch genetische Beratung und Prjnataldiagnostik, Ge-
burtshilfe. Vorsorge und Fruhrehabilitation:

Dabei liegt die Bedeutung der Prjnataldiagnostik nicht
in der Empfehlung eines Schwangerschaftsabbruchs
nach Feststellung einer Erbkrankheit. sondern in der
Maglichkeit, ein bestehendes Risiko zu erkennen.

Fur perinatale Pravention stehen heute standardisierte

Methoden in der Schwangerschaftsubemachung zur

Verfugung und eindeutige Kriterien fur die optimale
Betreuung. Verbesserung der Kooperation zwischen

Praxis und Klinik und Optimierung der geburtshilflichen
Zentren sind Schritte auf dem Wege, die Zahl magli-
cher Behinderungen, die unter der Oeburt entstehen
konnen, einzuschranken Wesentliche Ursachen ange-
borener Behinderungen sind:

Auf:gaben
und Zlete
der Institution
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DAS BEHINDERTE

KIND

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

Service-
mktungen

- Defekte an den Erbanlagen oder Chromosomen,
- exogene Schaden wthhrend der Schwangerschaft,

Komplikationen wjhrend der Schwangerschaft und
Geburt.

Bei der postnatalen Pravention stehen Fruherkennung
und Fruhbehand!ung im Mittelpunkt der Dadiatrischen
Betreuung von Sjuglingen und Kleinkindern: Die uber-

zeugenden Erfolge, etwa bei zerebral bewegungsge-
starten Kindern, machen deutlich, was fruher versiumt
wurde - und auch heute noch oft durch mangelnde
Aufkljrung und mangelnde interdisziplinare Koopera
tion versjumt wird

Aufbau der Stiftung:

Die Stiftung fur das behinderte Kind ist eine gemein-
nutzige Einrichtung. Ihre Mittel rekrutieren sich aus-

schlieelich aus freiwilligen Zuwendungen, und zwar aus

Spenden Als ihre Organe fungieren ein Kuratorium
und der Vorstand. Das Kuratorium setzt sich aus ca 15
Pers0nlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und anderen Stiftungsmitgliedern und anderen am

Stiftungsgedanken interessierten Berufen zusammen

Auch der Vorstand ist ohne Verwaltungsapparat ehren-
amtl.ch tatig

tn den ersten Jahren nach ihier Gn.indung gait die Stif-

tungsarbeit der Einrichtung und Mitfinanzierung von

Zentren zur speziellen Fruherkennung und Fruhbe

handlung. ebenso auch der Forderung von Einzelpro-
jekten der Forschung. Als Beispiele hierfOr seien genannt:

eine Sonderschule fur Dysmelie-Kinder in Munchen.
ein Forsct·lungs- und Behandlungszentrum fur fruh
kindliche Hirnschjden in Dusseldorf,

- eine Privatschule fur taubblinde Kinder in Hannover.
ein Heim fOr schwerstgeschadigte Dysmelie-Kinder
in Ned(argem[Ind,

- FOrderungsmaenahmen zur Berufsausbildung kar
perbehinderter und geistig behinderter Kinder.
Ferderung der Ausbildung von Heitpadagogen,
Starthilfe fur das Kinderzentrum Munchen,
Einrichtung der fruhdiagnostischen und fkhthera-
peutischen Behandlungsstellen in Frankfurt-Hechst
sowie ein Oberregionales. interdisziplinares For-
schungsprojekt von Medizinern. Psychologen. Pad

agogen und Soziologen uber die korperliche, gei-

Die Publikationen der Stiftung dienen zum einen der

Aufklarung der Offentlichkelt uber Prjvention und

Fruherkennung von Behinderungen, zum anderen der
Information von Fachleuten

Als Standardmedium sei beispielhaft genannt die Fibel
mit dem Titel .Unser Kind soil gesund bleiben: Sie hat
ein Verzeichnis, in dem die genetischen Beratungsstel-
len in der Bundesrepublik aufgefurlrt sind. AuBerdem
enthjlt die Fibel eine Check-up-Liste fur werdende El-
tem, in def z. B. auf die VorsorgemaBnahmen wjhrend
def Schwangersdiaft und nach der Geburt des Kindes

(Untersuchungsplan) eingegangen wird

Die Veraffentlichungen der Stiftung fur interessierte
Fachleute sind Ober den Verlag Umwelt & Medizin zu

Die Stiftung fur das behinderte Kind gibt gerne Aus-
kunft Ober Behandlungszentren zur FrOherkennung

, und Fortbildungsveranstaltungen anderer Trager

stige und soziale Entwicklung der sogenannten
.Contergan-Kinder.

Die Stiftung dient heute der Farderung von MaGnah
men der Vorsorge, Fruherkennung und Frohbehand-

lung von kOrperlichen und geistigen Behinderungen
Sie hat im Rahmen dieser Zweckbestimmung Insbeson-
deredie Aufgaben,

- die wissenschaftliche Forschung und Erprobung von

Methoden der Fruherkennung und Fruhbehandlung
anzuregen, um volgeburtliche Schaden sowie unter
der Geburt oder spater entstandene Behinderungen
zu verhuten,

- die Einrichtung von fruhdiagnostischen Untersu-
chungs- und Beratungsstellen sowie die arztliche

Fortbildung zu fardem;
- die Verbreitung wissenschaftlicher Informationen so- 1

wie die Aufklarung der Offentlichkeit auf diesem Ge-
biet zu ubernehmen, und die Betroffenen fur die

Inanspruchnahme der angebotenen Hilfe zu gewinnen,
MaBnahmen und Bestrebungen zu unterstutzen, die

geeignet sind. Schaden von Kindern abzuwehren
und zu verhuten

unter dem Aspekt der Praventavmed,zcn g:k heute aas

Hauptbemuhen der St,ftung der Pravention van ange-
borenen Behinderungen durch Vorsorge und Ruher-

kennung

Zukunftige Aufgaben:

Trotz aller bisherigen Bet·nuhungen gibt es auf dem

Feld von Vorsorge und Fnherkennung weiterhin wich-

tige Aufgaben. die erfullt werden mussen

Ausbau von Beratungs- und Behandlungsstellen,
Aus-, Fort- und Weiterbildung von Fachkraften aus

dem Bereich Medizin und der angrenzenden Ge-

biete,
Unterst0tzung von Forschungsvorhaben im Bereich
der Entwicklungs-Rehabilitation.
laufende Information der Arzteschaft uber den
neuen Wissenschaftsstand zur Pravention von Be-

hinderungen durch Fortbildungsveranstaltungen
und geeignete Publikationen,
Motivation der Eltem. die angebotene Vorsorge-
maglichkeit zu nutzen

beziehen. Das momentane Angebot der Stiftung be-
inhaltet u a Veroffentlichungen zu genetischer Bera-

tung, einze!nen Behinderungen und Rehabi!itations-

maBnahmen

Die Titel und die Kosten sollten der Veraffentlichungs-
liste der Stiftung entnommen werden.

Exemplarisch sei aueerdem auf eine Anzeigenserie hin-

gewiesen. Inhaltlich geht es um Pravention und Fruh

erkennung von Behinderungen. Die Streuung dieser

Serie geschieht Ober die regiona)e Presse Die Stiftung
tritt an Verleger heran, die zumeist kostentos diese
Serie ver6ffentlict·len

  Des weitern k6nnen sich sowohl Eltern wie Fachleute
mit aktuellen Fragen zur Pravention an die Stiftung

, wenden

B
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

STIFTUNG

REHABILITATION

BonhoeferstraBe

6900 Heidelberg 1

Herr Domanski
(Leiter der Presse- und Offentllchkeitsarbelt)

06221/881

Die Stiftung Rehabilitation ist 1960 aus einem kirch

lichen Grunderverein, dem Stoeckerwerk eV, entstan-

den Ats Stiftung Burger!ichen Rechts mit Sitz in Heidel-

berg errichtet. unterhalt sie Einrichtungen zur medizi-

nischen, schulischen, beruflichen und sozialen Rehabili-

tation

Sie ist Mitglied des Diakonischen Werks der evangeli-
schen Landeskirche in Baden und wird als gemeinnutzi-
ger Verein durch Bund, Land Baden-Wurttemberg,
Bundesanstalt fur Arbeit, die Trjger der gesetzlichen
Rentenversicherungen, die Berufsgenossenschaften,
die Krankenkassen und die Landeswohlfahrtsverbjnde

Baden und Wurttemberg-Hohenzonern finanziell getra-
gen.

Vorrangige Aufgabe der Stiftung Rehabilitation ist es,

kranken und behinderten Menschen optimale Hilfe zur

Selbsthilfe zu geben, d. h. zur Eingliederung in die Ge-
sellschaft beizutragen Um dieser Zielsetzung gerecht
zu werden. unterhalt die Stiftung vier eng zusammen-

arbeitende Einrichtungen:

-- Berufsforderungswerk Heidelberg
Rehabilitationsklinik Heidelberg

- Rehabilitationskrankenhaus Karlsbach-Langenstein
bach
Rehabilitationszentrum fur Kinder und Jugendliche
Ned(amemund

Die Stiftung sieht es als ihre besondere Verpflichtung
an, durch standige Anpassung ihrer Rehabilitationslei

stungen an die sich andemden wirtschaftlichen und

technischen Rahmenbedingungen und durch eine Ab-

stimmung ihres Angebots auf die individuellen Bedurf

nisse von Rehabilitanden und Patienten die Chancen

der Behinderten in Beruf und Gesellschaft zu verbes-
sern

Das Berufsferderungswerk Heidelberg ist mit seinen

liber 1850 Ausbildungsplatzen die groBte Einrichtung
der Stiftung Rehabilitation und zugleich das grOBte Be-

rufsf6rderungswerk der Bundesrepublik Deutschland.

Seine Aufgabe ist es. behinderte Erwachsene beruflich

so zu qualifizieren, daB sie erfolgreich wieder in Arbeit,
Beruf und Gesellschaft eingegliedert werden kannen.
In rund 40 Berufen mit anerkannten Abschlussen auf

Kammer- und Fachschulebene und auf Fachhochschul-

ebene wird ausgebildet. Behinderte ab dem 18. Lebens-

jahr werden hier in kaufmannischen und Verwaltungs-
bea.,fen, Berufen der Datenverarbeitung und Inforrna-

tik. maschinenbautechnischen Berufen, Berufen der

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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STIFTUNG

REHABILITATION

Aufgaben
und Ziele

der Institution

Elektronik, bautechnischen Berufen sowie Berufen des
Gesundheits- und Sozialwesens ausgebildet AuBerdem
steht eine Abteilung fur Berufsfindung und Arbeitser.

probung zur verfugung

Die Rehabilitationsklinik Heidelberg nimmt Patienten
auf. die einer stationjren rehabilitativen Behandlung
bedurfen, darunter auch solche, die bereits wahrend
der stationjren Behandlung auf die berufliche Rehabili-
tation vorbereitet werden sollen oder bei denen eine
berufliche Rehabilitation nach klinischer Vorbereitung
maglich erscheint. Aueerdem steht die Klinik auch
Patienten, bei denen eine Rehabilitationsabklarung
wunschenswert ist, zur Verfugung: hier wird abgeklart.
welche beruflichen Maglichkeiten bei welcher Behinde
rungsart zur Verfugung stehen

Das Rehabilitationskrankenhaus Karlsbad-langenstein
bach gehdrt zu den Oberregionalen Krankenhausern in
der Bundesrepublik, die nicht nur akut- und rehabilita-
tionsmedizinische Versorgungsleistungen erbringen.
sondern in denen auch fruhestmagliche Maenahmen
zur beruflict·ten Wiedereing!:ederung von Patienten,
Ingbesondere vcr, Langzeitknar,ken eingereitet werden,
d h die errcrdedkcne kr 955,1e Behard Jrg ':,rd mit ei-

rrem nescrders v,c[wa t.gen Therac.eprogramrn vercun

der Auf d ese Weise '.·..rd schcr .m Staa.Jm der akut-
medizinischen Verscrgung mit H.lfe rehabilitativ onen-

\ Medlenangebote

service-

leistungen

Empfehlungen

um das oberste Ziel die berufliche und soziale Ein-
gliederung behinderter Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener in die Gese:Ischaft verwirklichen zu

konnen, richtet sich das Medienangebot der Stiftung
Rehabilitation an die oben genannten Personengrup-
pen. ihre Eltern sowie das betreuende Fachpersonal

Die Publikationen der Stiftung Rehabilitation dienen
der Information Ober berufliche und schulische Rehabi-
litationsmbglichkeiten in den einzelnen Zentren der
Stiftung. und geben Informationen zur Arbeitsmarkt-
situation, Rehabilitationsforschung und Aus- und Um-

scI·lulung Behinderter

Als Periodikum erscheint jahrlich eine

Literaturdokumentation
zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Schwerpunkt der von der Stiftung Rehabilitation ange-
botenen Service:eist.Ingen ist e:n umfangreiches Fcrt-
und Weiterbi;dungsprogramm Ztelgruppe dieses Pro-

gramms sind Fachkrafte Im Bere:ch der Rehabilitation
Uber Kosten und Dauer der Fortbildung informiert ein

Veranstaltungsprogramm Es werden ein- bis mehr-
w6chige Seminare angeboten

Die angebotenen Seminare unterteilen sich in:

Seminare zu speziellen Behinderungen und
Seminare zu speziellen Methoden

j Interessierte sollten sich in den Postverteiler der
Stiftung Rehabilitation aufnehmen lassen Ober den
Verteiler ema!ten sie:

die informationsmappe uber die Einrichtungen und

Aufgaben der Stiftung Rehabilitation (kostenlos)

tierter Fachdienste der soziale und berufliche wieder-

eingliederungsprozeB eingeleitet. FrOhestm6gliche
MaBnahmen sind u a 8erufsfindung und Arbeitserpro-
bung; dabei ist besonders ein spezielles Berufserpro-
bungskonzept fur (insbesondere neurologisch und see-

lisch) Schwerbehinderte beachtenswert

Das Rehabilitationszentrum fur Kinder und Jugendliche
NeckargemOnd nimmt aus allen Teilen der Bundesre-

publik schwer- und mehrfachbehinderte Kinder und
Jugendliche auf.

- die wegen der Art oder Schwere ihrer Behinderung
in allgemeinen Schulen oder in anderen ScI· ulen
nicht gefardert werden kdnnen oder fur die eine
ihrer Behinderung angemessene qualifizierte Son-
derberufsausbildung notwendig ist;
deren Mehrfactibehinderung die Zusammenarbeit

spezialisierter Fachkrjfte erfordert. d. h, die fur

Wngere Zeit bildungsbegleitende Leistungen des
Arztes, des Psychologen und anderer Therapeuten
benotigen:
deren auBere Lebensbedingungen den Aufenthalt in
etrem Rehab·htattcnszentrum erfcrderq we·,1 z B
Ene gee:gnet E nocritung :p der Nabe Ihres Wchr-
crtes r.cnt v:rranden cder aus fami iaren Crunden
eln He:maufentnalt erforder.ch ist

Als weiteres Medium sei beispielhaft aufgefuhrt:
das Standardmedium .Hilfsmittelsammlung' der Stif-

tung Rehabilitation Dieses Nacischiagewerk informiert
behinderte Menschen uber technische Hilfen in Alltag
und Beruf Es wird in regelma Bigen Abstanden erganzt
und enthjlt auch eine umfangreiche Adressenkartei
von Herstellern

Audiovisuelle Medien:

Die Stiftung Rehabilitation verfugt Ober eine umfang-
reiche Film- und Fernsehproduktion Diese Produkticn
wird in erster Linie als begleitendes Untemchtsmaterial
in den Ausbildungswerkstatten und ScI,ulen der Stif-
tung eingesetzt Ole Inhalte dieser Produktion konnen
einem Verzeichnis entnommen werden Fur eine nicht-
kommerzielle Nutzung ist es meglich gegen Erstat-

tung der Kopierkosten
. Video-Kopien anzufordern

Beisp elhaft seen hterfur genannt·

Renabllitation von Schade!-Him-Verietzten
In diesem Seminar lernen die Teilnehmer Aufgaben.
Methoden und Probleme bei der Rehabilitation von I
Patienten mit Schadel-Him-Verletzungen kennen.  

- Anti-StreB-Programm
Hier lernen die Teilnehmer ein Obungssystem zur

I

korperlichen und geistigen Entspannung for den  Arbeitsalltag Behinderter kennen

  Die Stiftung Rehabilitation steht fOr fachliche Anfragen
im Bereich der Rehabilitation gerne zur verfugung

Des weiteren sind empfehlenswert

Literaturdokumentation zur Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung (kostenpflichtig)
Hilfsmittelsammlung (kostenpflichtig)
Fortbildungsprogramm (kostenlos) und

- Film- und Fernsehdokumentationsverzeichnis
(kostenlos)458



Adresse

Ansprechpartner

Telefon

STIFTUNG

VERBRAUCHERINSTITUT

Relchpletschufer 74-76

1000 Berlin 30

Herr Rosenberger

0 30/2549 0211

 
Das 1978 von der Arbeitsgemeinschaft der Verbrau
chemerbande e V und der Stiftung Warentest

gegrundete Verbraucherinstitut ist eine Stiftung des
, burgerlichen Rechts

Das Leistungsangebot des Instituts richtet sich nicht an

die Verbraucher selbst, sondern an Multiplikatoren. u. a.

an Mitarbeiter/innen der Verbraucherorganisationen,
Dozenten der Envachsenenbildung. Lehrer, Sozial-
arbeiter und Mitarbeiter aus verbanden und

Kommunen.

Das Leistungsangebot umfaBt sowohl Veranstaltungen
zur beruflichen Fortbildung (Seminare, Tagungen,
Workshops) als auch die Entwicklung von Modellen und
Grundsatzen zur Verbraucherinformation und -bildung.
weiterhin werden untersuchungen durchgefuhrt und

im Rahmen des Stiftungszwecks Veraffentlichungen
herausgegeben. Das Institut soil auf diese Weise

zukunftsorientiert an der Definition und L6sung neu

aufkommender Verbraucherprobleme mitwirken und
hierzu konzeptionelle Perspektiven erarbeiten Beispiel-
haft soil hier der Bereich .Umweltberatung genannt
werden

Knappe Mittel und sachlich naheliegende GrOnde

machen eine Zusammenarbeit mit verschiedenen Ko-

operationspartnern notwendig, u a. mit dem Umwelt-

bundesamt, dem Bundesgesundheitsamt, der Bundes

zentrale fur gesundheitliche Aufklarung (BZgA), zahl-
reichen Hochschulen und Elwachsenenbildungsein-
richtungen

Die beim Verbraucherinstitut vorliegenden Materialien

und Medien k6nnen dem aktuellen Jahresprogramm
.Veranstaltungen, Medien. und Konzeptionsentwick-
lung sowie einem Verzeichnis.Materialien und Medien'
entnommen werden. Sowohl das Jahresprogramm als

auch das .Schriftenverzeichnis' sind beim Verbraucher-
institut zu beziehen. Interessierte Multiplikatoren
kennen in den Verteilerschlussel aufgenommen wer-

I
den

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

4

1
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STIFTUNG
VERBRAUCHER-

INSTITUT

Medlenanciebote

Service-
lelstungen

Soweit nicht anders vermerkt, kannen die Materialien
und Medien direkt bei der

Stiftung Verbraucherinstitut

Versandservice -

Postfach 14 48,
5787 01sberg 1,
Tel 02962/3024-3026,
bestellt werden Schutzgebuhren und Versandkosten
werden in Rechnung gestellt.

Das jeweilige Jahresprograrnm unterscheidet folgende
Veranstaltungstypen:

Veranstaltungen fur Mitarbeiter/innen der Verbrau
cherzentralen und Verbraucherinstitutionen

Veranstaltungen fur ehrenamtliche Multiplikatoren
Veranstaltungen fur den Bereich der Elwachsenen-
bildung
Veranstaltungen fur die scI·lu' sche Verbraucher-
b.!dung
Veranstaltungen fur weitere Multipl,katoren
Seminare auf Abruf

Zahlreiche Veranstaltungen greifen Themen des
Umwelt- und Gesundheitsschutzes auf und werden mit

folgenden Kategorien beschrieben Tite:, Veranstal
tungsart, Teilnehmerkreis, Termin. AnmeldeschluB.

1 Leitung, Zielsetzung, vorgesehene Inhalte, Anmer-

kungen.

Empfehlungen Im einzelnen sind zu empfehlen ·

der regelmjeige, kostenlose Bezug des Jahres-

programms (Aufnahme in den VerteilerschIOssel des

Verbraucherinstituts),
das .Schriftenverzeichnis: Matenatien und Medien'

(kostenlos},
die Teilnahme am Grundkurs fur Umweltberater:

Umweltberatung fur private Haushalte,
die Artikulation spezifischer Interessen bezuglich
Fortbildung und Konzeptentwicklung.

Besonders soll hier auf den dreitemgen .Grundkurs:
Umweltberatung fur private Haushalte' verwiesen
werden Er wendet sich explizit an Umweltberater der

Verbraucherorganisationen sowie aus Verbanden und
Kommunen Vorgesehene Inhalte sind ua:

Arbeitsinstrumente in der Umweltberatung
(Methodik}

Ges chtspunkte zur Beurter!ung der Um'·'elt- und
Gesundheksvertrag'.:chkeut van Produkten
aktue;le Fragestellungen zu ckolog3schen und
gesundheitsbezogenen Problemlagen
Methodik der Gruppenberatung: Materialien und
Modelle fur die Gruppenberatung

Es besteht fur Mitarbeiter der Gesundheitserziehung
und Gesundheitsfarderung die Maglichkeit, auf
Anfrage auch an Veranstaltungen teilzunehmen, die

sich explizit an andere Adressatengruppen wenden. Im
Einzelfall entstehen dabei keine Kosten. Bei grOBerer
Nachfrage konnte jedoch eine Kostenbeteiligung
notwendig werden.
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STIFTUNG WARENTEST

Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telex

Telefax

Lutzowplatz 11-13
1000 Berlin 30

Herr Springborn (Presse)

030/2631-1

18 3588 test d

0 30/2 6110 74

Die Stiftung Warentest wurde 1964 nach einstimmigem
Beschlue des Deutschen Bundestages als Stiftung der

Bundesrepublik Deutschland mit dem Sitz in Berlin

errichtet

AusschlieBlicher und unmittelbarer Zweck der Stiftung
ist laut Satzung:

- die Offentlichkeit Ober objektivierbare Merkmale des

Nutz- und Gebrauchswertes sowle Ober objektivier-
bare Merkmale der Umweltvertragfichkeit von Waren
und Drivaten sowie individuell nutzbaren Offent-

lichen Leistungen zu unterrichten.
der Offentlichkeit Informationen zur Verfugung zu

stellen, die zur Verbesserung der Marktbeurteilung
beitragen,
die Verbraucher Ober Moglichkeiten und Techniken

der optimalen privaten Haushaltsfuhrung. Insbeson-

dere Ober eine rationale Einkommensverwendung
aufzuklaren und dabei auch von ihr als fundiert

anerkannte wissenschaftliche Erkenntnisse des
Umweltschutzes einzubeziehen.
in Institutionen der Normung, der standardisierten

Produktinformation und in vergleichbaren Einrich-

tungen mitzuwirken.

Um diesen Zweck zu verwirklichen, soil die Stiftung:

Untersuchungen, in der Regel vergleichender Art, an

Waren und Leistungen nach wissenschaftlichen Me-
thoden und in einem eine sachgerechte Beurteilung
gewahrleistenden AusmaB durchfOhren oder von

geeigneten Instituten nach ihren Weisungen durch-

fuhren lassen,

- neutral, allgemeinverstjndlich und sachgerecht
erlauterte Arbeitsergebnisse durch Kommunikations-
mittel alter Art, insbesondere durch eine regelmjBig
erscheinende Zeitschrift und durch Sonderpublika-
tionen. verbreiten.

Die organe der Stiftung sind der Vorstand, der Verwal-

tungsrat und das Kuratorium

Der Vorstand besteht aus hachstens drei Mitgliedern,
er wird vom Verwaltungsrat mit Zustimmung der Stifte-

rin berufen, vertritt die Stiftung gerichtlich und auBer-

gerichtlich und fuhrt ihre Geschjfte.

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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STIFTUNG
WARENTEST

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

1 Service-

teistungen

Empfehlungen

Der Verwaltungsrat besteht aus funf Personen. die die
Gewahr fOr eine unabhangige Ausubung dieser Tatig-
keit geben und besondere Kenntnisse und Erfahrun-

gen auf den for die Stiftung wesentlichen Sachgebie-
ten besitzen; sie werden von der Stifterin berufen und
sollen die Tatigkeit des Vorstandes Obenvachen

Das Kuratorium der Stiftung besteht aus achtzehn
Personen, die von der Stifterin berufen werden und
unterschiedliche Bereiche vet·treten. Sechs der Mitglie-
der sollen unabhangig sein und for die Verwirklichung
der Stiftungszwecke entsprechende fachliche wissen-
schaftliche Qualifikation oder besondere Erfahrungen
besitzen Jeweils sechs Mitglieder sollen aus den Grup
pen der Verbraucher und der anbietenden Wirtschaft

vorgeschlagen werden Das Kuratorium bent den vor-
stand und vetwaltungsrat in Fragen von grundsgz-
licher Bedeutung und macht Vorschage fur Unter-

suchungsvorhaben und deren Durchfuhrung.

Zur Beratung bei allen vergleichenden untersuchungs-
vorhaben werden sogenannte Fachbeirate berufen

AuBer den satzungsgemaBen Organen sind fur die Stif

tung Warentest rd 200 Voll- und Teilzeitbeschaftigte
tatig

Dre Umsetzung der Aufgaben erfctgt durch Unter-

suchungsvcrhaben und durch die Verbreitung der
Untersuchungsergebnisse some Offentlichkeitsarbeit
fur die Stiftung

Das Medienangebot besteht ausschlleBIlch aus Druck-
schriften, mit denen die Verbraucher informiert
werden sollen

Die wichtigsten Publikationen sind:

8ei den Untersuchungsvorhaben werden jahrlich uber

100Warenuntersuchungen vorgenommen, uberwie-

gend als vergleichende Warentests mit Bewertungen.
Es handelt sich dabei sowohl um Neu- als auch um

Wiederholungstests, bei denen ein Produkt getestet
wird, das eine tectinische Neuerung darstellt oder

beinhaltet; Gemeinschaftstests mit Partnem in der

ganzen Welt: Preisrecherchen mit Preisvergleichen und
scI,lieelich Dienstleistungstests. Durch Reports. waren-

kundliche VerOffentlichungen und Kurzberichte werden
die Untersuchungsergebnisse erganzt

Die Verbreitung der Untersuchungsergebnisse und an-

derer Erkenntnisse erfolgt durch eigene Publikationen,
durch Informationen an die Massenmedien und durch

Veranstaltungen fur Verbraucher, durch Pressekonfe-

renzen. Presseseminare und Fachkolloquien.

Mit Unterstutzung durch Wittschafts- und Kulturbehar
den der Lander fOhrt die Stiftung alle zwei Jahre den
Bundeswettbewerb jugend tester durch, zu dem

Jugendliche eigene Untersuchungen einretchen

Sch!ieS!:ch arbeitet dte Stiftung Warentest En zahl-
retchen internationalen und nationa!en Gremien mit
bzw ist in ihnen vertreten

Monatszeitschrift .tesr, in der die Ergebnisse der

Waren- und D:enstteistungstests und eine vielzaht
verbraucherrelevanter Themen vereffentlicht werden !
(Abonnement oder Einzelverkauf),
Zweimonatszeitschrift .FINANZtesr, in der scI·twer-
punktmaBig Ober die Ergebnisse von

Finanzdienstleistungsuntersuchungen berichtet wird

(Abonnement oder Einzelverkauf)
Weitere Publikationen sind z B Sonderhefte mit
besonderen Themenstellungen wle .Mikrowelle,
.Arzneimittel'. .Kosmetik' CEinzeIverkaufj,

Die Untersuchungen der Stiftung Warentest und deren
Verbreitung stelen an sich schon einen groBen Anteil
bei den Serviceleistungen der Stiftung dar, um den
Verbrauchem Entscheidungshilfen zu geben

Ein weiterer Service ist der umfangreiche Leserdienst.
200 000 (19901 telefonische, schrifttiche oder Besucher-

beratungen werden hier jahrlich vorgenommen Dazu
werden in Zusammenarbeit mit Tageszeitungen, Rund-

Als Grundlage fur die gesundheitsaufklarerische Arbeit
sind die sorgfaltig erstellten Informationen der Stif-

tung Warentest hilfreich, dabei besonders die Sonder-

  hefte.Kosmetik und Anneimittel' und bel sgeziellen
Fragen der Auskunftsdienst.

