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1 Obersicht

Im vorliegenden Bericht wird das Teilprojekt "Flughafenverwal-
tung" des Projekts "Alkohol und Arbeitswelt" der Bundeszentrale
fur gesundheitliche Aufkl rung dargestellt.
Es war ein Modellprojekt, in dem in Kooperation zwischen der

Bundeszentrale und einem Unternehmen mittlerer Gr6Be ein Vor-

beugungsprogramm gegen AlkoholmiBbrauch zu entwickeln und

durchzufuhren war. Der Schwerpunkt der Aktivitaten sollte nicht

in der psychosozialen Betreuung Alkoholkranker oder der Ent-

wicklung organisatorischer MaBnahmen liegen, sondern in der

Prdvention problematischen Trinkverhaltens: als LernprozeB fur

die gesamte Belegschaft. Die zu erarbeitende Gesamtstrategie
war von der Auffassung der Beteiligten geleitet, daB nachhal-

tige Veranderungen im Umgang mit Suchtproblemen nur durch Ein-

sicht und Freiwilligkeit zu erreichen sind.

In der dreijdhrigen Laufzeit des Projekts ist vieles in Bewe-

gung gekommen. In diesem Bericht gilt es, die besonderen Vor-

aussetzungen zu charakterisieren, die Herausbildung der Ziele

zu beschreiben, die Schritte zur Umsetzung des Vorbeugungspro-
gramms zu dokumentieren, die Ver nderung von Meinungen und Hal-

tungen herauszuarbeiten, die erkennbaren und vermuteten Wir-

kungen, die Erfolge und MiBerfolge zu kennzeichnen. In einer

abschlieBenden Betrachtung versucht der Verfasser, der als Be-

auftragter der Bundeszentrale am Geschehen beteiligt war, die

wichtigsten Momente und Erfahrungen des Projekts fur eine pro-
duktive Auseinandersetzung zu erschlieBen.

Die Darstellung basiert auf folgenden Informationsquellen:
Berichte und Aussagen von Beschaftigten der Flughafen-
gesellschaft: Angehdrige aller Abteilungen, in unter-
schiedlichen Positionen und T4tigkeitsfeldern;
Beratungen des Arbeitskreises "Alkohol im Betrieb";
Beobachtungen an verschiedenen Arbeitsplatzen;



Dokumente des Unternehmens: Gesch ftsberichte, Gesch fts-
verteilungsplan (Auszug), Dienstanweisungen, Betriebsver-

einbarungen, Teile des Pressearchivs.

Personenbezogene Daten wurden anonymisiert.
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2 Ausgangssituation

2.1 Der Betrieb

Die Flughafen K6ln/Bonn GmbH hat ihren Sitz in K8ln. Zweck des

Unternehmens sind "Ausbau und Betrieb des Flughafens K6ln/
Bonn".

Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland, das Land

Nordrhein-Westfalen, die Stadt K6ln, die Stadt Bonn, der Rhein-

Sieg-Kreis und der Rheinisch-Bergische Kreis. Neben Vertretern

dieser Gebietsk6rperschaften sind funf Arbeitnehmervertreter in

den Aufsichtsrat gewihlt (drittelparit8tische Mitbestimmung
nach BetrVG).

Der Betrieb liegt auf der Wahner Heide, 15 km sudustlich des

Stadtzentrums von K6ln; er nimmt eine Fl che von 1000 ha ein,
davon ca 1/5 Wege und bebautes Gelande.

Der Flughafen Kdln/Bonn ist einer der elf westdeutschen Ver-

kehrsflughafen; gemessen am Verkehrsaufkommen liegt er unter

diesen an siebter Stelle. Ihm sind militArische Bereiche ange-

gliedert, die von der Bundeswehr betrieben werden - sie wurden

bei dem Projekt nicht berucksichtigt. Aufgrund der Nahe zur

Bundeshauptstadt werden auf dem Flughafen Kaln/Bonn haufig Be-

sucher der Bundesregierung empfangen.

Der Ausbau des Flughafens K6ln/Bonn erfolgte im wesentlichen in

den Jahren 1958 bis 1970 (Obergabe der neuen Empfangshallen)
und 1984 bis 1986 (Erweiterung der Luftfrachtabfertigung).

Zahlreiche Firmen unterhalten Niederlassungen, Dienststellen

bzw. Betriebsstatten auf dem Flughafengelande (Empfangsgebaude,
Frachthallen usw.) oder in seiner N he. Oberwiegend sind sie

eng in die Dienstleistungsorganisation des Luftverkehrs einbe-

zogen: Treibstoffversorgung, Bordverpflegung, Speditionen,
Reiseburos, Service der Luftverkehrsgesellschaften fur Flug-



zeugwartung und Passagierabfertigung, Flugsicherung, Wetter-

dienst, Polizei, Zoll, Grenzschutz, Laden und Restaurants,

Flugschule, Banken, Post, Autovermietung u.a. In diesen ca.

100 Firmen und Dienststellen waren Ende 1983 mehr als 1700 An-

gestellte, Arbeiter und Beamte beschaftigt.

Die wirtschaftliche Situation des Unternehmens FHG war w hrend

der Jahre 1983 bis 1986 von Stabilisierung und zum Teil "her-

vorragenden Zuwachsraten" gekennzeichnet; die erhebliche Aus-

weitung vor allem des Luftfrachtverkehrs ging mit dem Ausbau

weiterer Abfertigungs- und Lagerkapazit8ten einher. Die Passa-

gierzahlen blieben dagegen hinter den Erwartungen zuruck.

Die Gesamtleistung der Gesellschaft stieg von 65 Mio. DM im

Gesch ftsjahr 1982 auf 90 Mio. DM in 1986; Personalkostenanteil

56 % bzw. 52 %.
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Gliederung des Unternehmens

Der Geschaftsfuhrung sind sechs Stabsstellen und drei Hauptab-
teilungen unterstellt; der Hauptabteilung Wirtschaft sind funf

Abteilungen nachgeordnet, der Hauptabteilung Technik sechs Ab-

teilungen und der Hauptabteilung Verkehr drei Abteilungen sowie

die Verkehrsaufsicht.

Abb. 1: Gliederung der FHG
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Die Belegschaft

Ausbau und Konsolidierung des Flughafens spiegeln sich auch in
der Ver4nderung der Besch ftigtenzahl wider (vgl. Abb. 2).
Dabei lag das Praventionsprojekt in einer Phase zugiger Beleg-
schaftserweiterung.

Abb. 2: Entwicklung der Beschaftigtenzahl seit 1950

Zwischen Herbst 1983 und Herbst 1986 wurde die Anzahl der Mit-

arbeiter um 174 C = 24 %) erhuht. Der GroSteil dieses Zuwachses
kam infolge der Ausweitung des LuftfrachtgeschAftes der Haupt-
abteilung Verkehr zugute, die in dieser Zeit ihren Personalbe-
stand um die Hilfte aufstockte (vgl. Tab. 1).
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Tab. 1: Personal-Ist-Stand Ende August 1986
und Ver nderung gegenuber Ende November 1983

Geschiftsfuhrung u. der
Geschaftsf. unterstellt

Hauptabteilung
Wirtschaft

Hauptabteilung Technik
einschl. Feuerwehr

Hauptabteilung
Verkehr

Betriebsrat

insgesamt

Angestellte Ver nd. Arbeiter Ver nd.

+ 17%

+ 39%

+ 34%

+ 23%

218

398

616

+ 52%

+ 26%

Zum uberwiegenden Teil besteht die Belegschaft aus Mannern,
weibliche Besch ftigte machen einen Anteil unter 7 Prozent aus.

Die Altersstruktur der Belegschaft ist unauffAllig. Mit 8 Pro-

zent Schwerbehinderten ist die Pflichtquote ubertroffen.

Ein GroBteil der Belegschaft wohnt im Umkreis von unter 15 km

Entfernung vom Betrieb, ein kleinerer Teil im weiteren Umkreis

bis ca. 50 km.