DE Aufwendungen der Stiftung Warentest betragen
Jahritch um 50 MIO DM S e werden aufgebracht durch

Eigeneinnahmen (ca 755) und Zuwendungen des

Bundes

Jahrbucher mit den wichtigsten Ergebnissen des
Jahres (Einzelverkauf),
Ratgeber. z B zu .FitneB (Einzelverkauf)
FOrdie Information der Presse erstellt die Stiftung
test-Dienst, FINANZtest-Dienst und test-aktuell sowie
FINANZtest-aktuell als Pressedienste und bietet kurz-

gefaBte Testberichte mit test-KOMPASS und Dienst-

leistungsreports uber einen Materndienst zum

Nachdruck in Lokalzeitungen, Zeitungen und Zeit-
schriften an (kostenlos)

Auserdem werden HOrfunkanstalten monatlich zwei I
bzw vier Sendekassetten mit jeweits einem dreiminati-

gen H6rfunkbeitrag uber ein interessantes test- oder
FINANZtest-Thema angeboten.

funk- und Fernsehanstalten im ganzen Bundesgebiet
informationen for verbraucher durchgefuhrt, wo Mit-
arbeiter des Auskunftsdienstes Verbraucherfragen .life
beantworten

Im Hause der Stiftung selbst werden jjhrlich Ober 200
Besuchergruppen uber Struktur und Aufgaben der Stif-
tung und aktuelle Verbraucherfragen informiert

Bei Aktionen mit verbraucherorientierten Inhalten
sollte das Fachwissen der Mitarbeiter der Stiftung fOr
It·,formationsaktionen oder vortrjge genutzt werden
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Aclresse

Ansprechpartner

Telefon

STUDIENGRUPPE FOR
SOZIALFORSCHUNG e.V.

Staudacher Straee 14
8215 Marquartsteln

Frau Anke Fette

Sozialwissenschaftliche Assistentin

08641/7130

Die Studiengruppe fur Sozialforschung e V wird durch
ihre Gesellschafter getragen Die fachlich-wissenschaft

lichen Publikationen des Institutes zur Rolle def Ken-
kenkassen in der wohnumfeldbezogenen Gesundheits-

vorsorge sind wichtige Grundlagenmaterialien fur die

Einbeziehung der Krankenkassen in die Gesundheitser-

ziehung im Lebensbereich Wohnen

Die Studiengruppe fOr Sozialforschung e \1 ist in MOn
chen zunachst als freie Arbeitsgemeinschaft von Ange-
hdrigen verschiedener Wissenschaftsbereiche einge-
richtet worden Seit 1972 wird das Institut in der Form
eines eingetragenen Vereins mit Sitz zunjchst in Mun-

chen und seit 1979 in Marquartstein gefuhrt Die stan-

digen Mitarbeiter des Institutes sind zugleich auch
ordentliche Mitglieder der Tragergesellschaften

Als Aufgabe hat sid·  das Institut die Vertiefung sozial-

wissenschaftlicher Kenntnisse in wichtigen Problem-
bereichen der Gesellschaft gestellt
Dabei hat sich die Tatigkeit des Institutes bislang auf

folgende Bereiche konzentriert:

- Vet·waltungsmodernisierung, Entstaatlichung und
Gebietsreform

- Landesentwicklung und Stadtsanierung
- Wohnungswesen. Energiebedarfsplanung und

Freizeitentwicklung
- Hochschulreform und Medienen icklung
- Cesundheitsvorsorge und Behindertenversorgung
- Kassenarztbedarfsplanung und Krankenhausbedarfs-

planung
- Gesundheitsreform, Krankenkassenneuordnung und

Sozialfinanzkoordinierung
- Frauen- und Altenpolitik

Das Institut erstellt laufend und mit zeitlich wechseln-
den Themenschwerpunkten fur einzelne Auftraggeber
problembezogene Einzeluntersuchungen und Gutach-

ten. Aus eigenen Mitteln und mit Kostenbeteiligung
Dritter erarbeitet das tnstitut auBerdem in graBeren
Abstanden Grundlagenuntersuchungen zu Themen, die
sich aus der laufenden Forschungs-. Beratungs- und

Entwicklungsarbeit des Institutes ergeben. Auftrag-
geber der Studiengruppe sind Bundes- und Landes-
ministerien. Wirtschafts-, Berufs- und Interessenver-
bjnde, Verbande der Sozialversicherungstrager, Hoch-

Fur den
elligen Leser

Aufgaben
und Ziele

der Institution

1
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STUDIENGRUPPE

FOR SOZIAL·
FORSCHUNG e.V

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medienangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

scI'lulen und Forschungseinrichtungen, Krankenhaustra

ger. Stadte, Kreise und Gemeinden, Krankenkassen und
Unternehmen.

Seit 1976 befaet sich das Institut vorrangig mit Unter-
suchungen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens,
der Krankenkassen und der Sozialversicherung insge-
samt

Das Institut hat dabel im Bereich der Kassenarzt- und

Krankenhausbedarfsplanung die Bedeutung der Sied-

lungsstrukturen sowie der Wohnungs- und Haushalts-
verhaltnisse als wesentliche Faktoren des Bedarfs an

Arztpraxen und Krankenhausern herausgestellt
Im Bereich der Gesundheitsreform und der Krankenkas-

senneuordnung untersucht das Institut die Bedeutung
der Gesundheitswirtschaft und der Krankenkassen als

positive Faktoren for die Wirtschaftsentwicklung und

Arbeitsmarktlage in den Regionen Es befaBt sich zu-

gleich mit der Rage. ob und welche Benachteiligungen
sich durch die Gesundheitsreform und die gegenwjr-
tige Krankenkassengliederung fur akonomisch und so-

zial scI,wachere Regionen und Stadtgebiete ergeben
Das Institut hat mittlerweile auch Untersuchungen dar-

i uber vorgelegt, welche Bundeslander und wie GroG
stadte von den Finanzstromen des gesamten Sozialver-

sicherungssystems in Ihrer WErtschaftsene,·,:kiung be-

gunstigt cder benachtet:gt werden

Soweit es die mittlerweile durch den Gesetzgeber vcr-

geschriebene Gesundheitsvorsorgetatigkeit der Kran-

Die Studiengruppe fur Sozialforschung e V gibt eine
ScI·Iriftenreihe .Texte zur Krankenkassenforscrlung her-

aus. In dieser Reihe werden die zah! reichen Ver6ffent-
lichungen der Mitarbeiter des Institutes als Manu-
skriptdrucke direkt zuganglich gemacht
Diese Textreihe hat einerseits die Zusammenhinge und

Wechselwirkungen von Regionalentwicklung. Gesund
heitswirtschaft und Krankenversicherung. andererseits

die voraussetzungen und Maglichkeiten einer regional-
  und wohnstandortbezogenen Gesundheitsvorsorge

politik als Schwerpunkte. Zum Bereich Wohnen, Ge-
sundheit und Krankenversicherung sind bislang Titel

u a zu folgenden Themen erhjltlich:

Wohnungswesen, Gesundheitsverhaltnisse und

Krankenversicherung

Die Studiengruppe fur Sozialforschung e V erbnngt
dber ihre Forschungstatigkeit hinaus Dienstleistungen
vor allem auf dem Gebiet del Planung und Durchfoh-

rung von Fachtagungen Fur eine ganze Reihe von

Akademien und Verbanden erarbeitet das Institut Vor-

schli,ge fur Tagungsthemen Es entwickelt auBerdem
die Programme und ermittelt die Referenten

Daneben fuhrt das Institut fur seine Auftraggeber
Recherchen uber Adressen, Daten und Uteratur aus

seinen Arbeitsbereichen durch

Die Studiengruppe fur Sozialforschung e V ist wegen

  ihrer breiten Kontakte zu den einzelnen Krankenkassen
und ihren Verbjnden sowie wegen der von ihr ausge-
arbeiteten Konzepte fur eine wohnbereichsbezogene

kenkassen betrifft, hat die Studiengruppe fur Sozialfor-

schung hier bereits vor einigen Jahren begonnen, Kon-
zepte fur auf den Wohnstandort, das Wohnumfeld, das
Wohnen und den Haushalt bezogene Gesundheitsvor-

sorgeprogramme der Krankenkassen zu entwickern.

Diese Konzepte sehen einerseits eine Erfassung und
Beschreibung der fur die jeweiligen Regionen, Teil-
rjume oder Stadtgebiete feststellbaren gesundheitsbe
lastenden Faktoren insbesondere auch des Wohn-
umfeldes, aber auch im Wohnbereich und Haushalt
selbst vor. Diesen Belastungsfaktoren werden dann die
unterschiedlichen Grade der fur die jeweiligen Regio
nen, Teilgebiete oder Stadtviertel fur die Krankenkas-

senmitglieder feststellbaren Gesundheitsschwjchen

gegenubergestellt.
Zuletzt werden dann Vorschlage fur MaGnahmen zum

Ausgleich, zur Verringerung oder zur Beseitigung von

regionaten Gesundheitsbelastungen der gesundheits-
schwacheren Versichertengruppen erarbeitet

Solche Vorhaben werden derzeit im Auftrage einzelner
Ortskrankenkassen und Innungskrankenkassen durch-

gefuhrt

Bei Ihrer Forschungstatgkeit arbeitet die Studien-

gruppe fur Sozia fcrszhung e V Ensbesondere auch mit
der Bundesforschungsanstait fur Landeskunde und

Raumordnung (Bft.RI zusammen

Praventive Gesundheitspolitik in den Kommunen als
Aufgabe fur die Ortskrankenkassen

- Gesundheitsfarderung durch die Innungskranken-
kassen
Regionale Unterschiede im Erleben von Krankheit,
Gesundheit und Sozialsicherung
Regionale Belastungsanalyse und kommunale

Gesundheitspolitik
Raumordnung, Landesplanung und Regionalentwick-
lung als instrumente Draventiver Gesundheitspolitik

Neben den Titeln aus der Reihe .Texte zur Kranken-
kassenforschung' kann auch die Mehrzahl der For-

schungsberichte und Gutachtentexte des Institutes
beim Institut erfragt und bezogen werden Samtliche
Publikationen werden nur gegen Kostenerstattung ab-

gegeben

Die Mitarbeiter des Institutes wirken aueerdem als Ex-

perten und Referenten an Werkstattgesprachen, Fach-
tagungen und Symposien mit Sie stehen auBerdem
den fachlichen und wissenschaftlichen Publikationen
als Autoren zur Verfugung Vereinzelt etfullen Mitarbei-

ter des Institutes auch Lehrauftrage an Universitjten
und Fachhochschulen und werden am Institut Diplom-
arbeiten betreut

' Gesundheitsvorsorgepolitik der Krankenkassen ein
wichtiger Partner fer die Einbeziehung der Kranken
kassen in eine umfassend konzipierte Gesundheits-

erziehung im Lebensbereich Wohnen.464



Adresse

Ansprechpartner

Telefon

1 TECHNISCHER
4 UBERWACHUNGSVEREIN
RHEINLAND e.V.

Fachbereich

Arbeitsmedizin

Am Grauen Stein
5000 KOIn 91

Prof. Dr. Johannes Haas (Arztl. Direktor)

0221/83930

Mit dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG), das ab 1.12.
1974 in Kraft ist, ist der Arbeitgeber verpflichtet, Be-
triebsjrzte und Fachkrafte fur Arbeitssicherheit zu be-
stellen Die gewerblichen Berufsgenossenschaften und
der Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband haben in
besonderen Vorschriften (VBG 100, 122, 123) die Aufga-
ben und Einsatzzeiten der Arzte und Fachkrjfte spezi-
fisch festgelegt Der Unternehmer kann eigene Krafte
einstellen oder sich einem uberbetrieblichen Dienst an-

schlieBen. Vor allem fur kleinere und mittlere, mehr
und mehr aber auch fur gr,5Bere Unternehmen bietet

der TOV Rheinland uberbetriebliche arbeitsmedizinische

Zentren an.

Der TOV Rheinland ist eine seit Ober 100 Jahren beste-
hende Selbstverwaltungsorganisation der Wirtschaft,
der etwa 3.000 gewerbliche Unternehmen als Mitglie
der angeheren. Er hat den satzungsmaeigen Zweck.
.zum Schutz von Ivlenschen. Umwelt und Sacigutern
vor nachteiligen Auswirkungen technischer Anlagen
oder Einrichtungen aller Art beizutragen '

In dieser traditionellen, nicht auf Gewinn abzielenden

und vielfjltig kontrollierten Aufgabenstellung wurden
seit 1973 arbeitsmedizinische Zentren in Aachen, Betz-
dod, Bonn. DOsseldorf, Koblenz, Kaln. Kanigswinter,
Krefeld, Langenlonsheim, M,5nchengladbach, Nieder-
zier. Trier Velbert, Worms und Wuppertal aufgebaut

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Die Arbeitsmedizinischen Zentren (AMZ) sind in groB-
zugiger raumlicher und apparativer Ausstattung nach
einem einheitlichen Konzept geplant und. neben medi.
zinisch-technischen Untersuchungsgeraten, mit einem
klinisch-chemischen Zentral-Labor (zur Untersuchung
von Blut. Urin, Stuhn eingerichtet Fur Spezielle Unter-

suchungen stehen Partner-taboratonen zur Verfugung.

Seit 1979 wird der Aufbau einer arbeitsmedizinischen
Datenbank betrieben. Diese nach Bereichen unterglie-
derte Datenbank enthalt fur jeden Probanden einen

personenbezogenen Befundbericht mit betriebsjrztli-

chem Kommentar (codiertes Formblatt) So ist eine
spezifische Auswertung fur Arbeitsplatzbeurteilung
ebenso mbglich wie eine umfassende, personenbe-
zogene leistungserfassung Seit 1982 erfolgt eine Aus-

wertung der Epikrisen per EDV

1
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TECHNISCHER
OBERWACHUNGS·
VEREIN

RHEINLAND e,V.

Fachberelch

ArbeltsmedizIn

Medlenangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen

Der fur die arbeitsmedizinische Praxis in der Bundesre-
publik beispielhafte EDV-Einsatz wurde in verschiede-
nen Forschungsberichten genutzt; etwa bei der Dar-
stellung von .Gesundheitsstorungen im Offentlichen
Dienst' Bel EDV-gestutzten Untersuchungen. die zu ei.
nem Teil als Dissertationsvorhaben durchgefuhrt wer

den, geht es vcr a!!em darum, betriebsdrztliche Daten
als Wegweiser fur Belastungen am Arbeitsplatz und fur
entsprechendes praventives Handeln zu nutzen Dies

erfolgte beispielsweise in Untersuchungen basartiger
Neubildungen (ge rdert durch die Bundesanstalt fur

Arbeitsschutz in Dor·tmund)

Die gesetzlich vorgeschriebenen arbeitsmedizinischen

Vorsorgeuntersuchungen werden nach Maglichkeit in

nerhalb der Zentren selbst durchgefuhrt. Eine vollauto-
matisierte EKG-Auswertung ist ebenso exakt wie ko-
stengunstig

In den AMZ sind jeweils zwei bis vier Betriebsarzte so-

wie Arzthelferinnen und MTAen tatig Das fur alle spe
ziellen arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen
ermacht:gte Arzteteam fuhrt sclche Untersuchungen.
daruber f·naus Arbeitf .atzbegehunger und Beraton

gen durch und dckumentert die Frgebnisse

Zusammer mit uberbetrieb"..chen smcherheits'ectin,
schen Diensten des TUV Rhe.niand s<nd Arzte a Jch In

verkehrs- und arbeutspsychc,ogischen Beratungsste.len
beteiligt Hier geht es beispielsweise auch um Schulun-

  gen und Beratungen zum Thema .Alkohol und Arbeits-
welt'

Der TUV Rheinland informlert in einer Broschure uber

Einrichtung und Arbeit des Fachbereichs Arbeitsmedi-
zin In ihr sind auch die Adressen der Niederlassungen
und AMZ enthalten

Der Fachbereich Arbeitsmedizin beteiligt sich an dem

alle zwei Jahre stattfindenden A&A-Kongree mit wis-
senschaftlichen Beitdgen und Poster. Er publiziert
wichtige Arbeitsergebnisse im lentralblatt fur Arbeits-
medizin' und in der .Zeitschrift fur Arbeitswissen.
schaft'

Alle funf Jahre wird ein eigenes Kolloquium veranstal-

tet: 1985 beispielsweise unter dem Thema Zehn Jahre
Arbeitsmedizinischer und Sicherheitstechnischer Dienst
- zum Nutzen der Unternehmen und ihrer Mitarbei-

ter Die Beitrjge werden in eigener Herstellung in
einem Sammelband herausgegeben. Entsprechend
wird mit Informationsveranstaltungen verfahren.

Fur die einzelnen Beratungen und praventiven Aktivita-

ten der AMZ wurde eine Dia-Serie zusammengestellt.
die den jeweiligen Unternehmen angeboten und zur

Verfugung gestellt werden kann

Es bestehen gute Kontakte und eine gute Zusammen-
arbeit zwischen dem OCD und dem TOV Rheinland Auf

eaper offizle len Evene erfclgen amtsarztitche Beglaubl-
gungen urd dze Inansgruchnahme der bescnderen

trcpenmedizinischen Kenntnisse des arztlichen Direk-

tors des Fachbereichs Arbeitsmedizin, Prof. Haas Hau-
1

fig sind Experten des OCD oder des TUV *echselseitig
zu D,skuss:cnen cder vortragen geladen

Eine besondere Aufgabenstellung sieht der Fachbe-
reich Arbeitsmedizin in der Fortbildung der Arzte An-

1
gesichts komplexer Problemlagen, etwa im Umwelt-
scItutz oder bei der Betreuung von Gastarbeitern, sind

Amtsarzte oder Betnebsarzte allein haufig uberfordert
In vielen Problemlagen wie Embhrung etc. sind die
Maglichkeiten des Betriebsarztes beschrankt in ande-

ren Problemlagen wie etwa Augenschaden ist die Hin-

zuziehung des Betriebsarztes angezeigt

Der Fachbereich Arbeltsmedizin fuhrt gezielte Aktionen
zur Gesundheltsforderung durch So wurde zusammen

mit Krankenkassen ein .Gesundheitsjahr in einem

groBen Elektrobetrieb organisiert, in dem monatlich
wechselnde Schwerpunktthemen (Ernahrung, Bewe-
gung, Freizeit, Fernsehen. Familie etc B gesetzt und mit
besonderen Aktionen (Preisausschre ben  unterstutzt
wurden

Als Selbstverwaltungsorganisation der Wirtschaft zum

Schutz von Mensch und Umwelt vor Auswirkungen von

Technik und Industrie ist der TOV Rheinland ein wichti-

ger Ansprechpartner in allen praktischen arbelts-

 
medizinischen Fragen

Der Fachbereich verweist bei solchen Gesundheitsaktivi-
taten (etwa auch am Beispiel der Pausenregelungen),
deren DurchfOhrung im betrieblichen Alltag oft auf '

Schwierigkeiten stoBen. auf die Wirtschaftlichkeit
solcher MaBnahmen

In begrenztem Umfang steht der Facibereich fur Bera-

tung und Obernahme entsprechender Aktivitaten zur

Verfugung

Bundesweit zu emofehten ist die seit 1979 eingetch-
tete arbeitsmedizinische Datenbank mit arbeltsplatz-
und personenbezogenen Beurteilungen
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TUMORZENTREN

Tumorzentren sind Einrichtungen an Universitatsklini-
' ken und sollen die organisierte Zusammenarbeit ver-

schiedener medizinischer Disziplinen sicherstellen, die

neben der Krebsbehandlung auch onkologische Grund-
lagenforschung durchfuhren. An Tumorzentren sind
fachliche Standards geknupft, die von der Arbeitsge
meinschaft Deutscher Tumorzentren e V (ADD festge-
legt und uberpruft werden Tumorzentren wurden seit

1981 vom Bundesministerium fur Arbeit und Sozialord

nung mit dem Ziel gefardert, die Versorgung von Tu-

morpatienten zu verbessern. Sie sollen insbesondere

dazu beitragen, die flachendeckende, qualitatsgleiche
und wohnortnahe Patientenversorgung zu sichern

Tumorzentren ubemehmen fur eine Region eine Leit-

funktion bei der Entwicklung und Durchsetzung ver-

besserter Behandlungskonzepte. Sie sollen den Kran-
kenhiusern und der Arzteschaft im Rahmen der regio
nalen onkologischen Versorgung in allen Fachfragen
Hilfestellung leisten.

Folgende Ziele und Aufgaben lassen sich spezifizieren.
obwohl nicht alle Tumorzentren aufgrund unzureichen-

der personeller und finanzieller Ressourcen alle Aufga-
ben gleichermaeen erfullen konnen:

1. F6rderung und Koordinierung von

- Tumorfruherkennung
- Tumordiagnostik
- Tumortherapie
- Tumornachsorge
- Tumordatenerfassung und -verarbeitung

2. Konsiliardienste und Onkologische Spezialsprech-
stunden

3. Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den in
Praxis und Klinik tatigen Arzten, verstjrkung der
hausarztlichen Grundversorgung

4. Vermittlung von Forschungsergebnissen an die in
Praxis und Klinik tatigen Arzte sowie an andere Be-

rufsgruppen (Informationsdienst)

5. Fortbildung fur Personen, die in der Betreuung und

Beratung von Krebskranken tatig sind

6. Farderung der Krebsforschung und der Grundlagen-
forschung

7. Aufkljrungsarbeit fur taien

8. Psychosoziale Beratung und Betreuung von Krebs-
kranken und deren Angeharige

Nachstehend werden die Arbeltsgemelnschaft
Deutscher Tumorzentren una die westdeutschen

Tumorzentren alphabetisch aufgefuhrt.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

ARBEITSGEMEINSCHAFT
DEUTSCHER

TUMORZENTREN e.V.

- ADT -

Geschaftsstelle
Hufelandstr. 55

(Sitz Universitats-Strahlenklinik)

4300 Essen 1

Prof. Dr. med. Sack
(Vorsitzender)

0201/723-2320/21

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Tumorzentren e V.

(ADD wurde 1978 gegrundet Sie ist die Interessenver-
tretung der deutschen Tumorzentren gegenuber staat-
lichen Einrichtungen. DarOber hinaus hat sie als
zentrale Aufgabe die Erarbeitung einheitlicher Quali-
tatsstandards fur die angeschlossenen Tumorzentren

zu entwickeln Zu diesen Qualitatsstandards geharen
folgende Merkmale:

Voraussetzungen fur ein Tumorzentrum
- Voraussetzungen fur einen onkologischen

Schwerpunkt
Anforderungsprofil:
- Anzahl der regelmjeig stattfindenden Tumor-

konferenzen

Konsiliardienste fur niedergelassene Arzte und
Krankenhjuser

- Organisation von Fortbildungsveranstaltungen
Teilnahme an Therapiestudien

- Durchfuhrung einer klinisct·len Krebsdokumenta-
tion

Telefonsprechstunden
= Personalausstattung
- Geschaftsstelle

Diese Qualitatsstandards sind in einem Memorandum
festgelegt, das regelmjeig uberarbeitet wird, d. h. es

wird eine aktuelle und laufende Prufung der Qualitats
standards angestrebt.

Die ADT ist ein gemeinnutziger Verein, Mitglieder sind
die Tumorzentren der Bundesrepublik Deutschland
(Stand September 1990).
Mindestens einmal im Jahr findet eine Mitglieder
versammlung statt Vorsitz des Vorstandes liegt z Zt

(September 90) bei Prof Dr H Sack, Westdeutsches

Tumorzentrum Essen.
Mittels Expertengruppen und Arbeitskreisen werden
Stellungnahmen erarbeitet fur staatliche Entschei-
dungstrager Die ADT finanziert sich aus Projektmitteln
des Bundesministeriums fur Arbeit und Sozialordnung

Aufgaben
und ziele
der Institution

 
Die Seruceleistungen, d. h. Erstellung von Exgertisen,
Festlegen von Qualitatsstandards etc. stehen in der teistungen
Regel nur den Mitgliedem bzw den Auftraggebem zur  

Se .
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Empfehlungen

Die ADT ist ein Zusammenschlue von Tumorzentren
Fur den interessierten laien ist das einzelne wohnort
nahe Tumorzentrum Ansprechpartner in Fragen zu

Tumorerkrankungen
Fur Professionelle, die mit Tumorerkrankungen befaet

sind. oder andere Personen, die sich fur Tumorzentren
im aligemeinen. insbesondere deren Qualitatsstandards
interessieren. ist die ADT Ansprechpartner

Adressen der Tumorzentren In den alten Bundes-
landern

TUmorzentrum Aactien e. v.

PauwelstraBe

5100 Aachen

Tel : 02 41/80892 80

Tumorzentrum Berlin e. V.
Klinikum Steglitz
Haus 1

Hindenburgdamm 30
1000 Berlin 45
Tet : 030/8002-1

Tumorzentrum Bonn e. V.

Sigmund-Freud-StraBe 25

5300 Bonn 1

Tel : 0228/2803802

Tumorzentrum Bremen e. V.
Zentralkrankenhaus

St -Jurgen-StraBe
2800 Bremen
Tel·0421/4975335

Tumorzentrum Dusseldorf
Universitat Dusseldorf
MoorenstraGe 5

4000 DOsseldorf 1
Tel.: 0211/311 77 32

Onkologischer Arbeltskrels Dulsburg e. V.

St .Johannes-Hospital
An der Abtei 7 11

4100 Duisburg 11
Tel : 02 03/5 46 24 80

Erlanger Krebszentrum e. V.

Bohlenplatz 12
8520 Erlangen
Tel : 09 31/85 40 15

Westdeutsches Tumorzentrum
, HufelandstraBe 55

4300 Essen 1

Tel : 0201/7 232320 und 7232916

Tumorzentrum Rheln-Main e.v.
Theodor-Stern-Kai 7

6000 Frankfurt 70
Tel.: 069/63015744

mmorzentrum Frelburg
Klinikum der Albert-Ludwigs-Universitat
Hugstetter StraBe 55

7800 Freiburg
Tel.:0761/2703312

Tumorzentrum e. V. Gattingen
W Robert·Koch-StraBe 40

  3400 Gbttingen
Tel · 05 51/399516 und 396166

Tumorzentrum Hamburg
Universitats-Klinik Eppendorf
Sekretariat/Erikahaus

MartinistraBe 52

2000 Hamburg 20
Tel : 040/4684390

Tumorzentrum Hannover
Karl-Wiechert-Allee 9

3000 Hannover 61
Tel.: 0511/5 32 5060

Tumorzentrum Heldelberg/Mannhelm
Im Neuenheimer Feld 105/110
6900 Heidelberg 1
Tel.: 06221/47 2645/566558/566559

Saarmndisches Krebszentrum (lumorzentrum)

Universitatsklinik
6650 Homburg/Saar
Tel.: 06841/167431/2

Tumorzentrum im Universitjtsklinikum

Niemannsweg 4

2300 Kiel 1

Tel.:0431/5972913

Tumorzentrum Koln
Universititskliniken

Generalsekretariat lindenburg
 

5000 Koln 41

Tef : 0221/4785455

Tumorzentrum Leverkusen
Stadt Krankenanstalten

Dhunnberg 60
5090 Leverkusen
Tel : 02·14/3732672

Tumorzentrum Rhelnland-Pfalz e. V.

<
Generalsekretariat

Am Pulverturm 13

6500 Mainz

Tel.: 0 61 31/19 30 01

mmorzentrum Marburg-GleBen e. V

Universitat Marburg
Robert-Koch-Straee 83

3550 Mart)urg
Tel.:06421/282854

Tumorzentrum Munchen

Sekretariat
1 MaistraBe 11

8000 Munchen 2
Tel : 089/51602238

Tumorzentrum Munsterland e. V.

Gerh.-Domagk-Institut
' Domagkstraee 17

4400 Munster
Tel.: 02 51/8386 24

Reglonales Tumorzentrum Weser-Ems e. V.
HuntestraBe 14

2900 Oldenburg
Tel : 0441/210060

Tumorzentrum Stuttgart e. v.
Robert-Bosch-Krankenhaus
Aucherbachstraee 110

7000 Stuttgart 50
Tel:0711/8101504

Interdiszlplinares Tumorzentrum
der Eberhard-Karls-Unlversltat

SigwartstraBe 18
7400 Tubingen
Tel.: 07071/2952357

Tumorzentrum Ulm
Steinhe)velstraBe 9

7900 Ulm
Te.: 0731/179222

Interdiszlplinares Tumorzentrum
an der Jul.-Maximillans·Unlversitat Wurzburg
Med Univ.Poliklinik

KlinikstraBe 8
8700 Wurzburg

, Tel.: 0931/31431

- ADT -
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UMWELTBUNDESAMT

- UBA -

Adresse Bismarckplatz 1

1000 Berlin 33

Ansprechpartner

Telefon

Fachgeblet 11.4

Aufklarung der Offentlichkeit
in Umweltfragen
Herr MOCker, Tel. 030/89032435
Frau Dietrich, Tel. 030/89032448

0 30/89 03-1

Das .Umweltbundesamr (UBM ist die zentrale Fach-
beharde des Bundes auf dem Gebiet des Umwelt-
schutzes Das per Gesetz vom 22 7 1974 in 8erlin
errichtete Amt geh6rt zum Geschaftsbereich des Bun
desministers fur Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit.