Die Aufgabenstellung des Betriebes macht es erforderlich, daB

der uberwiegende Teil der Belegschaft Schichtarbeit leistet. In

der Hauptabteilung Verkehr uberwiegt der vollkontinuierliche
Schichtdienst (drei Schichten zu acht Stunden); die Mitarbeiter

der Hauptabteilung Technik sind zum Teil im Wechsel von Fruh-

und Spatschicht eingesetzt, zum Teil vollkontinuierlich. Eine

Sonderregelung besteht bei der Flughafenfeuerwehr: zwei Gruppen
wechseln im Rhythmus von 24 Stunden, die in jeweils acht Stun-

den Arbeitszeit, Bereitschaft und Ruhe eingeteilt sind.

7
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Die Einkommen der Besch ftigten sind nach den im Offentlichen
Dienst geltenden Tarifvertrdgen BMT-G (Lohnempfdnger) und BAT

(Gehaltsempfanger) geregelt. Von den Lohnempfangern sind drei
Viertel in den oberen Lohngruppen V bis VII BMT-G eingruppiert,
von den Angestellten vier Funftel in den Gehaltsgruppen VII bis

IVb BAT. Fur Schichtarbeit usw. werden die tariflichen Zulagen
gezahlt.

Alle Beschaftigten sind in der Zusatzversorgungskasse der Stadt

K6ln versichert.

Eine betriebliche Krankenversicherung besteht nicht.
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2.2 Zusammenhang von Arbeitssituation und Alkoholkonsum

in flughafentypischen TAtigkeitsbereichen

In diesem Abschnitt wird die Frage untersucht, in welcher Weise

Arbeitsbedingungen und Alkoholkonsum in der Belegschaft der

Flughafengesellschaft zusammenhdngen. Erkenntnisse uber den be-

reichsspezifischen Umgang mit Alkohol werden mit der Arbeitssi-

tuation in Abteilungen des Unternehmens in Verbindung gebracht.

Die Untersuchung verfolgt dabei nicht die Absicht, Einheiten

mit problematischem Alkoholkonsum zu identifizieren. Vielmehr

soll sie zum Verst ndnis der unterschiedlichen Bedingungen in-

nerhalb eines Unternehmens beitragen. Daher wurden BeschAfti-

gungsbereiche ausgewdhlt, die fur die Arbeit auf einem Ver-

kehrsflughafen charakteristisch sind, die sich aber zugleich
hinsichtlich der Arbeitsbelastungen und Arbeitsorganisation
deutlich voneinander unterscheiden. In den untersuchten Berei-

chen sind ca. drei Viertel der gewerblichen Arbeitnehmer bzw.

mehr als die H lfte der Gesamtbelegschaft beschaftigt.

2.2.1 Flugzeugabfertigung

In der Hauptabteilung Verkehr sind 340 gewerbliche Arbeitnehmer

und 102 Angestellte beschdftigt (30.9.1985). Der weitaus graBte
Teil der Arbeiter ist in den Abteilungen Flugzeugabfertigung
und Frachtdienst eingesetzt.

Hier wird grunds3tzlich Schichtarbeit geleistet (3-Schichten-

Rhythmus mit Wechselzeiten 6, 14, 22 Uhr; ein Beispiel fur den

Turnus von 4 Wochen: 7 Fruh-, 3 Frei-, 6 Nacht-, 2 Frei-,
7 Sp t-, 3 Frei-Schichten; Festlegung fur 3 Monate im voraus).

Die Flugzeugabfertiger/Lader arbeiten in Gruppen von 4 oder 5

Mann, darunter ein Oberlader (Vorarbeiter), unter Aufsicht ei-

nes Lademeisters. Sie werden von der Einsatzsteuerung den an-
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kommenden Maschinen durch Lautsprecher-Aufruf zugeteilt, legen
ihre pers6nliche Arbeitsschutzausrustung (Gehdrschutz, Hand-

schuhe, ggf. Regenmantel) an und begeben sich auf das Flugha-
fenvorfeld zur angegebenen Position, um dort das Passagierge-
p ck zu entladen und anschlieBend das neue Gepack einzuladen.