Zu den Aufgaben des Umweltbundesamtes geharen in

erster Linie

i die wissenschaftliche Unterstutzung der Bundes-
regierung auf den Gebieten Luftreinhaltung, larm-

bekampfung. Abfallwirtschaft. Wasserwirtschaft,
Bodenschutz und Umweltchemikalien, insbesondere
bei der Erarbeitung von Rechts- und Venvaltungs-
vorschriften,
die Entwicklung von Hilfen fur die Umweltplanung
und die akologische Begutachtung umweltrele

vanter MaBnahmen,
die Aufkljrung der Offentlichkeit in Umweltfragen,
die Bereitstellung von Umweltdaten durch das Infor-
mations- und Dokumentationssystem Umwelt
IUMPLB,

- die Bereitstellung zentraler Dienste und Hilfen fur
die Ressortforschung und fur die Koordinierung der

Umweltforschung des Bundes

Seit seiner GrOndung wurden mehrere Einrichtungen in

das Umweltbundesamt eingegliedert, so z. B. das luft-

meBnetz der Deutschen Forschungsgemeinschaft, das
Abfallabor des Instituts fur Wasser-, Boden-, Luft-
hygiene und die Dokumentationszentrate Wasser. Oar-
Ober hinaus wurden dem Umweltbundesamt u. a.

folgende Aufgaben ubertragen:

- Registrierung der Rahmenrezepturen von Wasch-
und Reinigungsmitteln (Waschmittelgesetz}.
Bewertungsstelle Umweltchemikalien und Kontakt
stelle fursog. Altstoffmeldungen nach dem

Chemikatiengesetz,
Beteiligung bei Genehmigung von Antragen zur Ein

bringung von Abfjllen in das Meer nach dem Hohe-

See-Einbringungsgesetz,
Verbindungsstelle zur UNESCO in Fragen der

Umwelterziehung,
Geschjftsstelle .lagerung und Transport wasser-

  gefahrdender Stoffe:
Geschaftsstelle der Waldschadenforschung.

- Aufbau einer Umweltprobenbank.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Organisationsubersicht
des Umweltbundesamtes

Lelter
Ltd Reg.Olr
Oestre:ch 2353

Referat Zll
Personalwesen

/eg.DIr. Thomas 2293 
i Referat 2 1.2
Haushalts.. Kassen
und Rechnungswesen

Reg.Dir. Will 2282

Referat Z 1.3
Planung und
organisation

Reg.DIr
Dr Kelter 2237
'I-- ----

Referat Z 1.4
Innerer Dlenst

Reg Oberamtsrat
SChmlat-Brucken 2303,
Referat Z 1.5
Ver·waltungsmaBige I
Bearbeltung von
Forschungsvorhaben

Reg.Dir. Omels 2254  

lelter:
Dir u Prof.

Seqqejke 2291

Fachgeblet 221
Grundsatzange'egen-
belten Kcardmierung,
verwaltungsmamge
BearDeltung der
UMPLIS·Prol€kte

NN

1 Facngeblet 2 2.2
Dokumentations-
zentrale wasser
Dusseldorf

N. N,
wahrgenommen durch
FGL Z 24 2423

Fachgeblet Z 2.3
Datenbanken for
umweltbeobachtung
und zum Stand der

1 Technik
t ystemtechnlk N

WiSS. Dir. DE BOs 2522 |

 Fachgeblet Z 2.4  
I umweltliteratur· und   -forschungs-
r dokumentation

WIss. ok
Batschl 2423

Fachgeblet Z25
zentrate
FachDIbllothek

WIss. Ang
Dr. LOdCke 2213

FaChgeblet Z 2.6
Rechenzentrum,

#ZEF, Un.4
Dlr_u. Prof. Holz 2380,
Fachgeblet Z 2.7 I

Systemtechnik for
stoffbezogene Daren-
banken (System·
technik 111

Lelter·
Ltd Reg.DIr
Tumann 2378

Fachgeblet 111
Umweitang£:€gen·
he ten Offent[:cher
und priveter
Einnchtungen

Wiss Dlr
  Staupe 2653,
1 Fachgeblet 11.2
Umwe1tforschung
Umweltstatistlk

\Ansi. Ang.
Or. Hucke 2398

Fachgeblet 11.3
Internationale und
zwlschenstaatliche
Zusammenarbelt

\AASS. Ang'e
LMErawa

_
_

_2249
Fa Cklgeb:et 1 1.4

  Aufklarung der
Offenttichk£it In
umweltfragen

WISS. Ang.
Locker

Lciter
Dir u Prof
Prcf Dr Storm 2464

Fachget:et 123
Recitswlssenschaft-
Imbe Umweltfragen

  N. N.

Fachgeblet 1 2.2
Wirtschaftswi55en·
schaftllche

, Umwettfragen

N. N.

Fachgeblet 1 2,3
Sozlakissenschaftlkhe

1 Umweltfragen

Wiss. Ang.·e
Dr. Kayser 2362

Fachgeblet 1 2.4

umweltvertragllch·
kettspiutung

Wiss Dir·
Dr. Bungt 2351,
Fachgeblet 12.5
umweitplanung

WISS. Dir:·in
Locher

Leter·
Dlr u. Prof
Dr Rosenkranz 2100

FaChgeb:et 131
0Kc og:e und
Resscurcenhaushalt.
Umiveltpravenbank

  Wiss. DIr. Knauer 2110

  Fachgemet 1 3.2

,
Bodenscrutz

WiSS. Dir.
Dr. Hat}erland 2120

Fachgeblet 1 3.3
Ailgemelne WIrkungs-
fragen, Walaschaden

Dir. u. Prof
Dr Gregor 2130,
Fachgeblet 1 34
Wirkungen auf den
Menschen

Wiss. Dir.

Wh-Hertln 2140

Fachgebiet 1 3.5
WIrkungen auf
Okosysteme

Wiss. Ang.'e
Dr Markard

Grugge 1 4
ChemIKaliengesetz.
Pflanzenschutzgesetz,
biozlde Wirkstoffe

Letter: Dir u. Prof
Dr Offnau S
(14.1-la.5) 2287
Dir u Prof.

Dr Hertel
[146-14.7, 2516

Fachget et 141

Allgemetne Ange:egen-
hetten Grundsatz·

ange:egentlelten
Chemika!lengesetz

Dir u Prof.
Dr. Netdhard 2595

Fachgellet 14.4

Blologische
Aboaubarkelt.
BloakKumulation

1 Dir, u. Prof

 or. Beek 2356

0 Fachgeblet 14.5
Biologlsche
Reaktivltaten

Oberreglerungsrat WIss. Oberrat
Relchert 2570 Dr. Scnenke 2542
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Pressestelle Pdsldent
pressesprecher
WIss. Oberrat Dr. Frh.
Dr. Nantke 2208 von Lersner 220'1

vizepraslaent

Or Troge 2318

Abteilung Z Fachberelch I
Verwaltung, Umweltplanung,
Information und Okologie
ockumentation

leiter:
ltd Reg DIr wahrgenommen d urch
Dr. Holzmann 2B88 Vizeprasident 2318

Gruppe Z 1 Gruppe Z 2 Gruppe 1 1 Gruppe 1 2 Gruppe 13
verwaltung Information und Allgemelne Rechts-. wlrtschafts· Okologle.

Dokumentatlon umweltangelegen· und sozialwlssen· Schadstoffwirkungen
UMPLIS helten schafttlche Umwelt-

fragen. Umweltplanung

Dir u. Prof.
,Dr. A. Lange 2551

Fachgeblet 14.2
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Fachberetch 1 (Umweltplanung, Okologle)

Aufgaben
und Zlele
der Institution

- Forderung von .Investitionen bei Anlagen zur

Verminderung von Umweltbelastungen",
- Mitarbeit an der Erarbeitung der Umsetzung und

Abwicklung des Bodenschutzprogramms, der Sanie-

rung von Altlasten und kontaminierter Standorte,
- Mitarbeit beim Biologischen Monitoring der

Nordsee,
Projekttdgerschaften des Bundesministers fur
Forschung und Technologie,

- Mitarbeit bei der Vergabe des Umweltzeichens und

Fdrderung umweltfreundlicher Produkte, insbeson-

dere im Offentlichen Beschaffungswesen,
- Einvernehmensbehdrde im Rahmen der Zulassung

von Pflanzenschutzmitteln (Seit 1.1.19871,
- Aufbau einer Koordinierungs- und 8eratungsstelle

fur Umweltschaden an Denkmalern (KUD) (seit

1119871

  Nach unserer Verfassung werden die Umweltgesetze
von den Behdrden der Bundesljnder volizogen. Das
Umweltbundesamt hat deshalb keine Weisungs- oder

Kontrollbefugnisse im Umweltschutz Es ist keine

.Umweltpo!,zei' Dle Bundesiander sprechen Ge- und
Verbote aus. erteiten Genet'm:gungen, verhangen BuB-

ge,der cder kcntrc' :eren gerebmigungspf.:cntgge
An[agen

Das Umv,e£'tundesamt 9 ngegen Est „Mituerste:'e'
zwischen Um:'.eltfcrschung und Umweatpclitik Es
liefert die wissenschaftlichen Erkenntnisse und Daten
uber aktuelle umweltbelastungen, den Stand der
Umwelttechnik oder die Wirkung von Schadstoffen auf
Mensch und Umwelt

  Die Analysen des Amtes sind eine wichtige Entschei-

dungshilfe fur die umweltpolitischen Maenahmen der

Bundesregierung Aber nicht nur die Bundesregierung.
sondern auch die Bundeslander werden vom Umwelt·

bundesamt factilich beraten und unterstutzt, wann

immer sie dies wunschen

Zur Erfullung seiner Aufgaben wurde folgende Orga-
nisation des Amtes aufgebaut. an deren Spitze der
Prasident des umweltbundesamtes steht:

Wie das voranstehende Schaubild zeigt. berichten eine

Zentralabteilung (Abteilung Z) und drei Fachbereiche

(FB 1.11,111) an den Prasidenten und dessen Stellver-
treter (Vizeprasident}

Die Zentra!abteilung und die Fachbereiche sind in Grup-
pen untergo,edert Die Gruppen bestehen ihrerseits aus

Referaten bzw Fact·tgebieten Die geltenden Bezetch-

nungen dieser Basis-Arbe,tseinheiten des Amtes sind

aus einem ausfuhrlichen Organigramm des UBA zu

ersehen

Knappe Erlauterungen der Arbeits- und Aufgabenberei-
che der Gruppen:

3 ADtellung Z (Verwaltung, Information und

Dokumentation)

Die Gruppe Z 1 nimmt die Verwaltungsaufgaben wahr:
Personalwesen, Organisation, Innerer Dienst und Haus
haltswesen Hinzu kommt die verwaltungsmaBige Bear-

beitung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.

Die Gruppe Z 2 betreut das .Informations- und Doku-

mentationssystem (UMPLIS} mit seinen fachspezi-
fischen Datenbanken, z. B der.Datenbank fur Umwelt

  forschung", der .Umweltliteraturdatenbank=,dem
E .Informationssystem for Umweltchemikalien, Chemie-

anlagen und Starfalle' (INFUCHS) oder der.Datenbank
fOr At>fa!!wirtschaff. Auch die .Dokumentationszentrale

  Wasser' in Dusseldorf und die wissenschaftliche 8iblio-

thek des Umweltbundesamtes geharen zu dieser

Gruppe.

Die Gruppe 11 ist fur Grundsatzfragen. die Koordinie.

rung und Planung der Umweltforschung, die inter-
nationale Zusammenarbeit und die Aufklarung der
Offentlichkeit in Umweltfragen (Fachgebiet 11.4)

zustandig Auch die Aktbon Umweltzeichen' zur Farde-

rung umweltfreundlicher Produkte wird hier betreut
Der Gruppenleiter ist zugleich Pressesprecher des
Amtes.

Die Gruppe 1 2 ist fur die Querschnittsaufgaben der
rechts-, wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen

Umweltfragen, def Umweltvertraglichkeitsprufung und
der Umweltplanung zustandig.

In dieser Gruppe ist im Fachgebiet 123 Sozialwissen-

schaftliche Umweltfragen die UNESCO-Verbindungs-
stelle fOr Umwelterziehung eingegliedert Deren Auf-

gaben sind neben Beratung und Information in Fragen
def Umwelterziehung die Enbvicklung und Herausgabe
von Unterrichtsmaterialien und Pub: kationen zur

Umwelterziehung

rn der Grucce 0 3 s.nd jene gchget:ete zusammen-

gefaBt :es ch mt Frage,1 Cer Oxcecg e und des

Ress:urcenhabsha'ts. acm Bcdenschbtz und den

Schadstcft..rkungen adf W,ens.n, Ter und Ckcsysteme
befassen H:er durfte die Artelt des Fact· gebiets ;34

.Wirkungen auf Menschen fur mit Gesundheitsfragen
BefaBte von besonderem Interesse sein  

Die Gruppe 1 4 ist Bewertungsstelle fur neue chemische

Stoffe nach dem Chemikaliengesetz Hier werden die
neu auf den Markt gebrachten Chen,tkalien auf  hre

Umweltrelevanz uberpruft und bewertet und die dafur 1
geeigneten Testmethoden entwickelt Neben der Kon-  
trolle def neu in den Verkehr gebrachten Stoffe soil in

Zukunft auch auf der Basis einer Prioritatenliste
intensiv an der PrOfung und Bewertung von bereits B
auf dem Markt befindlichen Chemikallen. den sog
Alten Stoffen, gearbeitet werden

Weiterhin werden Aufgaben bearbeitet, die mit den f
Wirkungen von Produkten. z B von Pflanzenschutz- 1
und Dungemitteln. auf die Umwelt im Zusammenhang I
stehen Eine weitere Aufgabe z B auch ist der Aufbau

und Betrieb elner Umweltprobenbank

FachgeDIet 11 (Luftrelnhaltung, Larmbekampfungl

Dieser Fachberetch ist fur a[e Fragen aes Immiss:ons-
sci·lutzes zustandig

In der Gruppe El 1 werden ubergre;fende Fragen der

luftreinhaltung und Larmbek mpfung. wie Grundsatz-

und Rechtsfragen, des Planungsinstrumentariums. der
MeBtechnik sowie der Datenerhebung und -auswer-

tung. bearbeitet Ein spezielles Fachgeb:et befaBt sich  mit .Energie und Umwelr Auch das luftmeenetz des
Umweltbundesamtes mit der Pilotstation Frankfurt in
Offenbach und den mit amtseigenem Personal beset- ,

ten Meestellen an verschiedenen Punkten Deutsch-
lands ist dieser Gruppe zugeordnet

Die Aktivitaten der Gruppe 11 2 zielen auf eine spurbare
VerrIngerung der Luftverschmutzung durch Kraftwerke.
Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Kraftfahrzeuge

Ole Gruppe !! 3 ist befaet mit der Bekampfung des
Kraftfahrzeug- und Fluglarms. erarbeitet planerische
LarmschutzmaBnahmen (z. B Verkehrsberuhigung) und
untersucht psychische und soziale Larmwirkungen.

- UBA -
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Factillerelch Ill (Abfall- und wasserwlrtschaft

Die Gruppe Ill 1 befaet sich mit den gemeinsamen Auf-

gaben der Abfall- und Wassetwirtschaft, wie den

Grundsatz-. Rechts- und Organisationsfragen, mit

Fragen der Abfallbeseitigung und auch den brisanten
Problemen der Sonderabfallbeseitigung Auch das
.labor fur Abfalltechnik und Wasseranautik, das u. a

Abfall., Boden- und Kompostproben. Sicketwasser und

Deponiegase untersucht. ist dieser Gruppe angeglie-
dert.

1 I Diesem Bedarf versuchen das bereits erwahnte Fach-
gebiet 114.Aufkldrung der Offentlichkeit in Umwelt-

fragen' und die .UNESCO-Verbindungsstelle fur

Umwelterziehung- gerecht zu werden 9

Die Aktivitjten der Gruppe 111 2 zielen auf die Abfall-
verwertung und -verminderung im weitesten Sinne: Sei
es durch die getrennte Sammlung von Wert- und
Schadstoffen in Abfjllen, die Hausmullaufbereitung
oder die Verwertung von Abfallen aus der industriellen

Produktion, z. B. von Asct·len. Schlacken oder Entschwe
felungsgips. Neue Verfahren der energetischen Vet·wer-
tung von Abfallen, z. B. der Biogasgewinnung aus

Hausm011 oder der Herstellung von ,Brennstoff aus

MW' (BRAM) werden ebenso gefardert wie z B die

Kompostierung von Mull und Klarschlamm.
Hier erfolgt auch die Projektfuhrung im Rahmen der
Projekttragerschaft fur den BMFT sowie die Mitwirkung
beim Vollzug des .Hohe-See-Einbringungsgesetzes'

Die wassemirtschaftlichen Aufgaben werden von der
Gruppe 111 3 wahrgenommen: Sie erstrecken sich von

der Bewertung der Gewassergute, der  rderung der
Abwassertechnologie, dem Grundwasser- und Trink-
wasserschutz bis zur Verhutung und Bekampfung von

Unfallen auf Binnengewassern und der Hohen See Die

Erarbeitung von Mindestanforderungen fur das Einlei-
ten von Abwasser nach den Bestimmungen des Was-
serhaushaltsgesetzes (§ 7a) gehort ebenso zu den Auf-

gaben dieser Gruppe wie die Registrierung von Wasch-
mittelrezepturen oder die Beurteilung von Ersatzstof
fen fOr phosphathaltige Waschmittel.

Umweltaufkldrung und umwelterzlehung

Stetig neue Fragestellungen in allen Bereichen des
Umweltschutzes und wachsende Sensibilisierung der
Bevalkerung haben den Bedarf an sachgerechter Infor-
mation und einer auf Fachwissen beruhenden Auf-

klarungsarbeit weiter erhaht.

Die Aufgabe .Aufkljrung der Offentlichkeit in umwelt-

fragen' wird im UBA im wesentlichen von dem so

bezeichneten Fachgebiet 11.4 wahrgenommen Die
Aufgaben dieses Fachgebietes sind vor allem

- Erarbeitung und Verbreitung von Aufkljrungs-
medien (Broschuren, Poster, Mime etc.j.

- Farderung von Verbande-Aktivitaten zur

Umweltaufklarung,
- Beteiligung an Messen und Ausstellungen,
- Beantwortung von Anfragen aus der Bevalkerung,
- Herausgabe der wissenschaftlichen Veraffent-

lichungen,
- Betreuung von Umweltschutz-Wanderausstellungen

und einer standlgen Ausstellung im Amt

Das UBA verteilt auch bei themenbezogenen Anfragen
Informationsmaterial anderer Beharden, z. B von

landerministerien herausgegebene Broschuren.

Angesichts der begrenzten Geld- und Sad·Imittel
konzentriert sich die Umweltaufklarung im jjhrlichen
Wechsel auf ein bestimmtes Schwerpunktthema. das
sich an dem von der .Umweltministerkonferenz (UMK)·

Daruber hinaus ist das UBA an einer Reihe von Aktivi-

taten kooperativ beteiligt.

So wird z B. das Fachwissen des Amtes bei der Herstel-

lung von Umweltreports von verschiedenen Rundfunk-

und Fernsehanstatten genutzt

Diverse Wanderausstellungen unterstutzen die Auf-

klarungsarbeit Dritter, und in den Rjumen des UBA
selbst finden Umweltausstellungen zu wechselnden
Themen ein Forum.

In Zusammenarbelt mit bundesweit tatigen Umwelt-
verbjnden werden diverse Projekte ideell und finanziell

gefardert.

So ist z. B. der FOrderschwerpunkt Umweltinformation
im ScI·lulbereich zu nennen. Hier waren es vor allem die

Projekte der .Deutschen Umwelt-Aktion und der

.Aktion Saubere Landschafr, die zu einer Berelcherung
des Informations- und Medienangebots beitrugen.

Auf dem Sektor der Fortbildung ist die Kooperation mit
dem .Fortbildungszentrum Umweltschutz Berlin e.v.
von Bedeutung Zu folgenden Themenbereichen wur-

den don bisher Veranstaltungen durchgefuhrt:
- Umweltdatenbanken,
- Formaldehyd-Gefahren und -SchutzmaBnahmen,
- Abgasentgiftung bei Neu- und Altfahrzeugen,
- Gewasser- und Bodenversauerung durch Luftschad-

stoffe,
- Sanierung kontaminierter Standorte 1985.

Chancen fur Arbeitsmarkt und Wirtschaft durch
Umweltschutz

* Nahere Informationen uber deren Arbeitskonzep
tionen und Ver,5ffentlichungspraxis folgen im Teil

.Medienangebote

fur den jeweiligen .Tag der Umwelt- (5 Juni) beschlos-

senen Motto orientiert

Die Aufklarungsmaterialien des UBA werden zielgrup-
penorientiert erarbeitet. Die wichtigsten zielgruppen
sind:

Multiplikatoren (wie Journalisten, Padagogen und

Erzieher, Umweltschutzverbande, Burgerinitiativen,
Umweltschutzbeauftragte und Verwaltungen);

- Burger (als Verbraucher, Konsument. Autofahrer,
Heimwerker, Kleingartner, Schuler etc ):
Fachleute (aus Wissenschaft, Industrie und

verwaltung)

Fur eine engagierte Medienarbeit kommen Materialien
aller genannten Zielgruppen in Betracht. Generell laet
sich sagen, daB von den im Schriftenverzeichnis aufge-
fuhrten Materialien sich folgende an Fachpersonen
(z. B. umweltberater) wenden:

- die.Berichte,
- die .Text-Reihe:

UMWELT

BUNDESAMT

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medienangebote

- UBA -
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Medlenangebote

Service-

leistungen

Hingegen wenden sich die .Broschuren' und
.Taschenbucher an interessierte Laien  hrer
besonderen Bedeutung wegen sollen diese Veroffentli-

chungen etwas genauer beschrieben werden:

Die stark .handlungsorientiert- konzipierten BroschOren
fur die Burger so!!en ihren Lesern durch Kombination

von leicht verstandlichen Texten mit Fotos, Zeichnun-

gen, informativen Grafiken und vielen praktisct·ten Tips
fur umweltfreundliches Handeln einen Oberzeugenden
Zugang zum Thema verschaffen.

Die Taschenbuchreihe .Was Sie schon immer Ober Um-

weltschutz wissen wollten umfaet inzwischen sieben

Bjnde mit allen relevanten Umweltthemen (umwelt-

chemikalien, Auto und Umwelt, Abfall und Umwelt,

Larmschutz, Luftreinhaltung, Wasser und Umwelt sowie

das Obergreifende Standardwerk Umweltschutz) Die

Taschenbucher informieren umfassend uber den jewei-
ligen Umweltbereich und sind als .Nacischlagewerke

' auch fur den Wngerfristigen Gebrauch geeignet Sie
r vermitteln nicht nur Grundwissen, sondern enthalten

auch zah!retche Anregungen und TEDs fur um:Ye2t
freunde.ches Verhalten

Gescnderte Erwahnung da von ubergreafendem rn-

teresse solten auch der UBA-Jahresbencht und d.e

knagoe einfuhrende Darstellang .Umweltbundesamt
Damit Umweltschutz Wirklichkeit wird finden

Von besonderem Interesse fur Lehrer und in der Fort-  
bildung Tatige sind dle Materialier der UNESCO-

Verbindungsstelle fur Umwelterziehung.

Das zentrate ScI·Iriftenverzeichnis .Veraffentlichungen
des umweltbundesamtes· gibt einen umfassenden

Oberblick uber die vom UBA getragenen Publikationen.

Dieses Verzeichnis wird bei Bedarf in unregelmjeigen
Abstjnden aktualisiert

Eine gesonderte Darstellung von Teilen der

.Veraffentlichungen des Umweltbundesamtes findet

sich in der Schriftenliste der UNESCO-verbindungsstelle
fur Umwelterziehung im UBA und dem Katalog des

Erich Schmidt Verlags, Berlin.

In allen genannten Verzeichnissen sind die einschljgi-
gen Bezugsbedingungen und -quellen ersichtlich. Das
Schriftenverzeichnis .Veraffentlichungen des Umwelt-

bundesamtes' und die Schriftenliste der UNESCO-Ver-

bindungsstelle kennen von Interessenten angefordert
werden bzw werden uber einen sog Listen-Verteiler

'
zur Verfugung gestelit Besonders an Umweltfragen In-

teressierte kcnnen s.ch M elnen d:eser Verteller auf-
nehmen lassen Es g.bt auch emen Verteiler fur d:e

.UBA.Presse-Infcrmateoren D,e Tahrlich ca 20 25

Pressemitteitungen werden auf d:esem Wege an ca

1350 Adressaten ubermittek

Das UBA bietet Ausstellungen zu verschiedenen

Umweltthemen an. Eine Liste der Ausstellungen gibt ,

Auskunft uber Verleihbedingungen. Kosten und

  dazugehOriges Info-Material.
Es entstehen generell nur Kosten fur Transport und

Versicherung der Ausstellungen Ansprechpartner
fur weitergehende Auskunfte ist Frau Beller. Tel :

0 30/8903 23 38.
Als .stationare' Serviceleistung finden Informations-

veranstaltungen Ober die Arbeit des UBA im Hause

statt. Es existiert dort auch eine standige Ausstel-

lung.
In Einzelfjllen kann das UBA auf Anfrage Referenten

zu speziellen Problemfeldern (z. B Umweltepide-
miologie) zur Vetfugung stellen

Das UBA kann Ober BTX (Bildschirmtext) erreicht

werden Es sind dort Informationen allgemeiner Art
uber die Arbeit des UBA sowie uber dessen Publi-
kationen abrufbar Ebenso wird uber Produkte. die
das Umweitzeid·ten tragen dur·ten, informiert *BTX
Dienst *44300#)
Das UBA bletet das tnformations- und Dokumen-
tationssystem Umwe  (UMPUS) an

UMPUS besteht aus mehreren Datensammtungen,
die nach unterschiedlichen Kriterien miteinander

verknupft werden kannen

Empfeh/ungen i Es sollten bekannt bzw. verfugbar sein :

Periodika

das Sci· nftenverzeichnis .Veroffentlichungen des
Umweltbundesamtes'
(wird regelmaBig aktualisiert, 8ezug kostenlos auf
Anfrage)

- d'ie Schriftenliste der UNESCO-Verbindungsstelle fur

umwelterziehung

Es stehen Informationen uber Forsd·lungs-und Ent-

wicklungsvorhaben, FachverOffentlichungen aller Art

und Fakten aus den Kerr,bereichen unserer Umwelt
- Umweltcttemikalien, Abfal!, Luft. Wasser, Larm -

 
zur VerfOgung

Der UMPLIS Selbstwjhldienst ermtjglicit dem Benut-

zer den Direktzugriff auf alle gespeicherten Infor-
mationen uber umweltrelevante Forschungs- und

Entwicklungsvorhaben sowle uber vielfjltige Fach-

veraffentlichungen. um sie fur sich unmittelbar zu

nutzen.

In der Bibliothek des Umweltbundesamtes ist ein
GroBteil der Umweltliteratur als Original oder als Mi-
krofiche vorhanden und kann dort unentgeltlich ein-

gesehen und ausgeliehen werden

In der eigenen Pubtikationsreihe UMPLIS werden re-

gemjBig Auszuge und Zusammenste)!ungen aus

den Datenbestanden veroffentltcht, um aktuelle

enformationen fur einen breiten Krets von Benutzern

und Interessenten zuganglich zu machen

(wird regelmjeig aktualisiert, Bezug kostenlos auf

Anfrage)
- die.UBA-Presse-!nformationen'

(es erscheinen jjhrlich. ca 20-25 Mitteilungen, ko-

stenlos, an Umweltfragen besonders interessierte
Institutionen konnen auf Anfrage in einen Verteiler

aufgenommen werden)
- der Jahresbericht des Umweltbundesamtes' (Bezug

kostenlos auf Anfrage)

- UBA -

1

1
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Einzelmedien, z. B.. Ausstellungen

- .Umweltbundesamt - Damit Umweltschutz Wirklich.
keit wird (1991, kostenlos),

- Broschure.Im Zeichen der Zeit (kostenlos),
- Broschure .Sauber ohne Reue (kostenlos),
- Broschure.Ohne Wasser lauft nichts (kostenlos)

(Die beiden vorhergehenden Broschuren sind z Z in
Oberarbeitung),

- Broschure .Klimaveranderung und Ozonloch'.
- Broschure .Mull kommt uns teuer zu stehen'

(kostenlos).
- die Taschenbuchreihe .Was Sie immer schon Ober

Umweltschutz wissen wollten= (kostenpflichtig, uber
den Buchhandel).

- Posterserie .Umweltschutz zu Hause',
- Posterserie .Naturschutz beginnt vor der Haustor,
- Posterserie .Abfalle vermeiden - verwerten - besei-

tigen'.
- Posterserie .Freizeit gestalten - Umwelt erhalten.

liste der Ausstellungen des UBA (Auskunft uber Frau

Beller, Tel 0 30/89 03 23 38)

Sonstige Servaceleistungen

- das .Informations- und Dokumentationssystem
umwelr CUMPUS)
(Informationen Ober Leistungen und Kosten unter
Tel 030/89032423).

Empfemungen

- UBA -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

UNIVERSITAT FREIBURG

ABTEILUNG

MEDIZINISCHE

SOZIOLOGIE

- AMS -

Stefan-Meier-StraBe 17

7800 Freiburg/Breisgau

Projekt:
Soziostrukturelle Evaluation in der DHP

Elwinstraee 58

7800 Freiburg/Breisgau

Prof. Dr med Jurgen v. Troschke

0761/203-4146
0761/283061

Die Abteilung fOr Medizinische Soziologie hat folgende
Forschungsschwerpunkte:

Pravention

Theoretische Grundlagen zur Erkljrung gesundheits-
relevanter Verhaltensweisen. Motivation von Rauchern.
Selbstbehandlung und Selbstmedikation medizinischer
Laien

Methoden zur effektiven Beeinflussung gesundheits-
relevanter Verhaltensweisen (insbesondere gruppen-
dynamisch-didaktischer Ansatz)

Konzepte gemeindebezogener Pravention und ihre
Evaluation

Gesundheitsverhalten von Jugendlichen.

Medizinische Ethik

Analyse arztlicher Entscheidungskonflikte in der

Konfrontation mit ungewollten Schwangerschaften.
Sterben und Tod.

Ausbildung in der Medizin

Studienmotivation und Situation des Medizinstudenten
am Anfang des Studiums

Arbeit und Gesundheit

Mikroepidemiologie gesundheitlicher Gefahren am

Arbeitsplatz. Arbeitsunfall- und Berufskrankheiten-

geschehen, gesundheitliche Pravention am Arbeits-

platz

Jugend und Gesundheit

Untersuchungen zu Risikoaffinitjten und Entstehungs-
bedingungen psychosozialer Gefahrdungen bel

Jugendlichen unter besonderer Berucksichtigung der

geschlechtssgezifischen Unterschiede

r
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von den Aktivitaten seien beispielhaft erwahnt:

Ein wesentliches zur Zeit durchgefuhrtes Projekt ist die
soziostrukturelle Begleitforschung zur Deutschen-Herz-
Kreislauf-Praventions-Studie (DHP). Die sozialwissen
schaftliche ProzeBevaluation soil Verjnderungen auf
der individuetten, Soziatgruppen- und Sozialstruktur-

Ebene im Verlauf der Durchfuhrungsphase dokumen-
tieren und analysieren.

Die Analyse der Machbarkeit und der Wirkung definier-

ter Interventionsprogramme beinhaltet eine Ober-
wachung der Implementation, um so fundierte Aus-

sagen hinsichtlich der Obertragbarkeit der Intervention

auf andere Gemeinden treffen zu kannen

For elne Optimierung des Implementationsgeschehens
wird eine Rockkoppelung der Daten aus der Prozee-

analyse vorgenommen

Im Rahmen eines Forschungsauftrages der Europai-
schen Gemeinschaft wurde ein weiteres Forschungs-
vorhaben zur Dokumentation gemeindebezogener
Praventionsprojekte bel den EG-Mitgliedslandern fort-

gefuhrt

Im Forschungsschwerpunkt Arbeit und Gesundheit
wurden arbeitsmedizinische und arbeitswissenschaft-

liche Untersuchungen zur betriebsarztlichen Versor-

gung, zum Arbeitsunfall- und Berufskrankheitenge-
schehen sowie zu den psychosozialen Belastungen
durch Krankenhaustjtigkeit durchgefuhrt. Aus diesen

Arbeiten wurden Fragestellungen fur weitere, vor alen

Dingen praventionsbezogene Projekte entwickelt und

zum Teil begonnen

Im Forschungsschwerpunkt Jugend und Gesundheit
wurden zum einen Obersichtsarbeiten zu Erkrankungen
und gesundheitlichen Risiken im Jugendalter erstellt,
zum anderen wurden Analysen geschlechtsspezifischer,
insbesondere weiblicher Sozialisationsmuster mit Bezug
zur Gesundheit vorgenommen.

AuBerdem wurden von der AMS auf Wunsch Konzepte
zur Gesundheitserziehung. -aufkljrung und -beratung
ausgearbeitet Weiter umfaBt die Leistung Gutachter-

CBMFT, BMUFFG. BMA, GSE DFG. EG, WHO), Beratungs-
und Beiratstatigkeiten

-AMS -

1

1

1
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VERBAND ALLEIN-

STEHENDER MUTTER
UND VATER -

BUNDESVERBAND e.V.

- VAMV -

Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Von-Groote-Platz 20

5300 Bonn 2

die Mitarbelterinnen

der Geschaftsstelle

02 28/35 29 95

0228/358350

In mehr gis 10 % aller Familien in der Bundesrepublik I
,

leben minderjahrige Kinder mit einem Elternteil Der

.Verband Alleinstehender Mutter und vater -- Bundes-
verband e v (VAMV)· ist ein Familienverband und wurde ,

1967 gegrundet. Er versteht sich als Selbstorganisation
und vertritt ca 8000 Mitglieder und ca 12 000 Kinder
als uberregionaler Verband. Der VAMV wirkt It Satzung
darauf hin, .die Grundrechte der Gleichheit und des
besonderen Schutzes der Familie und das Sozialstaats

grinzip fur alleinstehende sorgeberechtigte Mutter
(auch werdende) und Vater sowie deren Kinder (der
Eineltemfamilien) zu verwirklichen und ihre lebens-
situation zu verbessern'. Er fardert vor allem die
Jugendpflege und -fOrsorge und setzt sich fOr eine

Familienpolitik ein. die allen Eltern und allen Kindern

gleiche Rechte und Chancen einrjumt

Der VAMV, der uberkonfessionell und ohne parteipoli
tische Bindung ist, sieht seine Aufgabe vor allem in der
Hilfe zur Selbsthilfe von Alleinerziehenden f r Allein-
erziehende durch Information und Beratung sowie in
der Vertretung der Interessen von Eineltemfamilien in

der Offentlichkeit, gegenuber dem Gesetzgeber und in
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, Organi-
sationen und Verbanden auf Bundesebene

Der VAMV gliedert sich in den Bundesverband, die elf
Landesverbande in der Rechtsform des eingetragenen
Vereins und die Orts- und Kreisverbjnde in unter-
schiedlicher Rechtsform.

Der Bundesverband fardert die Zusammenarbeit der

Landesverbande, die ihrerselts auf Landesebene mit
Beharden. Institutionen und Verbanden zusammen-

arbeiten sowie die Arbeit der Orts- und Kreisverbande
unterstutzen. Die Ortsverbande und Kontaktstellen
dienen vor allem dem Erfahrungsaustausch und der
gegenseitigen Hilfe und Unterstutzung Das Angebot
der Ortsverbande und regionalen Kontaktstellen richtet
sich nach den jeweiligen Wunschen und Bedurfnissen
seiner Mitglieder vor Ort. Es reicht Ober Informations
und Beratungsangebote bis hin zu politischen Aktio

nen. um auf ortliche Miestande - wie familien- und
kinderfeindlicher Wohnungsbau, mangelnde Kinder-

betreuungseinrichtungen usw. aufmerksam zu

machen

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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- VAMV -

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

service-

leistungen

Empfehlungen

Der Bundesverband unterhalt eine Geschaftsstelle.
seine Organe sind die Delegiertenversammlung (Vertre-
ter/innen der Landesverbande), der Vorstand und der
erweiterte Vorstand. die Kontrollkommission und die

Schlichtungsstelle

Die Mittel fur seine Arbeit erhalt der Bundesverband

aus Mitgliedsbeitragen Ober die Landesverbande,
Spenden und vor allem institutionelle und Projekt-
Farderung durch das BA/UFFG

Mit seinem Medienangebot will der VAMV seinen 1
Mitgliedern informationen und Ratschlage zur BewY-

tigung ihrer besonderen Situation geben und die
Offentlichkeit sowie die gesetzgebenden und -ausfuh-

renden Stellen Ober die Forderungen und Vorstellun-

gen des Verbandes und der Delegiertenversammlung
informieren An Einzetmedten selen beispiethaft
genannt:

Mit der 8 ':ma ,ahz[ ch ersd'e ner.aen Schrirt
.Irfcrmat or fur E Ge'tern am en' rfc,m:ert der
VAMV se,ne Crgarte und aid ver V tg eder at:er
auch d:e Offentrtchkelt uber Gesetzesinitiativen und

-anderungen, Urteile, Sem;nare. Fachliteratur und

verbandsbezogene Vorgange tkostenlos)

4 Da der VAMV eine Selbstorganisation ist, sind die Mit-  
glieder im Rahmen ihrer personlichen Mdglichkeiten  
selbst aktiv Hilfe und Unterstutzung laufen auf Gegen-
seitigkeit Vereinzelt stehen Fachkrjfte zur Verfugung

Sowoh! der Bundesverband (in Zusammenarbeit mit
dem Paritatischen Bildungswerk Bundesverband) bietet

Fachtagungen und Seminare an wie auch die Orts- bzw.
landesverbinde. Informationen Ober die Veranstaltun-

gen sind bei den Orts- und Landesverbjnden zu

erhalten

In der Gesundheitserziehung und -fdrderung spielt die

Familie eine besondere Rolle D:e Kenntnis Ober die
Situation der Einelternfamilien ist dabei wichtig, der
Kontakt zu der Selbstorganisation VAMV fur die Fami-

lienarbeit notwendig.

Es wird daher empfohlen.

die Broschure.So schaffe ich es aliein anzufordern,
- den Kontakt zum zustandigen Landes- und Orts

bzw Kreisverband aufzunehmen (Adressen Ober den

Bundesverbandl

- .So schaffe ich es allein' heiet die Broschure. die sich

in groBer Auflage an die Betroffenen wendet, die

rechtliche Seite der Eineltemsituation dat·stellt, Ober
Rechte und Pflichten informiert und die Erfahrun-

gen anderer Betroffener vermittelt (Bezug ist

kostenlos)

Das Faltbiatt .Grundsatzlishe Forderungen des
VAMV' enthalt die von der Delegiertenversammlung
verabsch:edeteq Fcrderungen des Vertandes an der

Gesetzgeter zur Existenzs cherang der EEne:tem-
fam:':en und deren K:r:der n vers-4·edener Berei.

chen v,ze Arbe.tszeit. Sozia h::fe, Besteuerung us·*
,

zur Kinderbetreuung, zu Wchnungs- und Verfah-

rensfragen (kostenros)

i

1

N
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

VERBAND AMBULANTER

BEHANDLUNGSSTELLEN
FUR SUCHTKRANKE/

DROGENABHANGIGE e.V.

- VABS -

KarlstraBe 40

Postfach 420
7800 Freiburg i. Br.

Frau Fett

0761/200-303/363

Der Verband ambulanter Behandlungsstellen fur Sucht-

kranke/Drogenabhjngige e V. (VABS) versteht sich als

ZusammenschluB qualifizierter ambulanter Behand-

lungsstellen fur Suchtkranke/Drogenabhjngige in

Deutschland, er ist ein gemeinnutziger. eingetragener
Verein.

Mitglieder des VABS sind die Trager ambulanter

Behandlungsstellen fur Suchtkranke/Drogenabhangige.
die dem Deutsct·ten Caritasverband oder einer Unter

gliederung angeschlossen sind.

Der VABS ist Mitglied in der Deutschen Hauptstelle
gegen die Suchtgefahren.

Die Geschaftsstelle des VABS liegt laut Satzung beim
Deutschen Caritasverband in Freiburg.

Zweck und Aufgaben des Verbandes sind:

1. Die ambulanten Behandlungsstellen fur Sucht-

kranke/Drogenabhjngige unter Wahrung ihrer

Eigenstjndigkeit zu fOrdern, zu koordinieren und die

gemeinsamen Interessen nach auBen zu vertreten.

2. Sammlung, Austausch, Auswertung und Verbreitung
von Forschungsprojekten, Erfahrungen und Arbeits-

ergebnissen.
3 Beratung der bestehenden Einrichtungen und

Unterstutzung bel der Neueinrichtung von ambulan

ten Behandlungsstellen fur Suchtkranke/Drogen-
abhangige.

4. Gemeinsame Fragen der Behandlung Suchtkranker/

Drogenabhjngiger zu kljren und auf eine maglichst
einheitliche Regelung derselben hinzuwirken.

5. Auf dem gesamten Gebiet der Behandlung Sucht

kranker/Drogenabhjngiger Anregung und Farde-

rung zu geben (§ 2 der Satzung)

Dem Verband geharen (Stand Ende 1990) 129 Einrich-

tungen an, in denen 556 vollzeitbeschaftigte Mitarbei-

ter/innen tjtig sind. darunter vor allem Sozialarbeiter,
Sozialpadagogen, Diplom-Padagogen und Diplom-
Psychologen Daneben sind 161 Mitarbeiter/innen teil-

zeitbeschaftigt oder auf Vertragsbasis tatig, darunter
Ober 100 Arzte.

Eine Hauptaktivitat des VABS besteht in der Infor-
mation und Weitergabe von Materialien fur die Berei-
che Prjvention, Beratung und Therapie.

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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- VABS -

Aufgaben
und ziele

der Institution

Medlenangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

Im Rahmen seiner satzungsgembeen Aufgabe als Inter-

essenvertretung ambulanter Behandlungsstellen
nimmt der VABS auch offentlich stellung zu aktuellen
Themen in Zusammenhang mit der Beratung und

Therapie Suchtkranker/Drogenabhangiger (u a :

Betaubungsmittelgesetz, Zeugnisverweigerungsrecht
fur Drogenberaten und erstellt Gutachten zu Rechts-

fragen, die damit in Zusammenhang stehen

Die Arbeit des VABS wird finanziert aus Mitglieds·
beitrjgen und Zuwendungen uber die DHS

Die Medien des VABS sollen die Mitglieder und

tvlitgliedseinrichtungen uber den gemeinsamen
Arbeitsbereich informieren und den Austausch unter-
einander f6rdern Dies geschieht auch in der Weiter-
gabe von Materialien

Besondere Schwerpunkte sind d e Themen·

KacI'scrge
Drogenatel: Im Justizv:11 ug
Katamnese

EB-Storungen
Spieler
Drogen und AIDS
Sucht und Prostitution

1 Der VAES steht generell fur Informationen zu allen
1 Fragen, die die ambulante Beratung und Behandlung

Suchtkranker/Drogenabhanglger betreffen, zur Verfu-

gung Dies schlieet bei Bedarf auch qualifizierte tele-
fonische Auskunfte mit ein

AuBerdem fuhrt der VABS jahrache Fachtagungen zu

ausgew hlten Schwerpunktthemen durch cz B .Kinder
von Suchtkranken, ,Sucht und Prostitution, .Sucht
Gewalt Sexualitar, und b'etet Arbeltsgruppen so:·:Ie

Mogl:chkeiten des Erfanrungsaustauschs zu verschle-
denen Arteitsbere:chen und Inha tr:chen Schwerpunk-
ten an Aq d.esen Veranstaltungen konnen auch Mit
arbeiter vcn Instbtutkonen te 'nehmen d:e n:cht dem

VABS angehcren

Der Verband ambulanter Behandlungsstellen fur Sucht

j kranke/Drogenabhang,ge e V hat ein vielfaltiges
Medien- und Selviceangebot fur den Bereich der
Suchtkrankenhilfe Neben den Mitarbeitern der
Mitgbedsverbande des VABS steht dieses auch den
daran besonders Interessierten offen

9 Der VABS informiert weiterhin seine Mitglieder und

  Mitgliedseinrichtungen regelmaBig anhand
seiner Rundbriefe uber neue Entwicklungen und
Tendenzen der Suchtkrankenhilfe, uber Arbeits-
ergebnisse der bestehenden Gruppen und versendet
kosten!os w:chtige Neuerscheinungen aus dem Bereich
der Suchtkrankenhilfe Bei begrundetem Interesse
kcnnen auch N cht-Mitg ieder in den Verte.er fur die

Rundbr efe aufgenommen werden

Die Ergebnisse mehrefer Fachtagungen und

Arbeitsgruppen des VABS liegen als Verbffentlichungen
vor (Themen s u Serviceleistungen). Der Bezug dieser

Publikationen ist kostenpflichtig Auskunfte Ober die

zur Verfugung stehenden Publikationen sind direkt
beim VABS erhaltlich oder bel der Bezugsquelle beim

lambertus.Verlag. Postfach 10 26, 7800 Freiburg i. Br.

Erhaltlich sind kostenlos:

Literaturangaben zu bestimmten Schwerpunkt-
themen,
Anschriften der regionalen Beratungsstellen fur

Suchtkranke/Drogenabhangige.
Angaben zu Arbeitsschwerpunkten bestimmter Bera-
tungsstellen (z B Drogen und AIDS, Arbeit mit Spie-
tem. EB-Stcrungen).
Dnformationen uber bevorstehende Tagungen und

Arbeitsgruppen

Auf Anfrage benennt der VABS auch qua:ifizterte Refe-

renten zu Themen aus dem Suchtbererch

Medien des VABS bestehen z B in Ver6ffentlichungen
der Tagungsberichte Auskunfte daruber gibt der VABS

, oder der lambertus-Verlag Freiburg

1

1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

VERBAND DER

ANGESTELLTEN

KRANKENKASSEN e.V.
- VdAK -

AEV - ARBEITER-

ERSATZKASSEN-
VERBAND e.V.

Frankfurter Str. 84
Postfach 19 61

5200 Siegburg

Herr Grigolelt

02241/108-1

In den Ersatzkassenverbanden haben sich 7 Angestell-
ten- und 7 Arbeiter-Ersatzkassen zusammengeschlos-
sen

Insgesamt betreuen die Ersatzkassen im gesamten
Bundesgebiet einschl. der funf neuen Bundeslander
annahemd 16,6 Mio Versicherte Den Versicherten

stehen wohnortnah rd 3700 Geschihftsstellen und rd
47 000 qualifizierte Mitarbeiter mit Rat und Hilfe zur

Seite.

Die Ersatzkassenverbande nehmen wichtige Funktionen
der Ersatzkassen bei der Durchfuhrung ihrer Aufgaben
und bei der Vertretung ihrer gemeinsamen Interessen

wahr. Sie haben fOr die Ersatzkassen insbesondere in
der Sozialpolitik eine Sprecherfunktion Bei der Erful-

lung dieser Aufgaben arbeiten die Ersatzkassen-
verbande und die Mitgliedskassen eng zusammen

Die Ersatzkassenverbande stehen in engem Kontakt zu

zahlreichen nationalen und internationalen Organisatio-
nen. die sich mit Fragen der Gesundheit, Krankheit und

Behinderung befassen. Der dabei gepflegte Meinungs-
und Erfahrungsaustausch kommt direkt oder indirekt

den Ersatzkassen bzw. den Versicherten zugute.

Die Ersatzkassen haben sich zu modernen Dienst-

leistungsunternehmen in allen Fragen der Gesundheit

und Krankheit entwickelt. Ihre Funktion besteht nicht
allein darin, ihren Versicherten die nach Gesetz und

Satzung zustehenden Leistungen zu gewahren Viel-

mehr sehen die Ersatzkassen nach dem Motto .be-
treuen nicht velwalten ihre Aufgaben insbesondere

darin. die Versicherten uber alle Fragen zur Erhaltung
der Gesundheit und zur Bekampfung von Krankheiten

umfassend zu beraten Die Ersatzkassen und ihre Ver-
bande fuhlen stch in der Erhaltung und Besserung der
Gesundheit der Versicherten in besonderer Weise ver-

pflichtet Angesichts der wachsenden Bedeutung chro-
nischer Erkrankungen zielen die Bemuhungen darauf

hin, die Verstcherten moglichst fruhzeitig zu einer

gesundheitsbewuBten Lebensweise zu motivieren Dies
schlieBt auch eine Umstellung gesundheitsschadigen-
der Lebensgewohnhelten im Zusammenhang mit einer

bestehenden oder drohenden Krankheit oder Behinde-

rung mit ein Praventive Aufgaben stehen daher auch

in einer engen Beziehung und Wechselwirkung zu

rehabilitativen MaBnahmen

1
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, Zur Erhaltung der Gesundheit. zur vorbeugung von

Krankheiten und zum Abbau von Gesundheitsgefahr
dungen haben die Ersatzkassen ein wirksames Instru-
mentarium verschiedener MaBnahmen und Hilfen ent-
wickelt Sie klaren ihre Versicherten auf vielfaltige Weise
uber die Verhinderung von Krankheiten auf Zu den

Betreuungsteistungen uNen

allgemeine Information Clber Fragen der Verbesse-

rung der Gesundheit und der Bekampfung von

Krankheiten durch unterschiedliche Medien (z. B

Mitgliederzeitschriften, Broschuren. Faltblatter),
Durchfuhrung von Aufklarungsveranstaltungen,
individuelle Beratung Ober Maglichkeiten der

Gesundheitsf6rderung.

Aueerdem bieten die Ersatzkassen ihren Versicherten

gezielte MaGnahmen der Gesundheitsferderung, z B

# Bewegungstraining. Emahrungsberatung, Nicht-

rauchertraining. Entspannungstraining sowie Schutz
impfungen, an Zum Te[l werden hierfur auch externe

Angebote, z B Volkshochschulen, in Anspruch genom-
men D:e Ersatzkassen engag eren srch auch auf dem
Gebiet der Kariesprophy axe m,t dem Zvel. d:e Zahn-
gesundhe t der Bevo'kerdng zu vertessern

Ean we terer v.£chiger S:hd·.·emuqkt der Arbeit auf dem
Geblet der Gesundheitsfcrderung stellt die finanzielle

Unterstutzung der Selbsthilfeaktivitaten in Erganzung
zur kurativen Behandlung und Rehabilitation dar

Selbsthilfegruppen und ihre Organisationen konnen
vielfach durch ihre Betreuung dem Betroffenen eine
nutzliche Hilfe geben, um bestehende Krankheiten zu

uberwinden, besser zu bev, ltigen und eine Verschlim-

merung zu verhuten. Die Ersatzkassen fbrdem die pra-
ventive Arbeit der Selbsthilfe- und Behindertenorgani-
sationen ideell und durch finanzielle Zuwendungen

Bei drohenden Erkrankungen bzw bei einer Schwa

chung der Gesundheit gewahren die Ersatzkassen vor-

beugende Kuren, z 8 Khder- und Jugendkuren bzw

Kuren fur Emachsene Ziel dieser MaGnahmen ist es.

die Gesundheit zu festigen und die Patienten zu einer

gesundheitsbewuBteren Lebensweise bm lebens

umstellung zu motivieren. Im Rahmen der Kuren wer-

den zunehmend Gesundheitserziehungsprogramme
durchgefuhrt

Die Ersatzkassen werden ihre Aktivitaten auf dem
Gebiet der Gesundheitsferderung aufgrund vorliegen-
der Erfahrungen und Erkenntnisse auch weiterhin auf

ihre Wirksamkeit prufen und weiterentwickeln Die

Bemuhungen der Ersatzkassen, die Gesundheit der

Versicherten positiv zu beeinflussen, erganzen die

gesamtgesellschaftlichen Aufgaben des Staates auf

dem Gebiet der Prophylaxe

Fur geziete Infcrmaticnen uber die vielfaltigen Ange-
bote und Hilfen auf dem Gebiet der Gesundheitsforde-

rung stehen die Ersatzkassen und ihre Geschaftsstellen

jederzeit zur Verfugung Die Namen und Adressen der

Hauptverwaltungen der einzelnen Ersatzkassen sind
nachstehend aufgefuhrt:

Angestellten-Krankenkassen:

Barmer Ersatzkasse
R Untere Lichtenp atzer Str. 100

Postfach 20 01 08
5600 Wupperta!
Tel.: 02 02/56 80

Deutsche Angestellten-Krankenkasse
Steindamm 98 - 106
Postfach 1014 44
2000 Hamburg 2
Tel.:040/28800

Techniker Krankenkasse
Bramfelder Str. 140

Postfach 602660

2000 Hamburg 60
Tel.: 0 40/6 9090

Kaufmannische Krankenkasse

Hindenburgstr. 43 - 45

Postfach 3380
3000 Hannover 1
Tel.: 0511/28020

Hamburg-M inchner Ersatzkasse

Schaterkampsallee 18

2000 Hamburg 6
Tel.: 040/41531

Hanseatische Ersatzkasse
1 Wandsbeker Zollstr. 82 - 90

Postfach 700844
2000 Hamburg 70
Te!.: 040/65 6960

Handelskrankenkasse
Mart·n-str. 26
Post.ach 10 79 49
2800 Bremen 1
Te!.: 0421:36550

Arbelter-Ersatzkassen :

Schwabisch Gmunder Ersatzkasse
Gottlieb-Daimler-Str. 19

Postlach 18 60
7070 Schwabisch Gmund
Tel.: 0 71 71/8011

Gartner-Krankenkasse

Schmilinskystr. 80
Postfach 10 23 40
2000 Hamburg 1
Tel.: 040/248260

Braunschweiger Kasse

Mittelweg 144
Postrach 13 20 46

2000 Hamburg
Tel.: 0 40/414 09 60

Hamburgische Zimmererkrankenkasse

Wandsbeker Zollstr. 92 98

Postfach 700880
2 2000 Hamburg 70
  Tel.: 040/656620

Neptun-Ersalzkasse
Stadteich 27
Postfach 1046 20
2000 Hamburg 1

Tel.: 040/3010010

Buchdrucker Krankenkasse
Fischersk 7
3000 Hannover
Tel.: 0511/703225

Krankenkasse „Eintracht"
Franz-Rau-Str. 5-7
Postiach 12 28
6056 Heusenstamm/Offenbach
Tel.: 0 61 04/23 91
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VERBAND

EVANGELISCHER

EINRICHTUNGEN FUR
GEISTIG UND SEELISCH

BEHINDERTE e.V.

Adresse StafflenbergstraBe 76

Postfach 1011 42

7000 Stuttgart 10

Ansprechpartner N Frau Gleiss (Geschaftsfohrerin)

Telefon 0711/2159-412/411/425

Der Verband der evangelischen Einrichtungen fur

geistig und seelisch Behinderte e.v. ist 1971 aus dem

Verband Deutscher Evangelischer Heilerziehungs-. Heil-

und Pflegeanstalten hervorgegangen Der Verband ist

als gemeinnutziger Verein Mitglied des Diakonischen

Werkes der evangelischen Kirche in Deutschland (DW).

Die Geschaftsstelle des Verbandes befindet sich in der
Hauptgeschaftsstelle des Diakonischen Werkes.

Der Verband gliedert sich in zwei Bereiche. den fur

geistig Behinderte und den fur psychisch Kranke

Mitglieder des Verbandes sind ca. 500 evangelische Ein-

richtungen aus dem Bereich der Hilfe fOr geistig Behin-

derte und psychisch Kranke (Heime, Sonderschulen,
Sonderkindergarten. Anstalten. Fachkrankenhauser.
Tagesstjtten, Beratungs- und Therapiezentren, Behin-

dertenwerkstatten, Wohnheime, Obergangseinrichtun-
gen. sozialpsychiatrische Dienste, Trager von offenen
Hilfen). Im Rahmen dieser Institutionen werden ca.

70.000 geistig bzw. psychisch Behinderte betreut Der
Anteil der psychisch Behinderten betragt nach einer
verbandsinternen Schjtzung etwa 15 000.

Zweck des Verbandes ist die Unterstutzung und die

Interessenvertretung der Mitgliedseinrichtungen in

ihrer Arbeit.

In diesem Rahmen werden u. a. die folgenden Auf-

gaben wahrgenommen:

Beratung der Einrichtungen in fachlicher. organisa-
torischer und wirtschaftlicher Hinsicht,

-  rderung von Seelsorge und sozialer Hilfe fur die

von Behinderung Betroffenen,
- Bearbeitung grundsatzlicher Problemstellungen der

Arbeit der zusammengeschlossenen Einrichtungen,
Farderung von Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter
der Einrichtungen

Im Rahmen des Verbandes bestehen 9 Fachbereiche,
die sich mit inhaltlichen Fragestellungen zu ihrem
Bereich befassen und entsprechende Stellungnahmen
verfassen Sie kannen bei Interesse Ober die Geschafts
stelle angesgroct·ten werden Ahnlict·les gilt fur die
Ausschusse.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

1
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VERBAND

EVANGELISCHER
EINRICHTUNGEN
FOR GEISTIG UND
SEELISCH
BEHINDERTE e.v.

Medlenangebote

service-

lelstungen

Es bestehen u. a Fachbereiche zu folgenden Auf-
gabenstellungen :

Erziehungs- und Pflegedienst in Einrichtungen fur
Menschen mit geistiger Behinderung,
Sonderschul-/Vorschulpadagogik bei Kindern und
Jugendlichen mit Lernbehinderung und geistiger
Behinderung,
Diagnostik. Therapie und Farderung in Einrichtungen
fur Menschen mit geistiger Behinderung.
Medizinische und berufliche Rehabilitation fOr

Menschen mit psychischer Erkrankung und see-

lischer Behinderung,

Die beiden Periodika des Verbandes, .Kerbe Magazin
fur die Begegnung mit Mensct·ten in seelischer Not
und Krankheir (Bereich .psychisch BehinderteV und
.Zur Orientierung' ABere:ch .geistrg Beh',nderte')
erscheinen vierma' im Jahr und kcnnen gegen gerInge
Kosten abonn.ert warden Ste wenden stch in erster
Linie an M.tarbeiter von Etnrrcht,Ingen, s nd aber auch
fur interessierte La'en gedacht iz B fur Angehonge
psychisch Kranker)

.Kerbe' behandelt in jedem Heft ein Schwerpunkt-
thema zu Fragestellungen der Hilfe fur psychisch
Kranke und informiert angemein Ober Aktivitaten und
Entwicklungen in diesem Bereich

Die Medien im Bereich Psychiatrie werden. z T unter

Mitwirkung des Verbandes, vom Diakonischen Werk
selbst herausgegeben und sind Ober das Referat
Offentlichkeitsarbeit zu beziehen (gleiche Anschrift wie

Der Verband kann aufgrund seiner Verbindung zu Ein-

,
richtungen uberall in der Bundesreoubtik Referenten

R zu Themen aus dem Bereich psychisch bzw geistig
Behinderter benennen Fur das Honorar getten die

Sjtze des Deutschen Vereins.