Ablauf des Ladevorgangs: Das Reisegep ck wird von der Rutsche

im Abfertigungsstern auf Rollwagen geladen; die von einem Elek-

trofahrzeug gezogenen Anh6nger werden dicht an das Flugzeug auf

dem Vorfeld gefahren; von dort wird, bei Flugzeugen mit niedri-

Rem Rumpf, direkt in den Stauraum geladen; bei h6heren Flugzeu-
gen, deren Ladeluke nicht vom Boden zu erreichen ist, wird das

Gep6ck mittels Hebezeug (F6rderband) auf eine Zwischenplattform
gehoben. Ein Arbeiter, auBerhalb der Maschine, reicht die Ge-

p ckstucke dem Kollegen in der Ladeluke an, der sie verstaut

und festzurrt; die Ladeluken werden geschlossen.

Beim Entladen des Fluggastgepickes werden diese Arbeitsgdnge im

Gegensinn ausgefuhrt.

An kleineren Flugzeugen arbeitet eine Lader-Gruppe, an GroB-

raumflugzeugen werden ggf. 2 oder 3 Gruppen eingesetzt.

Die Gepackr ume der einzelnen Flugzeugtypen sind unterschied-

lich konstruiert und fast ausnahmslos niedrig und eng; oft ist

die Arbeit darin nur in gebuckter oder liegender Haltung, bis-

weilen nur uber Kopf m6glich. Der Bewegungs- und Stutzapparat
wird dabei sehr stark belastet. Auch beim Umheben der Stucke

zwischen Luke und Rollwagen k6nnen Drehbewegungen unter Last

und in ungunstiger K6rperhaltung nicht vermieden werden. In der

Folge kommt es zu Beschwerden und VerschleiBerscheinungen ins-

besondere im Bereich der Wirbels ule und Arm- und Beingelenke.
Das Risiko von Erk ltungskrankheiten ist hoch, da die Arbeiter

whhrend einer Schicht mit haufigem Wechsel des Arbeitsorts auch

jeweils unterschiedlichen Klimabedingungen ausgesetzt sind: zu-
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gige Hallen, Freiluft, klimatisierte R ume, Flugzeugrumpf in

kurzen Intervallen, im Wechsel von Wetter und Jahreszeiten.

Weitere Belastungskomponenten aus der Arbeitsumgebung sind der

LArm von Flugzeugmotoren und Bodenaggregaten, Luftverunreini-

gung durch Abgase und aufgewirbelten Staub sowie (zeitweise)

ungunstige Beleuchtungsverh ltnisse.

Von der arbeitsorganisatorischen und -inhaltlichen Seite her

ist der Ladedienst durch den mehrfachen Wechsel zwischen Arbeit

unter Zeitdruck, bei hoher Leistungsanforderung und Warte- und

Bereitschaftszeiten charakterisiert; Monotonie und Repetivit t
innerhalb einzelner Arbeitsgdnge sind unvermeidlich; Abwechs-

lung liegt allenfalls in Form und Gewicht der Gepackstucke. Der

Gestaltungsspielraum zur VerAnderung des Arbeitsablaufs, die

Chance individueller Sinngebung sind als sehr gering anzusehen.

Bei dieser uberwiegend einfachen und ger tegestutzten Handar-

beit ohne kreative Komponenten kommt naturlich auf der subjek-
tiven Seite der finanziellen Gratifikation und den sozialen Um-

gebungsbedingungen (Gruppenzusammenhalt, Vorgesetztenbeziehung)
besonderes Gewicht zu. Die Einstufung in die Lohngruppen 4 und

5 BMT-G mit Zulagen sichert ein Einkommen auf dem durchschnitt-

lichen Niveau qualifizierter Arbeiter. Leistungsbezogene Lohn-

anreize sind nicht gegeben.