' Im Fortbildungsbereich, dessen Angebote sich an Mit-
arbeiter von Einrichtungen richten und auch Interns-

senten aueerhalb des Diakonisctten Werkes offen-

stehen, bestehen Angebote von verschiedenen Seiten
Vom Verband selbst werden Maglichkeiten uber die
zwei Fcrtbildungsdozenturen geboten Informationen

uber diese Angebote konnen bei diesen Stellen selbst

eingeholt werden (Adressen siehe .Empfehlungen}

Schliealich bestehen weitere Angebote durch den Ver-
band direkt sowie durch einzelne Diakonische Werke
oder evangelische Akademien auf Landesebene, die

Wohnen fur Menschen mit psychischer Erkrankung
und seelischer Behinderung,

- Ambulante Dienste fur Menschen mit psychischer
Erkrankung und seelischer Behinderung.

Weiterhin bestehen zeitlich begrenzte Ausschusse und

Planungsgruppen, exemplarisch seien hier die Arbeits
kreise .Sozialpolitik und Recht' und.Mitwirkung von

Angeharigen genannt.

der Verband, Tel.: 0711/2159-456 oder 455) Die
Medien dienen zum grOBten Tell der allgemeinen Infor-
mation der Offentlichkeit uber Probleme psychisch
Kranker; daneben gibt es auch einige Materalien mr ;

, psychiatrisch Tatige

Exemplarisch elwahnt sei die Brcschure .Psychisch
krank Psychisch Kranke brauchen Verstandnis, Forde-

rung, Annahme und Begleitung

Zu den Medien, die alle kostenpflichtig sind. gibt es

Preis- und Bestell-Listen, die Clber das Referat Offent

  lichkeitsarbelt bzw Ober die Verbandsgeschaftsstelle zu

beziehen sind.

Interessenten k6nnen sid·  laufend durch das Referat
Offentlichkeitsarbeit Ober die Neuerscheinungen infor-
mieren lassen (kostenlos) oder sich alle Neuerscheinun-

gen zusenden lassen (kostenpflichtig)

: ebenso wie die Angebote der zentralen Diakonischen

Akademie im psychiattschen Bereich in den beiden
Zeitschriften des Verbandes angekundigt werden

Die Diakonische Akademie bietet ein umfangreiches
Fortbildungsprogramm, mit einer Reihe von kurz- und

Ijngerfristigen Kursen, die teilweise auch fur Fragestel-
lungen der Arbeit mit psychisch Kranken von Bedeu-

tung sind. Das Fortbildungsprogramm muB bei der

Akademie angefordert werden (gleiche Adresse wie der
Verband).

Sowohl der Verband als auch die obenerwahnten Fach-
bereiche veranstalten regelmasig offene Fachtagun-
gen. die auch Ausenstehenden gegen Teilnehmer-

gebuhr offenstehen (Ankundigungen Bn den Zeitschrif-

ten des Verbandes)

1
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  Zur laufenden Information Ober die Arbeit des Verban-

des konnen die beiden Zeitschtiften .Kerbe' (psychisch ;
Kranke) und .Zur Orientierung' (geistig Behinderte)

gegen geringe Kosten bezogen werden.

Ober das Referat Offentlichkeitsarbeit des DW (gleiche
Adresse wie der Verband, Tel : 0711/2159-4 56 oder

4 55) kennen Broschuren. Plakate und Faltblatter zur

allgemeinen Aufkljrung Ober psychisch Kranke bezo-

gen werden.

Von Bedeutung ist das Verzeichnis der Einrichtungen
des Verbandes. das im Sommer 1992 neu aufgelegt
und die Anschriften der Mitgliedseinrichtungen in den
neuen Bundeslandem umfassen wird

Im Fortbildungsbereich besteht ein Angebot von

verschiedensten Seiten. das zum Ten den beiden Zeit-
schriften des Verbandes entnommen werden kann.

Weitere Angebote in diesem Bereich sollten bei den
beiden Fortbildungsdozenturen erfragt werden:

Fortbildungsdozentur Sud (Sonnenhof), Sudeten-

weg 92, 7170 Schwabisch Hall

Fortbildungsdozentur Nord/Diakonisches Werk West-

falen, Friesenring 32,4400 Munster

Bei der Diakonischen Akademie (gleiche Adresse wie
der Verband) kann das Jahresprogramm der Fortbil-

dungsangebote der Akademie bezogen werden.

Referenten fur Probleme der Arbeit mit geistig Behin-
derten und psychisch Kranken kannen bundesweit

vermittelt werden.

VERBAND
EVANGELISCHER

EINRICHTUNCEN
FOR GEISTIG UND
SEELISCH

BEHINDERTE e.v.

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

VERBAND

OFFENTLICHER
VERKEHRSBETRIEBE

- VOV -

KamekestraBe 37-39
5000 K6In 1

Herr Dipt.·Ing. Bernhard E. Nickel
(Fachberelchslelter)

0221/525064-66

Der Verband Offentlicher Verkehrsbetriebe (VOV) ist das
Selbstverwaltungsorgan der kommunalen Offentlichen
Personennahverkehrsunternehmen. Die fachlichen und

wissenschaftlichen Ver6ffentlichungen des verbandes
sind als Grundlagen- und Hintergrundmaterial fur die
Gesundheitserziehung geeignet Sie geben Hinweise
auf die BemChungen zur Reduzierung der Wohnum-
feld- und Gesundheitsbelastung durch den Individual-

verkehr

Der Verband affentlicher Verkehrsbetriebe (VOV) mit
Sitz in Kaln hat seinen Ursgrung in dem 1895 gegrun-
deten Verein deutscher StraBenbahn- und Kleinbahn

verwaltungen.
Er ist das Selbstvenvaltungsorgan der kommunaten Of-

fentlichen Personennahverkehrsunternehmen mit den
Betriebszweigen u-Bahn, Stadtbahn, StraBenbahn und
Bus Mitglieder des Verbandes sind auch die Regional-
verkehrsgesellschaften des Bundes sowie Privatbusun

ternehmen. die in ihrem verkehrsgebiet den affentli-
chen Personenverkehr durchfuhren Dem Verband ge-
horen derzeit 173 Unternehmen als ordentliche Mitglie-
der und 20 Verkehrsunternehmen als auBerordentliche

Mitglieder an

Soweit es Aufgaben des verkehrsbetriebeverbandes
betrifft, berat dieser seine Mitgliedsunternehmen bei

technischen, betrieblichen und betriebswirtschaftlichen

Fragen sowie bei Fragen der Tarifpolitik.
Der Verband ferdert at,er auch den Austausch von Wis-

sen zwischen den einzelnen Mitgliedsunternehmen
und fuhrt auBerdem die betriebtiche Weiterbildung
durch.
Weiter hat der Verband auch die Aulgabe, eine gezielte
Offentlichkeitsarbeit fur die Offentlichen Verkehrsbe-
triebe sowie den Offentlichen Nahverkehr durchzufuh

ren.

Auch die Verbesserung des Offentlichen Nahverkehrs
und die Steigerung seiner Wertschjtzung bel den Be-
nutzern f Ilt unter die Aufgaben des Verbandes. Diese
Ziete wift die Verkehrsbetriebevereinigung durch ver-

starkte Kooperation der unterschiedlichen Verkehrssy-
steme wie U-Bahn, Stra Benbahn. Bus und Taxi sowie
durch einen verbesserten Komfort der Verkehrsmittel
erreichen Auch die FOrderung geeigneter neuer Tech-
nologien und Systeme im Verkehrswesen zjhlt der Ver-
band zu seinen Aufgaben.
Zuletzt gel· ren auch Stellungnahmen zu einsdilagigen
Verordnungs- und Gesetzentwurfen zu den Aufgaben
des verbandes. der insgesamt eine Starkung der Wett-
bewerbskraft des offentlichen Nahverkehrs anstrebt

Fur den

emgen Leser

Aufgaben
und zlele
der Institution
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-VOV-

Medlenang

Service-

telstungen

Der Verband affentlicher Verkehrsbetriebe (VOV) verof-
fentlicht einmal jahrlich einen Jahresbericht. in dem
Ober alle vordringlichen Probleme und die hierfOr erar-

beiteten lisungen berichtet wird und der umfangrel
che Datenzusammenstellungen und Statistikubersich
ten enthjlt. Dieser Jahresbericht stellt auch die Tatig-
keit der Regionalgliederungen des Verbandes dar
Alle zwei Monate erscheint die vom Verband herausge
gebene Zeitschrift .Der Nahverkehr, in der vor allem

Ergebnisse und Erkenntnisse der wissenschaftlichen

Verkehrsforschung veraffentlicht werden.

ebote Monatlich erscheint die Zeitschrift .Bus und Bahn mit

Nachrichten, MeinungsjuBerungen und Berichten zum

affentlichen Nahverkehr.
Die .VOV-Nachrichten' ist die eigentliche Mitgliederzei-
tung des Verbandes Sie erscheint unregelmaBig und
bericitet Ober verbandsinterne vorgange und Sachver-
hake.
Bei Bedarf gibt der Verband auBerdem Einzelschriften
heraus, in denen Untersuchungsergebnisse und For-

schungsthemen wie etwa die Rage des Taxieinsatzes

Empfehlungen

Der Verband dffentlicher Verkehrsbetnete VOV t:etet
sener, M tg;:edSJnternehmen e ne breete Palette vcn

D:enstieistungen Hlerzu zaht d:e Bereitstellung von

Hinweisen und Richtlinien zu Einzelfragen des offentli-
chen Nahverkehrs We etwa die Gestaltung und Einrich-
tung der Schienenfahrzeuge, die Gestaltung von Gleis-

anlagen und Haltebereithen sowie die Einrichtung und
Ausfuhrung der elektrischen Anlagen.
Weiterhin bietet der Verband Kurse und Seminare for
die Mitarbeiter seiner Mitgliedsunternehmen an, die

technische, akonomische, Juristische und finanzielle

Aspekte des Offentlichen Nahverkehrs behandeln Na
here Angaben zu diesen Kursen und Seminaren k6n-

nen bei der verbandseigenen Gese!!schaft BEKA-Semi-
nare angefordert werden (1)
Daneben fOhrt der Verband in eigenen Arbeitskreisen
oder in Zusammenarbeit mit Forschungseinricitungen
untersuchungen zu aktuellen Fragen des offentlichen
Nahverkehrs durch Hierzu zahlen Themen wie Strate-
gien der Angebotsgestaltung des offentlichen Perso
nenverkehrs, Verkehrsberuhigung und offentlicher Per-
sonennahverkehr.

Ergjnzend zu diesen Untersuchungen fOhrt der Ver
band dann auch Veranstaltungen verschiedener Art zu

Der Verband Offentlicher Verkehrsbetriebe (VOV) ist in
mehrfacher Hinsicht fur die Gesundheitserziehung im
Lebensbereich Wohnen von Bedeutung
In den Verdichtungsrjumen fuhrt die wachsende Diffe
renz zwisct·ten den Boden-, Bau- und Wohnungspreisen
einerseits sowle den Einkommen aus Beschaftigung
andererseits zu einer Vertagerung der Wohnfunktionen
an preisgunstigere, meist periphere Standorte Die da-
mit verbundene rjumtiche Trennung von Wohnstand-

orten. Arbeitsgljtzen und Versorgungs. sowie Dienst

, leistungseinrichtungen fuhrt zu einer erheblichen Stei-

gerung des Verkehrsaufkommens Verstarkt wird diese

Entwicklung durch die fortschreitende Verringerung
der im Wohnberetch se',bst verbleibenden Funktgonen
einschlieBlich Freizeit, Erholung und Urlaub. die eben-
falls zu einer Steigerung des Verkehrsaufkommens bel

tragt.

Die gesundhemichen Belastungen durch den insbeson

dere in den Stadten und Ballungsgebieten noch weiter

steigenden Individualverkehr mit seinen Larm- und
Schadstoffemissionen und Unfallereignissen sind seit

langem ein Thema der,5ffentlichen Diskussion und in
der Literatur breit dargestellt.

im Offentlichen Personennahverkehr behandelt wer-

den,
Als Arbeitshilfen fur die Mitgliedsuntemehmen erschei-
nen die vOV-Schriftenreihe Ted· nik und die VOV-Schrif-
tenreihe Wirtschaft, die vor allem technische und wirt-
schaftliche Richtlinien enthalten. Zuletzt hat der ver- 1
band auch ein Medienpaket erarbeitet. das den Mit-

gliedsunternehmen zur ScI·tulung des Fahrpersonals zu

psychologisch richtigem Verhalten im Arbeitsalltag von

Bahn und Bus dient.
FOr den Bereich der Schulen hat der Verband Offentli-
cher verkehrsbetriebe ein eigenes unterrichtsmodell

erarbeitet, das sich mit der Benutzung von Bahn und
Bus durch die Schuler befaBt.
Soweit es die vom Verband herausgegebenen Zeit-
schriften und sonstigen verOffentlichungen betrifft.
kOnnen diese Ober den Alba-Fachverlag bezogen wer-

den. Dle Meterialien zum Schulunterrichtsmodell kon-
nen bei den jeweils zustjndigen offentlichen Verkehrs-
unternehmen kostenlos oder beim Klettverlag fur etwa
DM 25,- bezogen werden

d:esen Themen durch Sc v.,rd eirmal Im.,ahr e.ne D,s-

kuss!cnsveranstalt.ing mit Hozhs:hu!!ehrem durrhge-
fuhrt, bel der neue Forschungsvorhaben aus den Be-
reichen Technik, Okonomie und Planung vorgestellt
werden Jahrlich einmal wird aueerdem ein .Pressege-
sprach= fur Zeitungen, Rundfunksender und Fernseh-
anstalten veranstaltet. das diesen die aktuelle Situation
und die verfolgten Ziele des offentlichen Personennah-
verkehrs verdeutlichen soil.
In Zusammenarbeit mit der Studiengesellschaft fur un-

terirdische Verkehrsanlagen wertet der Verband Offent
licher Verkehrsbetriebe vor allem unselbstandige Schrif-
ten, d. h. Zeitschriftenaufsatze oder ScI,riftenreihenbei-

,
trage, mit Bezug auf den Offentlichen Personennah-
verkehr aus und dokumentiert diese in der OPNV-Ute-
ratur-Datenbank. Daruber hinaus besteht auf dem Ge
biet der Uteraturdokumentation eine enge Zusammen-
arbeit des Verbandes affentlicher Verkehrsunterneh-
men mit dem Informations- und Dokumentationsver-
bund Verkehr.

----- -

(1) BEKA-Seminare, KamekestraBe 37·39. 5000 Keln 1

Von daher sind die Bemuhungen des VOV zur Starkung
und Verbesserung des Offentlichen Personenverkehrs
und damit zur Djmpfung des Individualverkehrs von

sich aus scI·lon von hoher gesundheitlicher Bedeutung
Der Ausbau des Offentlichen Personennahverkehrs ist
ein wichtiges Hilfsmittel gerade auch zur Umwelt- und
gesundheitlichen Situationsverbesserung in den ver

kehrsbelasteten Wohnquartieren der Innenstjdte Vor

schlage des Verbandes wie etwa die Einbeziehung des
Taxiwesens in den 6ffentlict·ten Perscnennahverkehr
oder die Verknupfungen von Individualverkehr und of-
fentlichem Personennahverkehr durch .Park and Ride'
sind Anknupfungspunkte fur umfassendere Konzepte
der Gesundheitserziehung im Lebensberelch Wohnen

Die Analysen, Konzepte, Publikationen und Servicelei-

stungen des Verbandes Offentlicher Verkehrsbetriebe
1(6nnen als Basismaterial fur eine Gesundheitserzie
hung im Lebensbereich Wohnen betrachtet werden.
die auch die Einstellung gegenuber dem Verkehr als
Umwelt- und Gesundheitsbelastung sowie das Ver-
kehrsverhalten als gesundheitsbedeutsames Verhalten
mit einbezieht.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

DIE VERBRAUCHER-

INITIATIVE e.V.

Brelte Straee 51
5300 Bonn

Herr Axel Cruse
(Pressesprecher)

02 28/6590 44

Die Verbraucherinitiative e V. ist ein ZusammenschluB
umweltbewuBter Verbraucher. Ihre Informationsblatter

eignen sich fOr die Gesundheitserziehung in den Berei-

chen gesunde Emahrung, Hausmullvermeidung und
ScIlutz vor Wohngiften

Die Verbraucherinitiative e.v ist ein ZusammenschluB

umweltbewuBter Verbraucher ge wurde 1985 als Verein

gegrundet und hat ihren Sitz in Bonn Unterstutzt wird
die Initiative vom Bund fur Umwelt und Naturschutz
e V, vom Bundesverband Burgerinitiativen Umwelt-
schutz. von Greenpeace sowie von weiteren etwa funf-

tausend Mitgliedern. Die Verbraucherinitiative ist ge

meinnutzig
Aufgabe der Verbraucherinitiative e.V ist die Beratung
von Verbrauchem Sle versteht sich dabei als Interes-

senvertretung Okologisch bewueter Verbraucher und
setzt sich fur einen akologischen und gesundheits-
orientierten lebenssti! ein Dabei will die Vereinigung
nicht nur Ober Produkteigenschaften informieren, son-

dem auch mit Informationen und Aktionen zu umwelt-

freundlicherem Konsumverhalten beitragen.
Ein wesentlid·les Themenfeld der Informationsarbeit
der Initiative ist der Bereich gesunde Emahrung: Hier

werden Hinweise auf die Meglichkeiten einer vollwerti-

gen Emahrung. Aufklarung Ober gefahrliche lebens-
mittelzusatzstoffe und uber die Belastung der Lebens
mittel selbst sowie Auskunfte uber die F6rderung des
biologischen landbaues gegeben
Weiterhin halt der Verbraucherzusammenschlue Aus-
kunfte daruber bet'eit, wie die privaten Haushalte durch

Verwendung umweltfreundlicher Putz- und Waschmit

tel sowie durch Abfallvermeidung zur Entlastung der
Umwelt beitragen kannen.
Auch der Wohnbereich selbst ist ein Themenfeld der

Aufklarungsaktivitaten der Vereinigung. Angeboten
werden Hinweise auf die Maglichkeiten gesunden Kh-

nens sowie Informationen Ober Schadstoffe in der
Wohnraumluft und deren Ursachen wie etwa eau-
stoffe, Farben, Lacke und Holzschutzmittel.

Fur den

elligen Leser

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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DIE
VERBRAUCHER·
INITIATIVE e.v.

Medlenangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

Die Verbraucherinitiative e.V gibt fOr ihre Mitglieder
das monatlich erscheinende .Verbraucher Telegramm'
heraus In diesem Informationsdienst wird Ober wich-
tige aktuelle Themen wie Strahlenbelastung von Le-

bensmitte n, Probleme einzelner Nahrungsmittel und
Qber laufende Kampagnen der Vereinigung selbst so-

wie Ober verbraucherbedeutsame Gerichtsurteile be-
richtet. Zusatzlich werden Testergebnisse, Err·lahrungs-
tips und ahnliche Kurzinformationen vermittelt

Die Mitglieder der Verbraucherinitiative beziehen au-

Berdem die Mitgliederzeitschrift .Consum Critik', die

Die Verbraucherinitiative e.V stellt ihren Mitgliedern
eine Reihe von Beratungsangeboten zur Verfugung wie

etwa die nachfolgend aufgefuhrten:

Beratung in Ernahrungsfragen
Beratung bei der Putz- und Waschmitteiverwendung
Beratung bea der Wchnungsrenovrerung
Beraturg bei der Baustoffauswaht

 
Neben diesen Beratungsleistungen bietet die Verbrau

cherinitiative gegen eine geringe Gebuhr auch Untersu-
chungen und Messungen in folgenden Bereichen an:

Die Verbraucherinitiative e.V ist fur die Gesundheitser

ziehung im Lebensbereich Wohnen ein in mehrfacher
Hinsicht interessanter Partner
Der Lebensbereich Wohnen und die Wohnungen sind
zu einem entscheidenden Absatzmarkt und Einsatzbe-
reich for kurz-, mittel- und langlebige Verbrauchsguter
geworden
Daneben sind die Wohnungen durch die Art und Weise
der Auswahl und Verwendung von Infrastrukturleistun-

gen wie Energie und Wasser sowie Gebrauchsgutem al-
ler Art zu entscheidenden EinfluBgr6Ben fur die wei-
tere Steigerung oder fur eine Abschwjchung der Um-
welt-und damit Gesundheitsbelastungen geworden
Die Verbraucherinitiative e V macht solche Zusammen-
hange mit Informationsblattern wie .Einweg ist kein

alle zwei Monate erscheint Dieses Periodikum greift in

Jeder Ausgabe Schwerpunktthemen auf wie Agrarpolitk,
Kunststoffe. Mullvermeidung und wohngifte
Zu widitigen Einzelthemen werden in regelmjeigen
Abstanden aueerdem .Informationsblatter herausge-
geben
Eigene Schriften der Verbraucherinitiative wie etwa

.Dicke Luft Ratgeber gegen Gifte in der Wohnraum-

luft. verbreitet diese Ober ihren BOcherdienst.

RegelmaBige Informationen Ober die Tatigkeit und die

Veroffentlichungen der Verbraucherinitiative setzen
eine Vereinsmitgliedschaft voraus.

Radioaktivitjt von Lebensmitteln, Wasser und Boden
- Schadstoffe in Lebensmitteln und im Wasser

ScIladstoffe in der Raumluft.

Fur kleinere Gemeinden ist die Verbraucherveretnigung
als Umweitberater tat£g S:e betreibt auserdem ernen

Bucherd enst, uber den die emenen Publ,katonen.
aber auch andere wichtige Veroffentlichungen zum

Thema Umwelt und Gesundheit bezogen werden kOn-
nen

Weg· oder .Saubere Wasche schmutzige Gew sser
deutlich, indem sie die Wechselwirkungen von Abfallbe-

tastung und Verpackungsau·Nland bzw. Abwasserbela

stung und Waschmitteleinsatz aufzeigt
Umgekehrt sind die Wohnungen aber auch durch die

Auswahl und den ensatz der dort kombinierten und
konsumierten Guter zu Umwelten fur die Privathaus-

halte geworden, von denen in hohem MaGe Gesund-

heitsbelastungen fur die Bewohner ausgehen kernen.
die aber ebenso zu einer verstarkten Gesundheitssiche-

rung der Bewohner beitragen kOnnen.

Die Broschure.Did(e Luft: Ratgeber gegen Gifte in der

Wohnraumlufr ist ein Beispiel dafur, wie die Zusam-
menhange von Wohnen und Gesundheit einpragsam
verdeutlicht werden konnen

i

--
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In jedem Bundesland gibt es Verbraucherzentralen, die
in der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbande

e.\( (AG\0 zusammengeschlossen sind IBeschreibung
der AGV siehe unter A·)
Die Anschriften der 16 Landes-Verbraucherzentralen fol-

gen anschlieBend. AuBerdem wird als Beispiel die ver-
braucherzentrale in Baden-WOrttemberg beschrieben.

Verbraucherzentrale Baden·Wurttemberg e.v.
PaulinenstraBe 47

7000 Stuttgart 1

Telefon 0711/610923
Telefax 62 89 91

Verbraucherzentrale Bavern e.v.

MozartstraGe 9

8000 Munchen 2

Telefon 089/53987-0
Telefax 537553

Verbraucherzentrale Berlin e.V.

Bayreuther StraGe 40
1000 Berlin 30
Telefon 0 30/219 07-0

Telefax 2 11 72 01

verbraucher-zentrale Brandenburg e.v

Hegelallee 6-8
0-1561 Potsdam
Telefon 00 37/33/35 39 81
Telefax 303983

Verbraucherzentrale des Landes Bremen e.v.
Postfach 100767

ObernstraBe 38-42

2800 Bremen 1

Telefon 0421/320834
Telefax 32 09 70

Verbraucherzentrale Hamburg e.v.

Gr Bleichen 23-27

2000 Hamburg 36
Telefon 040/35001485
Telefax 341116

verbraucherzentrale Hessen e.V.
Berliner StraBe 27

6000 Frankfurt a.M. 1
Telefon 0 69/280701
Telefax 285079

Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern
e.v.
Postfach 27

Damgartener Chaussee 61
0-2590 Ribnitz-Damgarten
Telefon 0037/825/59351
Telefax 3804

VERBRAUCHER-

ZENTRALEN

Verbraucherzentrale Nledersachsen e.v.

Postfach 6126
Herrenstraee 14

3000 Hannover 1
Telefon 0511/91196-01
Telefax 91196-10

Verbraucher-Zentrale Nordrheln-Westfalen e.v.

Mintropstratee 27

4000 Dusseldorf 1
Telefon 0211/3809-0
Telefax 3809/172
Fernschreiber 8586759

verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.v.

GroBe langgasse 16
6500 Mainz 1

Telefon 0 6131/2848-0
Telefax 28 48-40

Verbraucherzentrale des Saarlandes e.v.
HohenzollernstraBe 11
6600 Saarbrucken 1

Telefon 06 81/5 2047-49
Telefax 51583

verbraucherzentrate saclisen e.v.

But-gstraGe 2
0-7010 leipzig
Telefon 00 37/41/291441

verbraucher·Zentrate Sachsen-Anhalt e.v.

Marx-Engels-Platz 14 15
0-4010 Halle

Telefon 00 37/46/872373

verbraucherzentrale Schieswig-Holsteln e.v.

Bergstraee 24

2300 Kiel 1

Telefon 04 31/512 86-87
Telefax 553509

Verbraucherzentrale Thuringen e.v.

Postfach 591
Wilhelm-Kulz-Straee 26
0-5020 Erfurt

Telefon 00 37/61/61312
Telefax 613 90
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VERBRAUCHER-

ZENTRALE BADEN-

WURTTEMBERG e.V.*

Adresse

Ansprechpar·tner

Telefon

AugustenstraBe 6

(voraussichtllch at 1.1.1992:
PaulinenstraBe 47)
7000 Stuttgart 1

Herr U. Aengenvoort
(Leiter der Ernahrungsberatungsstelle)

0711/610927
tvorausslchtlich ab 1.1.1992:
0711/6691-01

Die Verbraucherzentrale Baden-Wurttemberg e V ist
ein gemeinnutziger Verein, der 1958 gegrundet worden
ist und mittletweile 1000 Mitglieder hati darunter
befinden sich viele Vereine und Verbande auf Lander-

ebene

Die Verbraucherzentrale Baden-Wurttemberg ist Mit-

glied der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher (AgV) in

Bonn

Neben den Mitgliederbeitragen tragen Offentliche Mit-
tel zur Finanzierung der Verbraucherzentrale bei, so

daB die Inanspruchnahme von Leistungen fur den Ver-
braucher kostenlos ist.

Die Ziele der Arbeit der Verbraucherzentrale sind es.

den Schutz fur die Verbraucher zu verwirklichen. ihm
bei Problemen zu helfen und ihn umfassend Ober Pro-

dukte zu informieren.

Dies soil erreicht werden durch:

Schaffung und FOrderung geeigneter Einrichtungen
wie Verbraucherberatungsstellen und Verbraucher-
gemeinschaften. die der objektiven Unterrichtung
und Unterstutzung der Verbraucher dienen,

- individuelle Beratung und Unterrichtung der Offent-
lichkeit Ober verbraucherpolitische Fragen sowle FOr-

derung solcher MaBnahmen:
Wahmehmung der Verbraucherinteressen gegen-
Ober Landes- und Bundesparlament sowie Beharden
und Wirtschaft:
Zusammenarbeit mit anderen Verbraucherorgani-
sationen und wissenschaftlichen Instituten zur Erfor-

sctlung von Verbraucherfragen und zur Forderung
der Verbraucherinteressen;
Forderung der geeigneten Bestrebungen zur Her-

beifuhrung objektiver Gebrauchswertfeststellungen
und Verbreitung erarbeiteter Erkenntnisse;
Verfolgung von WettbewerbsverstaBen und anderer

GesetzesverstoBe, soweit hierdurch verbraucher-
interessen beruhrt werden.

* HInwels: Zu den Aufgaben der Verbraucher-
verbande allgemein siehe Beschreibung der Arbeits-
gemeinschaft der Verbraucherverbande' (AgV).

Aufgaben
und Zlele
der Institution
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VERBRAUCHER·

ZENTRALE

BADEN-
WORTTEMBERC
e.v.

Aufgaben
und Zlele
der institution

Medlenangebote

Servke-
'

lelstungen

Die Informationen und Beratungen erstrecken sich auf
die Bereiche:

Kauf und Dienstleistungen
wie z B zu Testergebnissen: von Haushaltsgeraten
bis zur Unterhaltungselektronik; uber Kaufvertrage,
Verbraucherrecht, Textilien, Versicherungen, Kredite,
Reiseunternehmen, Partnervermittlung. Neben-
verdienste, Handwerkerleistungen, Kundendienst,
Versandhandel, Buchclubs und Zeitschriften-

vertriebe, Kaufvertrage, Chemische Reinigung. Haus-

turgeschafte, Kaffeefahrten. ScI'liedsstelle fur Textil-
reinigungsschaden
Bauen - Wohnen - Energie
wie z B zu Entscheidungshilfen, Baukonstruktionen,
Baustoffe und Okologie, Umbau - Modernisierung,
Bauhandwerkerleistungen, Wohnprobleme und ihre

Bewjltigung, Gesundes Wohnen, Mabel, Testergeb-
nisse. Mieterfragen, Energieanwendung im Haushalt,
Warme- und Warmwassererzeugung, Neue Techno-

logien, Heizkostenberatung. Testergebnisse.
Emahning

Die Abteilung Emahrungsberatung der Verbraucher-
zentrale Baden-Wurttemberg e V sieht ihre inhaltlichen

Aufgaben in der Information uber·

bedarfsgerechte Ernahrung verschiedener Alters-

gruppen,
Warenkunde und Lebensmittelrecht.
Lebensmittelherstellung und -qualitat,
preiswerten Lebensmitteleinkauf,

- Selbsthilfegruppen zur Gewichtsreduktion,
- Testergebnisse

Die Weitergabe der Informationen geschieht durch:

- personliche Beratung von Verbrauchern in der Bera

tungsstelle,
telefonische Beratung.

- Offentlichkeitsarbeit, regelmjeige Mitteilungen an

Presse, Rundfunk und Fernsehen.
Durchft:lhrung von Ausstellungen,

- DurchfOhrung von Kursen und Gruppenberatungen,
- vortrage fur verschiedene Adressaten wie VHS,

Schuler. Arzte,
Aktionen, Infostinde,

- For·tbildungen.
telefonischer Ansagedienst zu bestimmten Themen.

Auch in der Arbeit der Emahrungsberatungsstelle hat

das Thema Umweltschutz bzw. Umweltbelastung zuge-
nommen Mit der Steigerung des Interesses der
Offentlichkeit an diesen Themen geht ein verandertes

Bewu Btsein der verbraucher bezuglich der Nahrungs-
mittel einher

Die Et·nahrungsberatung hat so auch den Anspruch,
dem Umweltschutz In ihrer Arbeit einen besonderen

Schwerpunkt beizumessen Der Verbraucher wird einer-
1 seits uber Umweltbe astungen und wie er sich davor

schutzen kann informiert und andererseits auf

  umweltfreundliches Konsumverhalten hingewiesen

Die Publikationen haben insgesamt das Ziel, um- Z
fassende, wissenschaftlich fundierte und allgemein- i

verstandliche Informationen Ober die von der Verbrau
cherzentrale bearbeiteten Arbeitsgebiete zu vermitteln
Dabei nehmen okologische Gesichtspunkte (z. B Anbau
und Herstellung der Nahrung. Verpackung, Gartnem,
Heimwerkern usw) einen zunehmend haheren Stellen-
wert ein

Die Verbraucherzentrale Baden-Wurttemberg gibt 6mal
Jahrlich .Die Verbraucher-Zeitung heraus. Sie enthalt
Informationen uber Aktivitaten der Verbraucher-

zentrale, Berichte und Hinweise sowie ausfuhrlich

erlauterte Gerichtsurteile, die fur Verbraucher interes-

sant sind. Dies bezieht sich auf alle Themen der

Verbraucherzentrale (kostenlos fur Mitglieder).

Daneben hat die Verbraucherzentrale ein umfang-
relches Programm an Broschuren und Merkblattern,
das auch in der .Verbraucher-Zeitung' ver6ffentlicht

wird So z B

Die Verbraucherzentrale verfolgt mit ihren zahlreichen

Semiceleistungen das Ziel, die Erkenntnisse aus den
verschiedenen Geb:eten. so auch der Ernahrungs-
forschung. praxisnah zu vermitteln. Daher haben viele

Serviceleistungen die praktische Umsetzung der Rat-
scI·Ilage z B zur Ernahrungsumstellung zum Inhalt

.Vollwert-Ernahrung

.gesund und umweltschonend essen (gegen
Kostenbeitrag) gibt AufschluB uber die Ernjhrungs-
regeln der Vollwert-Ernahrung anhand der verschie-
denen Lebensmittelgruppen unter Ber,icksichtigung
von Umwelterfordemissen

.Lebensmittel im EG-Binnenmarkr (gegen Kosten-

beitrag) informiert Ober Grundsatzliches zur EG,
Milchimitate, Fleischerzeugnisse, Zusatzstoffe,
Schadstoffe, Pestizide, Tierarzneimittel, Hygiene,
Bestrahlung. Oberwachung.

Zum Thema Emahrung und zu den anderen Gebieten
ist in der Beratungsstelle noch eine Fulle anderer Bro-
schuren erhjltlich, die hierjedoch nicht aufgefuhrt
werden kennen

Zusatzlich sei noch einmal darauf hingewiesen, daB die
Verbraucherzentralen nahezu wachentlich Informa-

tionen uber die Presse publizieren

- Die Ernahrungsberatung der Verbraucherzentrale

Baden-Wurttemberg veranstaltet Fortbildungs-
seminare fur Lehrer, Arzte. Hausfrauen, Schuler etc
und erstellt

Ausstellungen zu verschiedenen Themen der m

Ernahrung (z 8 Vollwertkost)
Die Emahrungsberatungsstelle ist in der Lage, Mate-  

Die Serviceleistungen haben auch die Funktion. Interes-
senten auf die Arbeit der Verbraucherzentrale auf-

merksam zu machen und sie zur aktiven Unterstutzung
der Arbeit zu motivieren

Aus dem Arbeitsgebiet Err·Ijhrung seien folgende Servi-

celeistungen beispielhaft aufgefOhrt:

rialien fur den Aufbau von Ausstellungen bereit-
zustellen

- Unterstutzung der Verbraucher bei Lebensmittel

reklamationen und Auseinandersetzungen mit der
Wirtschaft
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Die Verbraucherzentrale Baden-wurttemberg e V hat
ein thematisch weit gespanntes Informations- und

Beratungsangebot, das sich auf die Bereiche Kauf und
Dlenstleistungen, Bauen - Wohnen - Energie und

Emahrung erstreckt.

Es empfiehlt sich.

- Mitglied der Verbraucherzentrale zu werden und
damit .Die Verbraucher-Zeitung regelmaBig zu

erhalten mit dem Broschurenprogramm und Veran-

staltungskalender und weiteren wichtigen Infor-

mationen,
i - sid·1 in den Verteiler fur die Presseinformationen

aufnehmen zu lassen.

AuBerdem sollte Kontakt zu den Ortlichen Aueenstellen

Verbraucherberatung der Verbraucherzentrale und den
Verbrauchergemeinschaften bestehen (Anschriften
Ober die Verbraucherzentrale)

VERBRAUCHER·
ZENTRALE
BADEN-

WORTTEMBERC
e.v.

Empfehlungen
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

VEREIN FOR
ZAHNHYGIENE e.V.

FeldbergstraBe 40
1 6100 Darmstadt

Herr Ramer
(Geschaftsfuhrer)

Frau ROmer

06151/894814

Der Verein fur Zahnhygiene e V wurde im Jahre 1957
von Zahngflegemittelherstellern gegrundet Er hat die

Aufgabe, .die Offentlichkeit Ober die Bedeutung der

Zahngesundheit und die Gefahren, die dem Korper von

erkrankten Zahnen drohen, aufzuklaren (§ 2 der

Satzung) Der Verein ist von Beginn an als gemein-
nutzig anerkannt

Konkrete Zielsetzung des Vereins fur Zahnhygiene e.V.
ist eine durch Information bewirkte Anderung im

Verhalten breitester Bevolkerungskreise zur Gesund

erhaltung der Zahne

Dieser Zielsetzung dient u a die Koordinierung und

Federfuhrung bei der Entwicklung und Distribution von

Informationsmaterialien

Daruber hinaus organisiert der Verein in Zusammen-
arbeit mit dem OAJ (Deutscher Ausschue fur Jugend-
zahnpflege). dem BDZ (Bundesverband der Deutschen
Zahnarztel und/oder landesarbeitsgemeinschaften
Jugendzahnpflege/Zahngesundheit Kongreaveranstal-
tungen fur die Fortbildung von Zahnarzten. im wesent
lichen Jugendzahnjrzten

Die vom Verein fur Zahnhygiene vertriebenen Materia-

lien sind in dem Katalog .Aufkljrungs-. Lehr- und Lem-

material zusammengestellt Die darin dargestellten
Materialien sind kostenpflichtig Die angegebenen
Preise sind Selbstkostenpreise

Der Katalog wird allen Gesundheitsjmtem. Kranken-
kassen, Schulen und sonstigen Interessenten in der

Bundesrepublik zur Verfugung gestellt

Die dort aufgefuhrten Medien und Hilfsmittel sind vom

Arbeitskreis zahnmedizinische Information gepruft und

als vervendbar anerkannt. Der Geschaftsfuhrer des
Vereins fur Zahnhygiene leitet die Sitzungen dieses
Arbeitskreises als primus inter pares Die primare Auf-

gabe des Ausschusses ist es. darauf zu achten, dae die

empfohtenen Materialien einem einheitlicien. wlssen-
schaftlichen Prophylaxekonzept genugen Ein wesentli
cher Grundgedanke dieses Konzeptes ist es, daB alle

Materialien uber ScI· 10sselpersonen (Eltern, Kindergart-
nerinnen. Kinderarzte. Lehrer, Ausbilder der Bundes
wehr etc.) an die jeweiligen Adressaten herangetragen
werden

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote
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VEREIN FUR
ZAHNHYGIENE

e.v.

Medlenangebote

Service-
lelstungen

Empfehlungen

Speziell an Fachleute wendet sich die vom Verein her-

ausgegebene Zeitschrift .ORALPROPHYLAXE'. Diese
Fachzeitschrift enthalt sowohl wissenschaftliche Bei-

tdge als auch Obersichtsartike! und Berichte uber

Kongresse und die Praxis der Jugendzahnpflege

Der Verein fur Zahnhygiene kann als wichtigste Quelle
werbeneutraler. relativ preisgunstiger Arbeitsmaterialien
bezeichnet werden

'
- Der Verein fur Zahnhygiene organisiert den verteih 1

eines .Kariestunnels' Es handelt sich um einen licht-

  dicht abgeschlossenen schlauchformigen Raum mit ,

Comic-Bildern und informierenden Sprechblasen an  den Wanden Im Mittelpunkt des Tunnels sind
2 Spiegel angebracht, in denen jeder selbst Ober-

prufen kann, ob er saubere Zahne hat, da unter Ein-

wirkung von Schwarzlicht lahnbetage gelb leuchten 1

Der .Kariestunner wurde fur den Verleih an zahn
arztliche Organisattonen, an Krankenkassen. Behor-

den. Verbraucherverantgungen u a zum Einsatz auf

M%,unmusnadndV2%=umnag=nm trgs =NoMen. 1

Der Verein fur Zahnhygiene ist eine wichtige Bezugs·
quelle fur werbeneutrale Arbeitsmaterialien (Zahn

pflegebeutel etc.).

Aus dem Katalog .Aufklarungs-, Lehr- und Lemmate-
rial selen folgende herauszuhebende Materiatien

exemplarisch aufgefuhrt·

Plakate:
Plakat .Zahneputzen macht Spae"
Plakat .BeiBen macht deinen Zahnen Freude*

Broschuren:
Fur den Kindererzt:

Die wichtigsten Informationen aus der Zahnheil-

kunde*

digkeit effektiver Mundhygiene verdeumchen und
durch Sichtbarmachen der Zahnbelage am eigenen
GebiB die Motivation dazu wecken (Der Tunnel sollte

moglichst in Verbindung mit einem Zahnputzbrun-
nen zum Einsatz kommen)

Die Kosten fur Transport, versicherung und Aufstel-

lung tragt der Entleiher Leihgebuhren werden nicht 1
erhoben Allerdings sind die anfallenden Kosten u U
sehr hoch (le nach Entfert·lung von Frankfurtl. so

dae der Einsatz des .Kariestunnels' nur bei GroB-

veranstaltungen und entsprechender Mitwirkung
potenter Sponsoren in Frage kommen durfte

Unterrichtseinheiten:
.Zahngesundheit im Kindergarten 
Lernangebote (inkl. Memory-Spiel)*
.Zahngesundheitserziehung
Unterrichtswerk for die 1 bis 4 Klasse der Grund-
schule*

Das Gebie und seine Gesunderhaltung'
Unterrichtswerk fur die Sekundarstufe I (5 bis

10 Schuljahrr

Modelle:
Demonstrationsgeble mit Burste*

Die Zeitschrift .ORALPROPHYLAXE' sollte von allen
interessierten Fachleuten abonniert werden *

* kostenpflichtig
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

VEREIN ZUR

FORDERUNG VON

ARBEITSINITIATIVEN

UND FIRMEN-

PROJEKTEN e.V.

-FAF-

HedemannstraBe 14

1000 Bertin 61

Herr Salijevic

030/2 511066

Der Verein zur F6rderung von Arbeitsinitiativen und Fir-

menprojekten (FAF  wurde 1985 als gemeinnutziger
Verein gegrondet An def GrOndung waren Vertreter
der Aktion Psychisch Kranke. des Dachverbandes

psychosozialer Hilfsvereinigungen. der Deutschen
Bew3hrungshilfe und der Arbeitskreis .Firmen· in der
Deutschen Gesellschaft fur soziale Psychiatrie beteiligt

Der FAF finanziert sich aus Mitteln der Stiftung der
Firma Freudenberg, aus Beratungshonoraren und

Kostenerstattungen

Das Anliegen der FAF ergibt sich aus der Notwendig
kek, fur psychisch Kranke Arbeitsmdglichkeiten zu

finden, da bei ohnehin angespannter Arbeitsmarktlage
for diese Gruppe naturtich besonders schwer Arbelts-

p tze aueerhalb von Behindertenwerkstjtten zu fin-
den sind. Fur die Wiedereingliederung von psychisch
Kranken ist ein Arbeitsplatz oft von entscheidender

Bedeutung. Oft gehen errleute Klinikaufenthalte auf

eine fehlende adaquate Beschaftigungsm0glichkeit des
Betreffenden zuruck

Die Bedeutung eines Arbeitsplatzes, der einen Platz im
sozialen Leben vermittelt, der den psychisch Labilen in
einen festen sozialen Rahmen stellt. und ihm Ober
Nutzlichkeit und Verdienstmaglichkeit im Rahmen

seiner Maglichkeiten SelbstwertgefuhI verschafft, kann
nicht hoch genug veranschlagt werden Solche Arbeits-

platze zu sci,affen, muB als notwendiger Bestandteil

einer gemeindenahen Psychiatrie verstanden werden.

Der FAF hat es sich vor dem Hintergrund solcher Ober-
legungen zum Ziel gesetzt. Firmen und Initiativen, die

psychisch Kranken Dauerarbeitsglatze bieten, zu bera-
ten und zu begleiten bzw entsprechende Grundungs-

'

projekte beratend zu unterstutzen

Der Verein ist entsprechend auf folgenden Gebieten

tatig:

- Konzeptionelle. organisatorische betriebswirtschaftli-

che und rechtliche Beratung von Initiativen, die dau-

emafte Arbeits- und Verdienstmaglichkeiten fur psy-
chisch Behinderte schaffen wollen,

- Dokumentation des Know-how und der Erfahrung
bereits vorhandener Projekte,

- Vernetzung der vorhandenen Initiativen,
- Fortbildung der Verantwortlichen,
- Vermittlung von Experten zu fachspezifischen

Problemen

Der FAF arbeitet international mit jhnlichen Initiativen

Inder Cooperation of European Firms. Employment
Initiatives and Cooperatives for Psychically Disab!ed

(CEFEC) zusammen

Aufgaben
und zlele

der Institution
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Medienangebote

service-

lelstungen

Die Medien, die der FAF zuganglich macht, richten sich
nahezu ausschlieBlich an Initiatoren und Verantwort-
liche von Arbeitspmjekten, also eine Fachaffentlichkeit
A!!enfa!!s Fait- und Informat onsblatter (kostenlos). die

der Selbstdarstellung dienen, sind fur eine weitere
Offentlichkeit geeignet

Da der Schwerpunkt der FAF in der einzelfallorientier-

ten Beratungsarbeit liegt und dem Verein nur

begrenzte Mittel zur verfugung stehen, werden zum

grdeten Tell Publikationen anderer verlage zum Thema

,Firmen fOr psychisch Kranke und Behinderte vertrie-

ben In diesen Publikationen werden allgemeine und
Sachinformationen zur Problematik von Arbeitsange-
boten fur psychisch Kranke gegeben, weiterhin werden
existierende Projekte vorgestellt. Zu diesen Schriften ist
eine Literaturliste mit Preisangaben erhmtlich.

Den Kempunkt der Art:eit des FAF Stent d e Dr ekt
tezcgere Beratuig vcn bestehenden cder gepianten
Prc,<Aten z.ir S:haffing vcn taberarte,tsc'atzen fur

psy:h,sch <ranke aar Menrre,t.ch geht es date, um

betrtets':,rtscham.:he Figen, Prot.eme der Redits-
form und Antragste[;ung auf Ge:ahrung von Mittean

,

fur dre Grundung Es wird ein Beratungshonorar ver
0 langt, das an den finanztellen Moglichkeiten der rat-

suchenden Initiative orientlert ist Grundsatz dabei ist,
daB eine Beratung an finanziellen Problemen nict·It
scheitern sollte

Referenten vor Ort k6nnen fur die genannten Themen
durch den FAF benannt werden, insbesondere for

Informationsveranstaltungen in erster Unie for mag
liche Trager von Projekten, aber auch fur Verantwort-
liche in der Verwaltung (z B in Hauptfursorgestellen,

Empfehlungen 1 Zur laufenden Information Ober den FAF und die
aktuellen Projekte im Bereich Dauerarbeitsplatze fur

psychisch Kranke sollte der FAF-Rundbrief (kosten-

pflichtigi abonniert werden

Als Publikation der FAF sei hier die Broschure .Arbeits-
hilfen erwahnt, die sich mit F rderungsmaglichkeiten
und Rechtsform von Firmenprojekten befaBt.

Als Periodikum wird der .FAF-Rundbrief' herausge-
geben, der viermal jahrlich erscheint, und von allen
Interessierten (kostenpflichtigt abonniert werden kann.
Dieser bietet aktuelle Informationen zur Arbeit des FAF
und zu den bestehenden Arbeits- und Firmenpro-
jekten

Der FAF bietet eine Videokassette gegen Leihpfand
und Erstattung der Versandkosten an. Auf der Kassette
sind verschiedene Firmenprolekte dargestellt.

Eine kostenpflichtige Aufnahme in den entsprechen-
den Verteiler ist mOglich. Der FAF empfiehlt allerdings
in solchen Fallen das Abonnement des Rundbriefes

Wirtschaftsamtern oder beim Arbeitsamt  Das Honcrar
ist mit dem Le:·.e.':gen Referenten zu vere.rbaren

Der FAF  st au  Ersucl·ten entsprechender Amter h:n
bereit, Antrage von Proiekten auf Gewahrung von Mit-
teln zur Grundung auf d,e wirtschaftltche Tragfahigkeit
der Konzeption hin zu beurteilen

Im Fortbildungsbereich bietet der FAF fur verantwort-
liche Mitarbeiter von Projekten 2- bis 3tjgige Infor-
mationsseminare wiederum vornehmlich zur wirt-

schaft!ichen und organisatorischen Seite solcher Vorha-
ben an Zur gleichen Thematik werden in Abstjnden

einjahrige QualifizierungsmaGnahmen in funf Kurs-
blOcken angeboten. Alle diese Veranstaltungen sind

kostenpflichtig

 
Der FAF beurteilt Antrage von Firmeninitiativen auf

Grundungsmittel hinsichtlich der Aussichten des Pro-

jektes

Grunder und Verantworte:che von Firmenprojekten, die

Dauerarbeitspfatze fur ps¥chisch Kranke bieten sollen,
konnen s ch vcr altem hins:chtlich der betriebswirt

schafth:hen, red· t!:chen und crganisatorischen Fragen
vom FAF kcstenpfl:chtrg beraten lassen

Fur den g!etchen Personenkrers werden Fort-

bildungsangebote zu diesen Fragen veranstaltet (ge-
gen Gebuhren)

Der FAF ist imstande, Referenten vor Ort zu vermitteln

Uber den FAF kann literatur zur Frage der Schaffung
von Arbeitsmoglichkeiten von psychisch Kranken bzw
eine entsgrechende literaturliste bezogen werden

Als audiovisueiles Medium steht eine \/rdeokassette
uber bestehende Arbeltspmekte fur psychisch Kranke
zur VerfOgung (gegen Leihpfand und Versandkosten)

- FAF -

t

1 1
1
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

VEREINIGUNG

DEUTSCHER GEWASSER-
SCHUTZ e.V.

- VDG -

Matthias-GrOnewald-StraBe 1-3
5300 Bonn 2

Frau Flierenbaum

02 28/37 5007

Die 1951 gegrundete, gemeinnutzige Vereinigung
Deutscher Gewasserschutz e.V. (VDG)* verfolgt folgende
Ziele:

- Starkung des Umweltbewuetseins in der breiten

Offentlichkeit,
- Aufklarung der Bevalkerung uber die Notwendigkeit

des Gewasserschutzes,
- Eintreten fur eine Verbesserung der Abwasser-

reinigung,
- schonende Nutzung der Gewasser fur Freizeit und

Erholung,
- Mitwirkung bei der Anpassung des Wasserrechts an

die Erfordernisse einer sinnvollen Umweltgestaltung,
- Einfuhrung national und international einheitlicher

Gewasserschutzbestimmungen

Aktivitaten zur Durchsetzung dieser Ziele:

- Entwicklung. Herstellung und Versand von Infor-
mationsmaterialien zu Fragen des Gewasserschutzes
(Broschuren und Faltblatter, Plakate, Schulwandbilder

etc.),
- Durchfuhrung gezielter Informationskampagnen

(Versand von Unterrichtsmaterial an alle Grund-,
Haupt- und weiterfuhrende Schulen sowie berufs-
bildende Schulen in der Bundesrepublik),

- Beteiligung an Messen und Ausstellungen.
- Betreuung der Wanderausstellung .WIR UND DAS

WASSER im Auftrag des Bundesministeriums fur

Umwelt. Naturschutz und Reaktorsicherheit und der
Bundeslander.

- Mitwirkung bei der Wassergesetzgebung,
- Presse- und Offentlichkeitsarbeit.

* Spektrum aller an der Reinhaltung des Wassers und
dem Schutz der Gewasser interessierten Kreise, Ein-

zelpersonen (Professoren, Studenten, Schuler),

Forschungsinstitute, Wassersport:verbande, Fische-

reivereine. Wasserbeschaffungsverbande, Abwasser-
verbjnde, Industriebetriebe, Wasserversorgungs-
unternehmen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen

Aufgaben
und Ziele
der Institution
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Medlenangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen

Die Schriftenreihe der Vereinigung Deutscher Gewas-
serschutz e.v. umfaet eine Vielzahl verschiedener
Medien und Medienarten Es sind dies Brosct·lOren, Pia-
kate, Spiele und sog. Schuleinheiten bestehend aus:

Wandbild, Lehrerbegleitheft und Schulerarbeitsbogen

Die wichtigsten Materialien der Schriftenreihe sind auf
einem Informationsblatt zusammengestellt Es enthak

Kurzbeschreibungen, Angaben uber Zielgruppen sowie
Hinweise auf SchutzgebOhren und Versandbedingun-
gen.

Alle Materialien des Vereins befassen sich mit der Pro-

blematik .Schutz des lebensnotwendigen Elements

Wasser

  Die Vereinigung betreut die Wanderausstellung .WIR
UND DAS WASSER'

.Wasser B!ut des Planeten Erde', .Wasser in Gefahf,

.Zeit zurn Hande:nr Dies s 'ld Stchv.crte aus der Aus-
Ste;£ung .WIR UND DAS WASSER' Ihr An!.egen ist. uber
Wert und Bedeutung des Wassers fur Mensch und

umwelt zu informieren und auf die Gefahrdungen des

Wassers durch Eingriffe des Mensct·len in die Natur
hinzuweisen. Daruber hinaus soil der Besucher zu

umweltbewu8tem Verhalten motiviert werden Welchen

persbnlichen Beitrag der einzelne zum Schutz der
Gewasser leisten kann, wird an zahlreichen konkreten

Beispielen aufgezeigt. '

Die eingesetzten Ausstellungsmedien bewegliche
Modelle, Schautafeln. FlieBgrafiken, Diakasten, Videos

wurden nach modernen lernbiologisct·ten Erkenntnis-

sen gestaltet Der Besucher ist nicht nur passiver
Betrachter. sondern erfahrt die Aussagen zum Tel
durch aktives Mitspie!en Dies soil he:fen, ein t eferes
Verstandnis zu wed<en. soil faszinieren, aktevieren, zur

weiteren Diskuss cn und ir·trerem Verarbe.ten anregen

D,e Ausstellung Ist als Enteressante Untemchtsergan-
zung auch besonders geeignet fur Lehrer und Schuler
Die dargebotenen Informationen lassen sich ohne
weiteres in den Unterrichtsstoff der verschiedenen

Schultypen und Altersklassen einfugen.

Die Vereinigung Deutscher Gewassersct·lutz e V bietet i
zum Umweltschutzthema .Wasser eine Vielzahl von

 

Informationsmaterialien an

Fur diejenigen. die sich diesem Spezialthema in imend
einer Form - eventuell in Zusammenarbeit mit Schulen

widmen wollen, kOnnen die allerdings kostenver-

ursachenden Materialien der .Schriftenreihe der VDG' ;
von Interesse sein.

Ein Infoblatt und das Gesamtverzeichnis der ScI,riften-
reihe kdnren kostenlos angefordert werden

Die Verleihbedingungen sowie technische und organi-
satorische Hinweise sind Informationsmaterialien zu

entnehmen. die angefordert werden kOnnen

Fur weitere Auskunfte und Terminabsprachen steht die  
Geschaftsstelle der Vereinigung unter o a Telefonnum-
mer zur Verfugung.

-VDG-
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Adresse

Ansprechpar·tner

Telefon

Telefax

VORSORGE-INITIATIVE

AKTION SORGENKIND

lersnerstraBe 40
6000 Frankfurt am Main 1

Frau Sigrun Hailbach (Pressesprecherin)

0 69/55 06 51/52

0 69/5 96 24 51

Die Deutsche Behindertenhilfe Aktion Sorgenkind e.V.
hat seit ihrer Grundung im Jahr 1964 als gemeinnutzi-
ger Verein das Ziel, Notstande im Behindertenbereich
in der Offentlichkeit bekanntzumachen und fur Abhilfe

zu sorgen, indem der Mitburger zu solidarischer Hilfe

aufgerufen wird. Dabei hat sie sich auf die Hilfe fur
Kinder und Jugendliche konzentriert

Mit dieser Zielsetzung haben sich das Zweite Deutsche
Fernsehen und in der Behindertenhilfe tjtige freie Ver-
bjnde in der Deutschen Behindertenhilfe Aktion Sor-

genkind e V zusammengeschlossen

Ausgangspunkt fur die Grundung der Aktion Sorgen
kind war die vielfach katastrophale Situation behinder

ter Kinder und Jugendlicher in der Bundesrepublik
Deutschland zu Beginn der 60er Jahre Fast Oberall
fehlten Sonderkindergjrten, Sonderschulen, Tagesstat
ten und Beschutzende Werkstjtten.
Auch die Contergan-Katastrophe ruckte nachdrucklich
die Stituation behinderter Kinder in das Bewuetsein der
Gesellschaft.

Die Aktion Sorgenkind finanziert sich seit 1964 durch
die ZDF-Lotterien und den Aufruf zu Spenden.

Lotterien:

- VergiBmeinnicht (1964-1970)
- Drei mal Neun (1970-1974)
- Der groBe Preis (ab 1974)

Die Aktion Sorgenkind tritt immer nur als Mittler und
Vermittler auf. Sie selbst betreibt keine Einrichtungen,
besitzt keine Behindertenfahrzeuge und unterhalt
keine Arbeitsplatze fur Mitarbeiter.

Sie hilft mit ihren Zuschussen immer erst dann. wenn

alle anderen Finanzierungsmdglichkeiten ausgeschapft
sind. Bei allen Projekten mussen auch Eigenmittel auf-
gebracht werden

Seit 1979 mit Grundung der Vorsorge-Initiative hat die
Deutsche Behindertenhilfe Aktion Sorgenkind ihr Wir-
kungsfeld uber die unmittelbare Behindertenhilfe hin-

aus erweitert und vetwendet einen Teil der ihr zuflie-
Benden Mittel fur Gesundheitsaufklarung im Bereich
Vorsorge- und FruherkennungsmaBnahmen.

Aufgaben
und Zlele
der Institution

1
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VORSORGE-
INITIATIVE
AKTION
SORGENKIND

Aufgaben
und Ziele
der Institution

Medlenangebote

Service-

Batungen

Bis 1989 geschah dies durch jjhrlich wechselnde
Schwergunktkampagnen, in denen jeweils ein Risiko-
faktor fur die Gesundheit von Kindern verdeutlicht
wurde. Seit 1990 ist die Arbeit der Vorsorge-Initiative
auf kurzere Vorsorgeaktionen umgestellt, in denen
jeweils aktuell besonders dringliche Vorsorgeprobleme
aufgegriffen werden. Das Konzept der vorsorge-Initia-
tive orientiert sich seit ihrer Grundung an den folgen-
den Prinzipien:

- langfristige, behutsame, kontinuierliche Information,
absolute fachliche Seriositat jeder Information und
Empfehlung durch Abstimmung mit Arzten und
Wissenschaftlern.
Einbindung aller relevanten Institutionen in die ein-
zelnen Kampagnen mit dem Ziel enger Kooperation,

- verstandlichkeit der Medien und aktive Ansprache
der Zielgruppen durch Nutzung des gesamten
Offentlichen Kommunikationsangebotes,

- klare Verhaltensempfehlungen, die leicht zu befol-

gen sind.

Thematischer Schwerpunkt der vorsorge-Initiative sind
Gesundheitsinformationen zu Schwangerschaft und
Geburt und zu den ersten Lebensjahren eines Kindes.

Wichtigste Zielgruppe der Arbeit der Vorsorge-Initiative
sind alle Erwachsenen, die unmittelbare Verantwortung
fur die Gesundheit von Kindern tragen. Dies sind Eltern
und Verwandte sowie Arzte (besonders Kinder-. Allge-
mein- und Frauendrzte), Hebammen, Pflegepersonal,
Berater und Pjdagogen Als Multiplikatoren werden
weiterhin Joumalisten angesprochen.

  Das Medienangebot der Aktion Sorgenkind ist in erster
Unie auf das jeweils aktuelle Vorsorgethema abge-
stimmt

In diesem Rahmen gibt es folgende Angebote.

den monatlichen Pressedienst R,r die Publikations

presse Hier werden Artikel zum jeweiligen Schwer-
punktthema wie auch zu allgemein interessierenden

Vorsorgeproblemen Journalisten und Redaktionen
kostenlos zur Veraffentlichung zur Verfugung ge-
stellt;
die Vorsorge-Infos mit Informationen zum Thema
der jeweiligen Vorsorgeaktion, die sich direkt an die

jeweilige Zietgruppe wenden

Diese vorsorge-Infos werden in einer Auflage von je
2 3 Mio Exemplaren kostenlos verteilt Distribu-

tionswege sind Arztpraxen, Apotheken und
Beratungsstellen.

Broschuren zu den bis 1988 durchgefuhrten Jahres-
kampagnen sind:

Ratelnschutz

Schwangerschaftsvorsorge
Fri)herkennung durch Vorsorgeuntersuchungen bei
Sauglingen und Kleinkindern

Fruherkennung von Hor- und Sehschaden

Unfaliverhutung
Impfschutz
seelische Gesundheit

Die Vorsorge-Initiative stellt Ober ihre Pressedienste
hinaus Journalisten auf Anfrage weitergehende Vor-

sorge-Informationen zur Verfugung und unterstutzt
sie bei der Recherche.

Der Offentlichkeit werden die Medien der einzelnen

Vorsorgeaktionen angeboten

Beispielhaft soil hier die Broschure der Kampagne .See-
lische Gesundheit' ausfuhrlicher dargestellt werden

1 Das Motto lautete: 1
Kinderseelen sind zerbrechlich

Diese Broschure baut auf zwei grundsjtzlichen Beob-

achtungen von Arzten, Psychologen und Padagogen
auf:

1 Das Risiko einer seelischen Erkrankung bei Kindern
138t sich stark verringern, wenn sich Emachsene an

einige einfache Regein halten
2. Die Bereitschaft, uber das Thema .Seelische Krank-

heiten bei Kindern offen zu reden, hat zugenom-
men.

Inhaltlich geht es einmal darum. von der kinderpsycho-
logischen Seite her einige Grundregeln, die fur die
seelische Gesundheit von Kindern wichtig sind, zu ver-

stehen, zum anderen geht es um rein praktische Infor-
mationen, wie seelische Erkrankungen bei Kindern

fruhzeitig zu erkennen sind und wo Eltem Rat und
Hilfe finden kannen

Die bis 1988 erschienenen Broschuren wurden 1989
Oberarbeitet und in .Der komplette Vorsorgeplan zu-

sammengefaet Dieser 144seitige .Vorsorgeplan ist ge-
gen Erstattung der Portokosten von DM 3.20 bel der

Geschjftsstelle der Aktion Sorgenkind, Franz-Lohe-Str

17, 5300 Bonn 1, erhaltlich, solange die Auflage reicht
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

2 WEITERBILDUNGS-
STUDIUM

ARBEITSWISSENSCHAFT

Universitat Hannover

Lange Laube 32
3000 Hannoverl

Klaus Schahn
Frank Wattendorf

0511/7624846

Das Weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaft ist ein

Studienangebot, das sich an berufstjtige Frauen und

Manner richtet Mit diesem, 1980 geschaffenen Stu-

diengang hat die Universitjt Hannover in mehrfacher
Hinsicht Neuland betreten: Es ist ein Studienangebot,

,

das berufsbegleitend. abends und an Wochenenden

(Freitagabends/Samstagvormittags) studiert werden

kann Die Voraussetzung fur die Teilnahme ist nicht das

Abitur, sondern eine mindestens 2mhrige Berufserfah-

rung. Freies Belegen der einzelnen Kurse ermaglicht es

den Studierenden, ihre zeitliche Beanspruchung selbst
zu bestimmen und inhaltliche Schwerpunkte nach eige-
nen Interessen zu setzen.

Auch die inhaltliche Konzeption orientiert sich an den

BedOrfnissen der beruflichen Praxis: Ausgangspunkte
der Seminare sind bestimmte Problemstellungen der
Arbeitswelt. Die arbeitswissenschaftlichen Fachgebiete
werden danach befragt, welchen Beitrag sie jeweils zur

Analyse oder Problemlesung leisten kannen (problem-
bezogenes und nicht fachbezogenes Studium). Sowohl

technische als auch sozialwissenschaftliche und medizi-

nische Aspekte werden einbezogen.

Neben der Vermittlung von Wissen spielen in den Se-
minaren die Berufserfahrungen der Studierenden eine
wesentliche Rolle. Bewahrt haben sich wechselnde

Lehr- und Lemformen, in denen die Studierenden und
die Dozenten/innen ihre Erkenntnisse und Erfahrungen
austauschen und so gemeinsam Thesen erarbeiten

und Problem16sungen entwickeln

Aktuelle Arbeitsbereiche im WA sind:
- Neue Technologien und Arbeit
- Planung und Gestaltung von Produktionssystemen
- Arbeit und Beratung
- Betriebliche Personal- und Sozialpolitik
- Mitbestimmung und rechtliche Gestattung der Arbeit
- Gesellschaftliche und individuelle Bedeutung der

Arbek
- Betriebliche Suchtpravention
- Arbeit und Gesundheit

Besonders und beispielhaft hingewiesen werden soil
auf den Arbeitsberetch .Arbeit& Gesundheit:

Infolge der technischen und sozialen Entwicklung un-

terliegt der Zusammenhang von Arbeit und Gesundheit
einem stjndigen Wandel. Neben den nach wie vor exi-
stierenden .klassischen' Gefahren industrieller Arbeit
(wie larm, Schmutz, schwere karperliche Arbeit) spielt
die Vemendung chemischer Stoffe eine wachsende

Aufgaben
una Zlele
der Institution

1
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STUDIUM

ARBEITS-
WISSENSCHAFT

Aufgaben
una Zlele

der Institution

Medlenangebote

Empfehlungen

Rolle. Die gesundheitsschadigende und Okologische
Wirkung eines Stoffes ist oft schwer einzuschjtzen.

Die hiermit verbundenen Probleme einschlieelich der

zunehmenden Zahl von Arbeits- und Umweltschutzbe-

stimmungen sowie neue Mee-und Kontrollverfahren
mussen beherrscht werden. Daraus ergeben sich steb

gende Anforderungen an alle, die im Arbeits-, Umwelt-
und Gesundheitsschutz tatig sind.

Mit der Anwendung von Informations- und Kommuni-

kationstechnologien in nahezu allen Bereichen der Pro-

duktion, Verwaltung und Dienstleistungen gewinnen
neue Formen psychischer Gesundheitsgefahren an Ge-
wicht. Arbeiten mit geringer oder einseitiger karper-
licher aber hoher psychischer Belastung. bel der z. B.

Zeitdruck mit hoher Verantwortung fa Menschen oder

Anlagen kombiniert auftritt: Dieser Gefjhrdungsbereich
ist bisher erst ungenugend erforscht Es wird aber in

Zukunft erforderlich sein, auch hier Strategien und

Konzepte des Gesundheitsschutzes zu ent,vicketn

Diese generellen Entwicklungstendenzen bestimmen

jedoch ncch n Tcht unmittelbar das gesundheitlictie
Risiko Auf betnebl:cher Ebene ist entscheidend. wie
mit potentiellen Gefahren umgegangen wird Wichtige 1
Faktoren sind hier:

Eigene Publikationen ergeben sich aus den einzelnen

Kursen (Projekt- und vertiefungskursen) Diese Ergeb-
nisse ausgewjhlter Projektkurse werden in einer Reihe

(.Projekt) veraffentlicht: etwa Broschuren Ober.Aufkla
rungsaktion zum Problem Alkohor, .Sicherheitsbeauf-
tragte im Betrieb oder uber.Gefahrstoffe im Buro'
Dadurch soil ein Transfer arbeitswissenschaftlicher Er-

kenntnisse in die betriebliche Praxis geleitet werden.
Die Publikationen sind Ober den Weiterbildungsstu-

Das Weiterbildungsstudium Arbeitswissenschaften der
universitat Hannover ist ein beispielhaftes, auf die be-
rufliche und betriebliche Praxis ausgerichtetes Bil

dungsangebot, dessen Materialien und Erfahrungen
for alle padagogischen Anstrengungen im Bereich

.Arbeit und Gesundheir sehr zu empfehlen sind

- Die Qualitjt des betrieblichen Arbeitsschutzes,
- Grundsatze der Arbeitsgestaltung und -organisation:
- Maglichkeiten, riskante Art)eitsbedingungen oder

Verhaltensweisen zur Sprache zu bringen und zu

verandem;
- betriebliche Fuhrungsstile und Personatpolitik.
- ind'viduelle Umgangsformen mit Gesundheitsgefah-

ren und Streasituationen.

Die Zielsetzung in diesem Arbeitsschwemunkt ist es,
eine integrative Sichtweise des Zusammenhangs von

Arbeit, Gesundheit und Umwelt zu fordem und An-

satze fur eine praventiv orientierte Gesundheitsschutz-

strategie zu entwicketn: Ein wichtiger Schr'itt auf die-
sem Weg ist die Integration des Fachwissens der Exper-
ten mit dem Erfahrungswissen der Betroffenen.

Dieser Teil des Studienangebotes richtet sich sowohl an

alle, die sich fur Arbeits- und Gesundheitsschutzfragen
interessieren, als auch an Experten und Expertinnen
des betriebrlchen und uberbetrieblichen Arbeitsschut-

zes wle an diejenigen Fachkrafte, die Arbeitsbedingun
gen und betnebliche Sozialbeziehungen maegeblich
gestalten

diengang in Hannover fur einen geringen Betrag er-

haltlich

Ansonsten ist lediglich auf das halbjjhrlich erschei-
nende Kursprogramm hinzuweisen, das ebenfalls uber
den Studiengang zu erhalten ist und in dem die einzel-

nen Lehrangebote mit kurzer Erljuterung aufgefuhrt
sind.
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

WISSENSCHAFTLICHES

INSTITUT DER ARZTE
DEUTSCHLANDS e.V.

- WIAD -

Godesberger Allee 54
5300 Bonn 2

Dr. Kreuter

0228/8104·0 (Zentrale)

Vom Wissenschaftlichen Institut der Ante Deutschlands

(WIAD) e.v. wird Seit 1979 die gesamte Forschung im
Bereich des Hartmannbundes getragen. Der grOBte
freie Arzteverband Deutschlands verfugt damit im Ver·

glelch zu anderen arztlichen Organisationen im freiver-
bandlichen Sektor auch Ober die groete Forschungs-
einrichtung.

In seinen Hauptaufgabenbereichen konzentriert sich

das Institut auf sozialmedizinische und gesundheits-
politische Fragestellungen. Im Vordergrund der WIAD-

Forschung steht dabei die Gesundheitsfarderung, eine
der zentralen Aufgaben der Gesundheitspolitik in den
90er Jahren. Die Grundlagen der .Gesundheitsf6rde-
rung als irztliche Aufgaben- - verfaet von Prof. Dr. H.

Bourmer - sind Gegenstand von Band 1 der WIAD-
Schriftenreihe, der seit 1989 in einer 2. Auflage vorliegt.

Ober die Schwerpunktprogramme des WIAD informiert

beispielhaft die nachstehende Obersicht. Im folgenden
wird Ober die Ergebnisse der wichtigsten Projekte aus-

fuhrlicher berichtet. Ober weitere hier nicht im Detail
behandelte Aktivitaten sowie geplante Forschungsvor-
haben des Instituts kannen Informationsmaterialien bei

der WIAD-Geschjftste le im Hartmannbundhaus, Go-

desberger Allee 54,5300 Bonn 2, angefordert werden.

Der Bundesminister fur Forschung und Technotogie
(BMFT) forderte seit 1979 in Abstimmung mit dem Bun-
desminister for Jugend, Familie, Frauen und Gesund-
heit (BMJIFFG) die Deutsche Herz-Kreislauf-Praventions-
studie (DHP). an der WIAD maGgeblich als Koor :lina-

tions- und Geschaftsstelle fur die Gesamtstudie sowie
als fur die Arzteschaft zustandiges Institut beteiligt war.

Ein Beschlue der 50. Gesundheitsministerkonferenz sah

vor, die Bemuhungen des Offentlichen Gesundheits-
dienstes (OGD) um die Prjvention zu aktivieren. WiAD
hatte die Aufgabe ubernommen, auch diese dritte tra-

gende Sjule des Gesundheitswesens in der Bundesre-

publik Deutschland starker In die Institutsarbeit einzu

beziehen. Im Oktober 1984 wurden im Rahmen des
.Programms zur Intensivierung der Gesundheitserzie-

hung durch den Offentlichen Gesundheitsdiensr Bewil-

ligungen fur zwei entsprechende Projekte durch die
Bundeszentrale fur gesundheitliche Aundjrung (BZgA)
fur WIAD ausgesprochen. Diese bezogen sich auf die
Bestandsaufnahme gesundheitserzieherischer Maenah-
men in ausgewjhlten Gesundheitsjmtern sowie auf die
Ermittlung der M6glichkeiten und Vorstellungen dieser

Amter. die Gesundheitserziehung zu intensivieren. Im

Rahmen des OGD-Programms wurden von WIAD u. a.
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die ersten Teile des .Gesundheitswegweisers' fur den
Einsatz bei der Durchfuhrung gesundheitserziehe-
rischer MaBnahmen durch den OGD erstellt. Fur die
Jahre 1987 bis 1989 war es Aufgabe des Instituts, die

Erfahrungen aus der DHP fur den OGD zu dokumentie-

ren und daraus Empfehlungen fur Gesundheitsamter
abzuleiten. Zur Jahresmitte 1989 wurde neben einem

umfangreichen Dokumentationsband auch eine kurz-

gefaete .Handlungsanleitung fur den Offentlichen Ge-
sundheitsdienst zur Nutzbarmachung von Erfahrungen
aus der Deutschen Herz-Kreislauf-Praventionsstudie

(DHPr vorgelegt. Sie kann unter dem Titel .praven-

tionsgeschaftsstellen in Gesundheitsjmtern sowohl

von der BZgA (Bundeszentrale fur gesundheitliche
Aufkljrung, Ostmerheimer StraBe 200. 5000 Koln 91)
als auch von der Geschiftsstelle des WIAD in Bonn

bezogenwerden.

Die Projektgruppe.Prioritare Gesundheitsziele
,
der

auch das WIAD angehart, erhielt 1985 von der Bundes-
regierung (BMJFFQ und der Selbstverwaltung der
deutschen Arzte und Zahnjrzte den Auftrag, Materia

lien zu entwicketn, die als Entscheidungsgrundlagen
zur Formulierung pnoritarer Gesundheitsz,ele in der
Bundesrepbblik Deutsch and berangezcger werden

kcnnen Ausgangsp,ink: der Si:Jaticnsan yse and Z el-
bestimmurg stncI d.e vorharclenen Strukturen Jnseres

Gesundhertswesens sow.e der gegen'*amge mediza-
nische Kenntnisstand D,e pnor,taren Gesundhe,tsztele
orientieren sich an gesundheitsstatistisct·ten Daten bzw

  gesellschaftlichen Wertpramissen und formulieren Ziel-  

vorstellungen in Form eines MaBnahmenkatalogs, bei

dem nicht die Kostendjmpfung der letztlich alles ent-
scheidende Faktor ist Eng hiermit verbunden sind Auf-
bau und Entwicklung einer Gesundheitsberichterstat-
tung, die entscheidende epidemiologische Daten fur

darauf aufbauende gesundheitspolitische MaBnahmen

; liefern soil. Die Kenntnis dieser Daten ist gerade fur die

i praventiv ausgerichtete Gesundheitspolitik unverzicht-
  bar

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens bearbeitete
WIAD zusatzlich die spezielle Fragestellung .Gesund-
heitsprobleme und -risiken der ausljndischen Bevdke-

rungsgruppen in der Bundesrepublik Deutschland·. Die

Beschaftigung mit diesem Themenkomplex und die
Beurteilung der hier erzielten und ebenfalls 1989 vor

gelegten Forschungsergebnisse futirten zu einer

engen Zusammenarbeit des WIAD mit der vet·gleich-
baren franzasischen Forschungsinitiative .Migration
Sante' in Paris, der Europaischen Gemeinschaft (EG)
sowie mit der World Health Organization (WHO). Die

Anerkennung des WIAD als offizielles WHO-Kollabora-
tionszentrum wurde zum Jahresende 1990 ausgespro-
chen Die gute Zusammenarbeit mit der WHO und die
Ober Jahre entwickelten positiven Kooperationsbezie-
hungen mit dem BMJFFG waren ebenfalls maBgeblich
dafur daB WIAD im Auftrag beider Institutionen in der
Zeit vom 17 bis 20.12.1990 in Bonn einen internationa-
len Kongree zu Fragen der Organisation und Finanzie-

rung der Gesundheitsf6rderung ausrichtete

Im internationalen Rahmen ist WIAD auch auf dem
Gebiet der Praventionsforschung aktiv Der wichttgste
Bezug ist dabei in der Kooperation mit amer kanlschen

Regierungsste:'en und Forschungs nstituten abf b.0.
med,zin,fr·hem Geb:et zu set'en Im Rahmen e nes

Reg.emngsatkcmmens z:.,schen Qen USA und der
Bundesreput::k Deutschland fung:eren d.e Prolektstabe
der Gesellschaft fur Strahlen- und Umweltforschung
(GSF) und der Deutschen Forschungsanstalt fur Luft-
und Raumfahrt (DLR) sowle das WIAD als Trager der
Zusammenarbeit

Seit dem 1 November 1987 fuhrt WIAD im Auftrag des
BMJFFG ein .Modell der ambulanten arztlichen HIV-

Positivenbetreuung in Anlehnung an das .Frankfurter

HIV-Projekt in den Rjumen KOIn, Bonn und Aachen
durch Dabei wird ein besonderer Akzent auf das in
diesem Bereich bisher noch nicht hinreichend genutzte
spezifische Vertrauensverhaltnis zwischen Patient und

  Ant gelegt, dessen duale Grundvoraussetzungen und

Entwicklungsm5glichkeiten durch zusatzliche Fortbil-

dungsmaGnahmen zur HIV-Positivenbetreuung gestarkt
werden sollen

1 1
1

1

1
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WISSENSCHAFTLICHES

INSTITUT DER

ORTSKRANKENKASSEW

- WldO-

Adresse

Ansprechpar·tner

Telefon

Kortrijker straBe 1

. Postfach 20 03 44
5300 Bonn 2

Frau Dr. Eberle

02 28/84 33 92

Das Wissenschaftliche Institut der Ortskrankenkassen
(WIdO) bearbeitet gesundheitsdkonomische und sozial
wissenschaftl:che Fragestellungen im Bereich des
Gesundheitswesens

Es erarbeitet Basisinformationen und entwickelt Ent-

scheidungshilfen fur

die Geschaftsfuhrung der selbstverwalteten und

autonom entscheidenden AOKs,
- politische Cremien,

wissenschaftliche Diskussionszusammenhange

Das widO selbst betreibt keine Aufkldrung fur breite
Bevolkerungskreise, leistet aber wissenschaftliche Vor-
arbeiten fur die Medienentwicklung des AOK-Bundes-
verbandes (AOK-BV). Daruber hinaus erarbeitet das
Wldo Entscheidungsgrundlagen fur den AOK-Bundes-
verband und stellt gesundheitsakonomisch und
gesundheitspolitisch relevante Daten fur die Forschung
im Hochschulbereich zur Verfugung.

Die Publikatonen des Wido sind in einem .Wido-Ver-

offentlichungsverzelchnis' zusammengefaSt

Die Veroffentl.chungen des WidO bearbeiten folgende
Themenschwerpunkte:

Gesundheitsdkonomie/Systemfragen des Gesund
heitswesens

Epidemiologie/Krankheitsursachen/Behandlungs-
formen

Pravention/Fruherkennung
Ambulante medizinische Versorgung
zahnarztliche versorgung
Heil- und Hilfsmittel/Arzneimittel
GK\/-Arzneimittelindex

Das .WIdO-Veroffentlichungsverzeichnis vArd pen-
odisch aktualisiert Zusatzlich erfolgt uber Neuerschei-

,
nungen eine Vorab'nformation in Bnefform

Es besteht die Mogl;chkeit, Interessierte in einen Ver-

i teiler aufzunehmen

Aufgaben
und Zlele

1 der Institution

Medienangebote
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Medlenangebote

Service-

lelstungen

Die WIdO-Materialien wenden sich primdr an Schlussel-

personen. konnen aber auch von interessierten Laien

angefordert werden Sie sollen Hintergrundinformatio
nen und Entscheidungshilfen liefern und damit
Verwendung finden:

- in Beratungssituationen,
als Basis-Info fur die Fortbildung von Schlussel-

personen,
- als Entscheidungsgrundlage in gesundheits-

politischen Zusammenhjngen.

Die Materialien kannen einzeln oder in geringen Stuck-

zahlen angefordert werden. Fur einen Teil der Materia-
lien ist eine Schutzgebuhr zu entrichten, andere sind
kostenfrei beziehbar Im einzelnen gibt daruber das

Veraffentlichungsverzetchnis Auskunft

Aufnahme In den WidO-Verte.:er

Empfehlungen Interessierte sollten sich in den Verteiler des Wldo
aufnehmen lassen.

 
Beispielhaft seien folgende empfehlenswerte Einzel
materiatien fur den Bereich Zahngesundheit auf-

gefuhrt.
S 4 Zahnmedizinische Prophylaxe aktuelle
Bestandsaufnahme SchluBfolgerungen fur die Pra
Xis. Bericht der Kommission Zahnmedizinische Pro-

I phylaxe WIdo-Schriftenreihe, Bd 4,1 Auflage, Bonn
1979* vergriffen

  MS P 2 Argumentationshilfen gegen Einwande zur

Fluoridprophylaxe WIdo-MS, Bonn 1983 (kostenfrei}

vergriffen
M 29 Pro und Kontra Fluorid 7 Diskussion und

SchluBfolgerungen WidO-Matenalien, Bd 29, Bonn
1986*

M 25/2 Fluoridkarte der Bundesrepublik Deutsch-
land WldO-Materialien, Bd 25/2, Bonn 1988*

* kostenpflichtig
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

WISSENSCHAFTS-

ZENTRUM BERLIN FOR
SOZIALFORSCHUNG

- WZB-

Retchpietschufer 50
1000 Berlin 30

Presse- und Informationsreferat

0 30/25 4910

0 30/25491684

Unter dem Leitthema .Entwicklungstendenzen, Anpas-
sungspmbleme und Innovationschancen modemer
demokratischer Gesellschaften' wird am Wissenschafts

zentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB) sozialwissen-
schaftliche Grundlagenforschung in ausgewjhlten
Problemfeldern durchgefuhrt. Die Ergebnisse der
Forschungsarbeiten werden an Wissenschaft und Praxis
vermittelt.

Das WZB ist eine gemeinnutzige Gesellschaft mit
beschrankter Haftung. Gese!!schafter und Zuwen
dungsgeber sind die Bundesrepublik Deutschland und
das land Berlin. Organe der Gesellschaft sind die Gesell-

schafterversammlungen, das Kuratorium, die

Geschaftsfuhrung und der Wissenschaftliche Rat. Die
Gesellschafterversammlung beschlieet insbesondere
Ober die Bestellung und Abberufung der Geschaftsfuh
rer und Ober die Bewirtschaftungsgrundsatze. Das
Kuratorium entscheidet uber die Grundzuge der

Forschungspolitik der Gesellschaft und wirkt in allen
wesentlichen forschungspolitischen und finanziellen
Angelegenheiten der Gesellschaft mit.

Das WZB hat zwei Geschaftsfuhrer: den wissenschaft-
lichen Geschaftsfuhrer, der die Amtsbezeichnung Prasi-
dent fuhrt. und den administrativen Geschaftsfuhrer.

Der Wissenschaftliche Rat berat die Gesellschaft in
wissenschaftlichen Angelegenheiten und spricht
Empfehlungen aus.

Das WZB hat 142 Planstellen, davon 86 fur Wissen-

scI,aftler/innen; hinzu kommen Mitarbeiter/innen in
Drittmittelvorhaben und Gastwissenschaftler/innen,
Doktoranden und Aushilfskrdfte. Wissenschaftler/innen
verschiedener Disziplinen arbeiten am WZB zusammen

und fuhren ihre Forschungen meist im Rahmen inter-
nationaler Vergleiche durch. Die Projektteams sind in
der Regel international zusammengesetzt

Vielfaltige Zusammenarbeit besteht mit vergletchbaren
Institutionen und Hodischulen im In- und Ausland, ins-
besondere mit den Berliner Universitaten.

Aufgaben
und Ziele

der Institution
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Aufgaben
,

und Zlete
der Institution

Medlenangebote

Service-

leistungen

Empfehlungen

D;e Forschungse nheiten des WZB gkedem stch : e

folgt:

, Forschungsschwerpunkt Arbeitsmamt und Beschafti-

gung

- Abteilung
.Arbeitsmarktgolitik und Beschaftigung'

t
- Abtellung

1 .Organisation und Beschaftigung
- Abteilung

.Wit·tschaftswande! und Beschaft:gung'

  Forschungsschwerpunkt Technik - Arbeit Umwelt

- Abteilung
'

.Organisation und Technikgenese'
- Abteilung

.Regulierung von Arbeit

Abtenung
.Normbildung und Umwelt

 
Der regelmaBigen Information von Wissenschaft,
Praxis, Medien und Offentlichkeit uber die Forschungs-
tjtigkeit des WZB dienen insbesondere:

-- Bucher und Zeitschriftenaufsatze, die im In- und
Ausland erscheinen,

- Buchreihen, die unter der Herausgeberschaft aes

WZB bei der edition sigma. Berlin, sowle bei der
Gower Publishing Company Ltd.. Aldershot/England,
ver6ffentlicht werden:

- Forschungsberichte und Publikationsreihen der
Forschungsschwerpunkte und Forschungsgruppen;

- Jahresberichte (alle zwei Jahre);

Forschungsgruppe .GroBe technische Systeme
Forschungsgrofessur .Umweltpolitik, Technikentwick-

ting, Arbeitsformen'

Forschungsschwerpunkt Soziater Wandel. Institutionen

  und Vermittlungsprozesse

- Abteilung
.Offentlichkeit und soziale Bewegung

'
- Abteilung

.Institutionen und sozialer Wander

Forschungsschwerpunkt Marktprozee und Unter-

w nehmensentwicklung

Forschungsgruppe .Internationale Beziehungen'
Forschungsgruppe .Gesundheitsrisiken und Praven

tionspolitik'
Arbeitsgruppe .Sozialberichterstattung

die Informationsdienste .WZB-Mittellungen' (viermal
jahrlich) und .WZB-Forschung' (dreimal):

- Pressemitteilungen und Pressekonferenzen.

Ein Teil der Papiere ist kostenpflichtig. Kosten werden

  auf Anfrage mitgeteilt.

Angesprochen wird die wissenschaftliche FachOffent-
lichkeit mit einigen Ausnahmen, z B. die populare
Darstellung einer Herzinfarkt-Studie durch einen Jour-
nalisten: Staeel.Herz im StreB; die .Mitteilungen- sind

popu r gehalten.

Setviceleistungen bietet die Institution WZB nicht an

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter sind aber bereit,
Vortdge und Referate zu Themen zu halten. an denen
sie arbeiten Daneben sind sie in verschiedenen
Gremien als Berater tjtig: beispielsweise Betriebsrats-

Schulungen. Verfugbar ist eine Dia-Serie nach schwe-
dischem Vorbild uber Gesundheitsverhalten am

Arbeitsplatz Die Auseinandersetzung mit der praxls
dient dazu. die Probleme aufzufinden und wieder in

die Forschung zuruckzuvermitteln; daher besitzt das
WZ8 ein groBes Interesse an der Praxis

Als eine der grbBten Forschungseinrichtungen in aer

Bundesrepublik ist das Wissenschaftszentrum Berlin
auch einer der wichtigsten Ansprechpartner fur

Forschungen zu Entwicklungen der Gesundheitsgefahr-
dungen sowie zu politischen Strukturen des Gesund-
heitswesens und des Systems der sozialen Sicherung

Ansprechpartner fur die Medienangebote ist die
Presse- und Informationsstelle des WZB: bei Referen-
ten sollte der einzelne Wissenschaftler - sofern er

bekannt ist - angesprochen werden.

Das WZB ist erreichbar Ober Telefax: 0 30/25 4916 84,
Teletex: 308897 wzb d

Besonders zu empfehlen sind die wissenschaftlichen

Buchpub!ikationen, die immer auch den internatio-
nalen Forschungsstand berucksichtigen. Das WZB
bietet uber die .WZB-Mitteilungen', die Publikations-

listen. Abstracts usw einen ausgezeichneten Zugriff auf
die schriftlich gefuhrte wissenschaftliche Diskussion.

-WZB -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

WISSENSCHAFTS-
ZENTRUM BERLIN FUR

SOZIALFORSCHUNG

- WZB -

Relchpletschufer 50
1000 Berlin 30

Presse- und Informationsreferat

0 30/25 4910

0 30/25491684

Unter dem Leitthema .Entwicklungstendenzen. Anpas-
sungsprobleme und Innovationschancen moderner

i demokratischer Gesellschaften' wird am Wissenschafts

zentrum Berlin fOr Sozialforschung (WZB) sozialwissen-
scI,aftliche Grundlagenforschung in ausgewjhlten
Problemfeldern durchgefuhrt. Die Ergebnisse der

Forschungsarbeiten werden an Wissenschaft und Praxis

vermittelt

Das WZB ist eine gemeinnutzige Gesellschaft mit

beschrankter Haftung. Gesellschafter und Zuwen-

dungsgeber sind die Bundesrepublik Deutschland und
das Land Berlin. Organe der Gesellschaft sind die Gesell-

schafterversammlungen, das Kuratorium, die

Geschaftsfuhrung und der Wissenschaftliche Rat. Die

Gesellschafterversammlung beschlieBt insbesondere

uber die Bestellung und Abberufung der Geschaftsfuh-

rer und Ober die Bewirtschaftungsgrundsatze. Das
Kuratorium entscheidet uber die GrundzOge der

Forschungspolitik der Gesellschaft und wirkt in allen
wesentlichen forschungspolitischen und finanziellen

Angelegenheiten der Gesellschaft mit

Das WZ8 hat zwei Geschaftsfuhrer: den wissenschaft-

lichen Geschaftsfuhrer, der die Amtsbezeichnung Prasi-

dent fuhrt. und den administrativen Geschaftsfuhrer

Der Wissenschaftliche Rat berat die Gesellschaft in

wissenschaftlict·ten Angelegenheiten und spricht
Empfehlungen aus.

Das WZB hat 142 Planstellen, davon 86 fur Wissen-

scI·taftler/innen; hinzu kommen Mitarbeiter/innen in
Drittmittelvorhaben und Gastwissenschaftler/innen.

Doktoranden und Aushilfskrafte. Wissenschaftler/innen

verschiedener Disziplinen arbeiten am WZB zusammen

und fOhren ihre Forschungen meist im Rahmen inter-
nationaler Vergleiche durch. Die Projektteams sind in
der Regel international zusammengesetzt.

Vielfaltige Zusammenarbeit besteht mit vergleichbaren
Institutionen und Hochschulen im In- und Ausland, ins-

besondere mit den 8erliner Universitjten.

Aufgaben
und zlele
der Institution

1
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ZENTRALSTELLE
FOR PSYCHOLOGISCHE

INFORMATION UND

DOKUMENTATION,
UNIVERSITAT TRIER

- ZPID -

Adresse KohlenstraBe
Postfach 3825
5500 Trler

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

Frau Labouvie

06 51/2 0128 78/77

06 51/2 0120 71

Die Zentralstelle fur psychologische Informatron und

Dokumentation an der Universitat Tner(ZPID,wertet
deutsdisprachige psychologische bteratur aus und

I macht diese Ober einen Referatedienst und Biblio-
i graphier, sowle uber eine Datenbank 4Host- und CD-

1 ROM-Version  zuganglich

Seit 1981 gibt die Zentralstelle vierteUahrlich der
.Psychologischen Index Referatedienst Uber die

psychologische Literatur aus den deutschsprachigen
Wndem' heraus Der Index enthalt die Ergebnisse der

Auswertung von ca 250 Fachzeitschnften und der
Buciproduktion von ca 125 Verlagen, die et a 4500
literatumachweise (inklusive Kurzreferate) pro Jahr aus-

machen Die Nachweise sind nach Sachgebieten geord-
net und konnen Ober ein deutsch- und ein englisch
sprachiges sad·,register aufgefunden werden

weiterhin ist die Zentralstelle Herausgeber der seit 1968
jahrlich erscheinenden .Bibliographie deutschsgrachiger A

psychologischer Dissertationen, die die entsgrechen
den Dissertationen in der BRD. Osterreich und der  
deutschsprachigen Schweiz erfaBt (pro Jahr ca 300)
und in einem Kurzreferat darstellt

Daruber hinaus werden von der Zentralstelle Biblio-  
graphien uber spezielle Themen erstellt (z B uber Bull-  
mie, Alkoholismus, Drogenabhangigkeit Elternbera-  

tung. Paartherapie etc ), die Titel sind ebenfalls jeweils
mit einem Kurzreferat versehen

Alle genannten Publikationen kannen Ober die Zentral-  
stelle kostenpflichtig bezogen werden Informations-
materialien uber diese Angebote konnen kostenlos

angefordert werden

' Die von der ZPID ausgewerteten Publikationen (Zeit-
schriftenaufsatze. Monographien, Sammewerke,
Kongreeberichte mit Einzelbeitragen, Dissertationen  ' und ReportsJ werden in der Datenbank PSYNDEX
erfaBt, in der unter anderem alle Literaturnachweise
des Psychologischen Index und der Bibliographie
deutschsprachiger psychologischer Dissertationen
enthalten sind Alle Uteraturnachweise sind mit einem '

Kurzreferat versehen Ende 1990 wamn ca 63000
1 Nachweise aufgefuhrt, bei einem Zuwachs von ca 7500

pro Jahr Oie Oatenbank liegt in Host-Version beim
Deutschen Institut fur Medizinische Dokumentation
und Information (DIMDI) in Koln und in CD-ROM-Version
(Silver Platter Information Ltd. USW vcr

M

I
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Fur PSYNDEX sowie fur eine Reihe anderer Daten-
banken bietet die Zentralste!!e einen Literatursuch-
dienst an. Die betreffende Datenbank wird dabei auf
der Basis eines anzugebenden Suchthemas computer-
gestutet abgesucht und die entsprechende Literatur
einsdiliealich Kurzreferat nachgewiesen. Der Benutzer
erhjlt die Ergebnisse schriftlich zugesandt. Zusatzlich

zur retrospektiven Recherche. bei der alle bisher erfaB-

ten in Frage kommenden Titel herausgesucht werden,
besteht die Maglichkeit, per Dauerauftrag aktuell die
relevanten Titel der neuerfaBten Uteratur regelmjeig
recherchieren zu lassen

Je nach Datenbank betragen die Gebuhren for die ein-

malige, retrospektive Literatursuche zwischen 40 und
70 DM pro Suchthema. zuzuglich 0,40-1,10 DM fur
jeden dabei erbrachten Literaturnachweis.

Die im folgenden aufgefuhrten Literaturdatenbanken
sind ebenfalls in gleicher Weise Ober den genannten
Suchdienst zugjnglich:

PsycINFO Weist psychclogische Literatur ab 1967
unter vorrangiger Berucksichtigung empirischer
Arbeiten nach a':e Nachwe:se In Eng'3sch,
MEDUNE Entsgrrch: mha'te.ch we,tgehend dem

.Index Med:cus Sent dem Erste.nungsjahr 1964,
und erfaet Zeitschnftenartikel auf dem Gebfet der

Biomedizin Die Nachweise sind in Englisch
SOCIAL SCISearch Entspricht dem .Social Sciences
citation Index und betrifft den Gesamtbereich der

Humanwissenschaften
- Sociological ABSTRACTS Weist internationale sozio-

logische Literatur ab 1963 nach (alle Nachweise in

Englisch).
- SOLIS - Weist deutschsprachige sozialwissenschaft-

liche Literatur ab 1945 nach (alle Nachweise in

Deutsch)
- SPOUT - Weist SpoMissenschaftliche Uteratur ab

1974 nach (alle Nachweise in Deutsch)

Die genannten Datenbanken sind beim Deutschen
Institut fur medizinische Dokumentation und Infor-
mation - DIMDI (siehe Anbieterdatei, Tell umwett

Impfen - Zahngesundheit) implementiert Mit entspre-
chenden Endgeraten ist ein direkter Zugriff auf die
Datenbanken meglich, nahere Auskunfte kdnnen beim
DIMDI selbst eingeholt werden.

- ZPID -
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

ZENTRALINSTITUT

FOR SEELISCHE

GESUNDHEIT

-Zi-

Landesstiftung des

Offentlichen Rechts

J 5
Postfach 12 21 20

6800 Mannheim 1

Herr Dr. Fischer

0621 /170 31/170 37 42

06 21/2 34 29

Das Zentralinstitut fur Seelische Gesundheit (ZI) wurde
nach einer Vorlaufphase von etwa 10Jahren 1975 als
Landesstiftung des Offentlichen Rechts gegrOndet
Vorlaufereinrichtung war die Sozialpsychiatrische Klinik
der Universitat Heidelberg, die 1965 eingerichtet wurde

Der Aufbau des ZI fand aufgrund einer Empfehlung
des Wissenschaftsrats der Bundesrepublik statt. der
das Institut als .Forschungseinrichtung von gesamt
staatlichem Interesse einstuft, und wurde durch die

Stiftung Volkswagenwerk, die Bundesrepublik Deutsch-
land und das Land Baden-Wurttemberg finanziert. Die
laufenden Kosten fur die Forschung des Zentral-
instituts werclen durch das Land Baden-Wurttemberg
getragen

Die satzungsgemjeen Aufgaben des Zentralinstituts
umfassen:

Forsct·lung u a auf den Gebieten der Psychiatrie,
der Psychosomatik, der Psychotherapie und der
psychiatrischen Epidemiologie,

- Ausbildung in psychologischer Medizin fur Medizin
studenten der Universitat Heidelberg, Weiterbil-

dungsangebote fur Arzte, Psychologen, Pflegekrafte
und Sozialberufe;
Behandlung. Rehabilitation und Pravention see-

lischer Erkrankungen. 1
Beratung bei der  anung von annd,tungen der
psychosozialen Versorgung

Die wissenschaftliche und rechtliche Verantwortung fur

das Zentralinstitut liegt beim Direktor des Institutes,
dem ein Stellvertreter und ein Vetwaltungsdirektor an

die Seite gestellt sind

Das Institut betreibt 3 Kliniken (psychiatrische, psycho-
somatische und kinder- und jugendpsychiatrische) mit
zusammen 202 Betten auf seinem Gelande in der
innenstadt Mannheims Dazu kommen noch 32 Tages
klinikplatze Die Direktoren der Kliniken vertreten ihr
Fach zugleich als Lehrstuhlinhaber an der medizi-
nischen Fakultjt der Universitat Heidelberg. Angeglie-
dert an die Kliniken sind die Ambulanzen. eine Tages-
klinik, eine Altentagesklinik und ein psychiatrischer Not-
falldienst. der die Versorgung in Krisenfallen rund um

die Uhr gewahrieistet

Aufgaben
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der Institution

@

519



Aufgaben
  und Zlele

der Institution

Medlenangebote

Service-
telstungen

Cm wateren unterhalt das Zentra!.nst,tut far Seer;sche
Gesundheit neun selbstandige Abteilungen:

- B:osmristik
- Epidemiologische Psychiatrie

Evaluative Psychiatrie
Gemeindepsychiatne

- Gesundheitserziehung und Offentlichkeitsarbeit
- Klinische Psychclogie

- Neuroradto og:e
- Psychiatrische Sozio!ogle
- Psychopharmakologre

Zusjtzlich besteht eine Reihe von Arbeitsgruppen und
zentraven Diensten, d:e jewerds dem Direktor bziN einer

Klinik oder einer Abteilung zugeordnet sind:

- Neurobiologie der funktionellen Psychosen
- Neuropsychologie des Kindes- und Jugendalters
- Psychogeriatrie
- Schizophrenieforschung
- Wissenschaftliche Dokumentation

- Klinisch-chemisches Labor
- Klinische Rehabilitation
- Krankengymnastik
- Neurophysiologie - EEG-labor
- Pflegedienst
- Sozialarbeit
- Weiterbildung zur/zum Fact·,krankenschwester/pfle-

ger fur Psychiatrie
- Wissenschaftliche Bibliothek

Das ZI verbindet in seinen Tjtigkeiten Praxis. Forschung
und Lehre Es steht in einer Vielfalt von zum Teil insti-
tutionalisierten Kooperationszusammenhangen sowohl
it·Itemationaler, nationaler als auch regionaler und
lokaler Art.

Auf internationaler Ebene besteht u a. eine feste

Zusammenarbeit mit der WHO. die das Institut zum

.WHO-Ausbildungs- und Forschungszentrum fur
Zusammenarbeit auf dem Gebiet der geistig-

Die Veraffentlichungen. die im Rahmen des Zentral-
institutes entstehen, sind in 3 Bereiche zu unterteilen:

1. Den Hauptteil machen die (iahrlich ca. 200) wissen-
scI,aftlichen Arbeiten aus, die aus den laufenden

Forschungsprojekten hervorgehen und als Mono-

graphien oder Aufsatze in Fachzeitschriften und
Fachbuchem erscheinen Diese sind in den

Tatigkeitsberichten des Institutes verzeichnet.
2. Zur Information der Offentlichkeit werden Wissen-

schaftsthemen fur interessierte Laien bearbeitet

und den Medien zur Verfugung geste!!t. Diese Arti
kel werden im hausinterrlen Mitarbeiterinfo (s u.)

verOffentlicht, das auch Ausenstehenden zuganglich
ist. (Exemplarisch sei hier auch auf eine Reihe von

Heften uber psychiatrische Krankheitsbilder hin-

1 Das ZI verfugt uber ein groBes Potential an wissen-
schaftlich qualifizierten Fachleuten auf dem Gebiet der

  Psychiatrie und angrenzender Wissenschaftsgebiete
(u. a psychiatrische Epidemiologie. Geriatrie, Kinder-
und Jugendpsychiatrie)

psychischen Gesundheir emannt hat, sote dle Tell-
nahme an Mehrljnder-Forschungsprojekten. 1990
wurde das ZI zum SCAN-Zentrum fur die deutsch-
sprachigen Under mit der Aufgabe der Betreuung und  

Weiterenbvicklung der Forschungsinstrumente der
WHO auf dem Gebiet der Psychiatrie und der Unter-

weisung und Beratung emannt.

Im nationalen Rahmen arbeitet das ZI u a mit dem
Bundesministerium fur Forschung und Technologie
und dem Bundesministerium fur Gesundheit in einer
Reihe von Forschungsprojekten zusammen

Auf internationaler Ebene, Bundes- und auf Lander-
ebene war das Institut mehrfach bei der Psychiatrie-
planung und bei der Durchfuhrung von ModellproJek-
ten auf dem Gebiet der psychiatrischen Versorgung
beratend tjtig.

Das Zentralinstitut erfullt die Lehrverpflichtungen im
Bereich der medizinischen Psychologie der medizi-
nischen Fakultit der Universitjt Heidelberg.

Auf lokaler Ebene ist das ZI in das System der gemein-
denahen psychosozialen Versorgung des Ivlannheimer

Raumes integriert Es be t in diesem Rahmen andere
Institutionen und Beharden in Mannheim (z. B Jugend-
und Sozialamt) und fOhrt Untersuchungen zur Effek-
tivitat und Ausnutzung gemeindenaher psychiatrischer
Dienste durch.

Parallel zur praktisctlen Tatigkeit lauft eine Vielzahl von

Forschungsprojekten in den Bereichen. die schon
durch die genannten Dienste und Abteilungen umris-
sen sind. Schwerpunkte kannen in den Bereichen

Epidemiologie, Psychogeriatrie und biologische
Psychiatrie gesehen werden

Daruber hinaus trjgt das Zentralinstitut den Sonder-

forschungsbereich 258 .Indikatoren und Risikomodelle
fOr Entstehung und Verlauf psychischer St6rungen.

gewiesen. die von der Bundesarbeitsgemeinschaft
Hilfe fOr Behinderte e.v in der gleichnamigen Reihe

1.Hilfe fur Behindertel herausgegeben worden sind
und Ober diese zu beziehen sind.)

3. Zur Darstellung der Arbeit des Instituts insgesamt
erscheint alle 2 Jahre ein umfangreicher Tatigkeits-
bericht, der Ober die Arbeit der Kliniken, Abteilun-

gen, Arbeitsgruppen und zentralen Dienste und die
dort laufenden Forschungsprojekte informiert. Ein
fur den hausinternen Informationsaustausch 3- bis
4mal pro Jahr erscheinendes Mitarbeiterinfo .zi in-
tem wird auch an interessierte Zeitschriften ver-

sandt.

Eine Aufnahme in den Verteiler ist unter der Voraus.

setzung eines besonderen Interesses maglich
(kostenlos).

Mit diesen kann Ober den Abteilungsleiter fur Offent-
lichkeitsarbeit Hr. Dr Fischer Kontakt aufgenommen
werden. um Ober eine Referententatigkeit bm. redak-
tionelle Mitarbeit zu verhandeln.

-ZI-
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Adresse

Ansprechpartner

Telefon

Telefax

ZENTRALINSTITUT

FUR SEELISCHE

GESUNDHEIT

- -

Landesstiftung des

Offentlichen Rechts

J 5
Postfach 12 21 20

6800 Mannheim 1

Herr Dr. Fischer

06 21/1 70 31/1 70 37 42

06 21/2 34 29

Das Zentralinstitut fur Seelische Gesundhelt (ZI) wurde
nach einer Vorlaufphase von etwa 10Jahren 1975 als

Landesstiftung des offentllchen Rechts gegrondet
Vorlaufereinrichtung war die Sozialpsychiatrische Klinik

der Universitat Heidelberg, die 1965 eingerichtet wurde

Der Aufbau des ZI fand aufgrund einer Empfehlung
des Wissenschaftsrats der Bundesrepublik statt. der

das Institut als .Forschungseinrichtung von gesamt-
staatlichem interesse einstuft, und wurde durch die

Stiftung Volkswagenwerk, die Bundesrepublik Deutsch-

land und das land Baden-Wurttemberg finanziert Die  
laufenden Kosten fur die Forsct·lung des Zentral-

instituts werden durch das Land Baden-Wurttemberg
getragen

Die satzungsgemaBen Aufgaben des Zentralinstituts  
umfassen

Forschung u a auf den Gebieten der Psychiatrie, 1
der Psychosomatik, der Psychotherapie und der

psychiatrischen Epidemiologiei
Ausbi!dung in psychologischer Medizin fur Medizin- 1

studenten der Universitat He.detberg, Weiterbi 

dungsangebote fur Arzte, Psychologen. Pflegekrafte  
r und Sozialberufe.

Behand,ung, Renabi;Itatton und Praventmn see-

lischer Erkrankungen,
8eratung bei der Planung von Einrichtungen der

psychosozialen Versorgung

  dem ein Stellvertreter und ein Velwaltungsdirektor an

Die wissenschaftliche und rechtliche Verantwortung fur
das Zentralinstitut liegt beim Direktor des Institutes.

die Seite gestellt sind

: Das Institut betreibt 3 Kliniken (psychiatrische, psycho-
i somatische und kinder- und jugendpsychiatrische) mit  zusammen 202 Betten auf seinem Gelande in der

Innenstadt Mannheims Dazu kommen noch 32 Tages-
klinikplatze Die Direktoren der Kliniken vertreten ihr  
Fach zugleich als Lehrstuhlinhaber an der medizi-

r nischen Fakultat der Universitat Heidelberg Angegi.e-
dert an die Kliniken sind die Ambulanzen. eine Tages
klinik, eine Altentagesklinik und ein psychiatrischer Not-
falldienst, der die Versorgung in Krisenfallen rund um

die Uhr gewahrleistet.
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F Neben der erwahnten Erfu :ung der lehrverpflichtun-
'

gen im Beretch medizinische Psychologie der univer-
sitat Heidelberg bletet das Institut fur Kranken-
schwestern und PReger eine zweijahdge Weiterbildung
cinsgesamt 800Stunden) zum Fachkrankenpfleger in

Psychiatrie in Eockseminaren an (Kosten insgesamt ca.

1600 DM; Informationen Ober den zustandigen Ausbil-

dungspfreger) Das Zentral:nstitut veranstaltet regel-
maBig Weiterbildungsseminare fur Arzte und Psycho-
logen Die Referatstitel kennen dem Mitarbeiterinfo

des ZI entnommen werden

Eine kostenlose Aufnahme in den Verteiler des ZI ist

maglich, sofern ein spezielles Interesse nachgewiesen
werden kann.

Unter der gleichen Voraussetzung kann das 3- bis 4mal
jahrlich erscheinende Mitarbeiterinfo kostenlos

bezogen werden. in dem u. a. popularisierte Artikel zu

Forschungsthemen veraffentlicht werden.

Empfehlenswert ist der Bezug des alle 2 Jahre erschei

nenden Tatigkeitsberichtes. der u. a. Ober die wissen-
schaftlichen Veroffentlichungen aus dem ZI informiert.

Hingewiesen sei hier auf das groBe fachwissenschaft-
liche Potential im Bereich Psychiatrie und angrenzender
Wissenschaftsgebiete, uber das das Zentralinstitut

verfugt Fur speziellere Fragestellungen ist es sinnvoll,
sich hier um Referenten zu bemuhen

Fur interessierte Arzte und Psychologen sind die

Weiterbildungsseminare zu empfehlen.

Hingewiesen sei noch auf die staatlich anerkannte

zweUjhrige Weiterbildung zur Fachkrankenschwester

bzw zum Fachkrankenpfleger fur Psychiatrie

service-
telstungen

Empfehlungen

;
-ZI-

1

521



Adresse

ZENTRUM

FUR SOZIALPOLITIK

Universitat Bremen

Bibllothekstraee

2800 Bremen 33

Ansprechpar·tner Prof. Dr. Rainer Moller (Abteilungslelter)

Telefon   0421/3215 36

Das Zentrum fur Sozialpolitik ist eine zentrale For-

scI·tungseinrichtung in der Universitat Bremen, die mit

Unterstutzung des Landes und der Volkswagen-
Stiftung aufgebaut wurde. Sie besteht seit September

1988 aus funf wissenschaftlichen Abteilungen und ver-

fugt Ober eine Spezialbibliothek und ein Sozialpoliti-
sches Archiv.

Bei den jeweils von einer Professorin/einem Professor

geleiteten Abteilungen (Stand 1990) handelt es sich
um:

- Theorie und Verfassung des Wohlfahrtsstaates

IC. Offe. U -K Preum
- Institutionen und Geschichte des Wohlfahrtsstaates

CS. Leibfned, H.-G. Haupu
- Okonomische Analyse der Sozialpolitik (W Schmjhl)
- Gesundheitspolitik, Arbeits- und Sozialmedizin

(R. Muller)
- Gesdilechterpolitik im Wohlfah,tsstaat Il Ostner)

Das Zentrum fur Sozialpolitik fuhrt Ansatze und Metho-
den der einzelwissenschaftlict·ten Forschung, soweit sie
fOr den Bereich der Sozialpolitik bedeutsam sind, inter-

disziplinjr zusammen und betreibt so die fachubergrei
fende, international vergleichende Forscl·lung Ober die

sozialen, Okonomischen, kulturellen. organisatorischen,
rechtlichen, historischen, sozialmedizinischen und

philosophischen Grundlagen. Folgen und Wandlungen
der Sozialpolitik

Die systematische Erforschung von Struktur und Ent-
wicklungsdynamik der materiellen wie normativen
Grundlagen des modernen Wohlfahrtsstaates erfolgt
auch mit dem Blick auf die Weiterentwicklung der so-

zialpolitischen Institutionen und Instrumente. d. h. auf

eine Anpassung des Wohtfahrtsstaates an neue gesell-
schaftliche Gegebenheiten und auf deren sozialpoli-
tische Gestaltung

In dem Zentrum fur Sozialpolitik werden aufgrund der

breiten Gegenstandsbestimmung folgende Themen-

felder bearbeitet:

Werte und legitimationen in der Sozialpolitik
- Sozialpolitische Bedarfslagen
- Institutionen und Instrumente der Sozialpolitik
- Dynamik und Instabilitaten im Wohlfahrtsstaat
- Sozialpolitische Innovationsprozesse

Aufgaben
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ZENTRUM
FOR
SOZIALPOLITIK

Universit:it
Bremen

Aufgaben
und Zlele
der Institution

Medlenangebote

Service-
leistungen

Empfehfungen

Im Rahmen dieser allgemeinen Themenfelder sind For-

schungen im Gange zu Prozessen der sozialpolitischen
Willensbildung, zu Sozialpolitik als Normalisierung und

Normierung sowie zu Sozialpolitik als Wohlfahrtspro-
duktion.

Von den Abteilungen des Zentrums ist besonders die

Abteilung .Gesundheitspolitik, Arbeits- und Sozialmedi
zin' an der Auseinandersetzung mit der Programmatik
der WHO und deren Implementation fur Ljnder und

Regionen interessiert

In dieser Abteilung sollen Forschungen durchgefOhrt
werden
- zu arbeitsbedingten Erkrankungen, deren Epidemio-

logie und theoretische Konzeptionierung,
zu sozialpolitischen Bewaltigungsstrategien von Ge

sundheitsgefjhrdungen (vor aliem in der Arbe'its-
welt).
zu Belastungsprofilen und Morbiditat bzw Mortalitjt

sowie

D,e Motarbeiter aes Zentrums far Sczia.Fc:itmk pub.izte-
ren Forschungsergebnisse In erster Unce in Fact· zeit-

schnften Eingertchtet wird e:ne Pubhkationsrethe Im

Rahmen des Jahresberichts bzw des unlversitaren For-

scI· ungsberichtes werden die Aktivitaten und Ergeb-
'

nisse jjhrlich bzw alle zwei Jahre ausgewiesen; hier-
uber informiert die Geschaftsfuhrung auf Anfrage

In dem Sozialpolitischen Archiv sind verschiedene An-

schauungsmaterialien zu gesundheitspolitischen The-
men gesammelt worden. Hervorzuheben ist eine Dia-

Sammlung zu Gesundheitsproblemen und -farderung

  Die Mitarbeiter des Zentrums sind neben ihren univer-

sitaren Lehiverpflichtungen haufig bundesweit Refe-

renten auf Fachkonferenzen, in Volkshochschulen. in
der Weiterbildung usw

- zu den historischen und aktuellen Konzepten und

Aufgabenste!!ungen der arbeitsmedizinischen

(gewerbehygienischen) Profession

Diese Forschungen k6nnen Routinedaten einer gesetz-
lichen Krankenversicherung auswerten und nutzen, so

daB Patienten- und Emerbstatigenkarrieren nebst
besonderen Schwerpunkten und Verteilungen der

Belastungen und Erkrankungen erkennbar werden

Auf Vorarbeiten in der Universitat Bremen baute auch

das Sozialpolitische Archiv des Zentrums und eine Insti-
tutsbibliothek auf.

In dem Archiv sind Nachlasse, Aktenbestande, Lebens-

erinnerungen, antiquarische Bucher und photographi-
sche Dokumentationen gesammelt Das Schwergewicht
der Sammlungen liegt elnerselts auf Gewerbehygiene
und Gesundheitspolitik vornehmlich der Weimarer Re-

publik, andererseits auf Gesundheitspolitik der Nach-

kriegszeit.

am Arbeitsp,'atz, d:e auf der Basis der Matena'.:en des
Deutschen Hygiene-Museums nach dem 2 Wettkneg
fur Staatliche Gewerbearzte zusammengesteilt wurde
Die darin enthaltenen Fotos sind im Onglnal durch

Kriegseinwirkung zerstort (Hyglene-Museum Dresden.

Arbeitsschutzmuseum Charlottenburg, Gewerbe-

hygiene-Museum Frankfur·t)

Das Zentrum fur Sozia!Dolitik  st zwar eine verhaknis

maeig junge Einrichtung. ist aber der wichtigste An-

sprechpartner fur Forschungs- und Umsetzungsfragen
im Bereich Enavicklung des modernen Wohlfahrts
staates mit interdisziplinaren. international und

historisch-vergleichenden Schwergewichten.

Speziell fCIr die Gesundheitsfarderung sind die Publika-
tionen zu Arbeitsmedizin und Public Health sowie die

, angesammelten Materialien zur Gesundheitspolitik und
zur Geschichte der Arzte, speziell der Gewerbehygieni-
ker zu empfehlen.

Die Materialien Sind vornehmlich von historischem An-

schauungswert, illustrieren jedoch wichtige Gefahrdun-

gen und Belastungen wie beispielsweise Arbeitsstuhl

und Sitzhaltung, Absaugantagen etc.
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