Die Gruppenzusammensetzung einschlieBlich des Oberladers bleibt

in der Regel uber l ngere Perioden gleich. Der Turnus der Mei-

ster l uft aber nicht parallel, so daB oberhalb des Vorarbei-

ters keine kontinuierliche Zuordnung der Gruppe zum Vorgesetz-
ten besteht. Somit ist die Kontrolldichte beschrankt, vor allem

auBerhalb der Normalarbeitszeiten, also sp tnachmittags und in

der Nachtschicht.

Zwischen den Einsatzen entstehen Pausen von unterschiedlicher

Dauer und Frequenz, abhangig vom jeweiligen Verkehrsaufkommen
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und Sonderaufgaben (z.B. Winterdienst, Flugzeuginnenreinigung
im Nachtdienst, Geratewartung). Sie erganzen die vertraglich
geregelten Pausen (2-mal 15 Minuten), die in der taglichen Ar-

beitszeit eingeschlossen sind und k6nnen als pers6nliche Ver-

teilzeiten und fur Erledigungsgange im Nahbereich (Empfangsge-
b ude) genutzt werden. Normalerweise h lt man sich im Aufent-

haltsraum des Abfertigungssterns B in Bereitschaft. Hier be-

steht Gelegenheit zu Unterhaltung, Zeitunglesen, Fernsehen,
Einnahme von Mahlzeiten; hier sind auch die Spinde der Arbei-

ter. Der Raum ist von der Einsatzsteuerung aus und durch die

Fenster vom Vorfeld einzusehen. Unbeobachtetes Trinken ist in

diesem Raum schwierig, aber gelegentlich m6glich.

Qualifikationsaspekte: Fur die Flugzeugabfertigung werden nor-

malerweise Arbeiter eingestellt, die zuvor in einem anderen Be-

ruf gearbeitet haben. Der Einstellung folgt eine mehrw6chige
Schulung im betrieblichen Schulungszentrum. Nach einem Jahr Be-

schdftigungsdauer kann die innerbetriebliche Prufung als Lader

in der Hauptabteilung Verkehr abgelegt werden (hierfur besteht

eine Betriebsvereinbarung). Durch Absolvieren entsprechender

Lehrg8nge und Prufungen wird die Berechtigung zur Bedienung und

Wartung spezieller Ger te und Fahrzeuge erworben, z.B. fur He-

bezeuge, Fluggastbrucken; in Verbindung mit Fuhrerschein Kl. 2:

Fahrzeuge des Ver- und Entsorgungsdienstes, AuSenbordstromag-
gregat, Luftfahrzeugschlepper, Fluggastbus, Kehrblasgerdt usw.

Wer 4 Jahre in einer T tigkeit im Verkehrsbereich des Flugha-
fens gearbeitet hat (in Verbindung mit einer sonstigen Berufs-

ausbildung: 3 Jahre), erfullt die Zugangsvoraussetzungen fur

den anerkannten AbschluB Flugzeugabfertiger (IHK-Prufung). Die

Prufung in diesem Umschulungsberuf ist durch Rechtsverordnung
seit 1977 geregelt. Bei der FHG hat der GroBteil der entspre-
chend Besch ftigten diese Prufung abgelegt. Sie fuhrt zur H6-

hergruppierung in Lohngruppe 5. Innerbetriebliche Weiterbildung
ist m6glich fur die T8tigkeit als Gruppenfuhrer (Oberlader), in

der Einsatzsteuerung, zum Lademeister; Aufstieg schlieBlich zum

12



Verkehrsassistent oder Abteilungsleiter, d.h. bis zur BAT-Ver-

gutungsgruppe IV (III).

Die Ausbildung zum Flugzeugabfertiger schlieBt die Aufgaben der

Luftfracht- und Luftpostabfertigung ein; auBerdem die Einwei-

sung gelandeter Flugzeuge auf Vorfeldpositionen und ihre Siche-

rung dort. Die Einweiser sind nicht in die T6tigkeit im Gep ck-
oder Frachtladedienst einbezogen; sie bilden bei der FHG eine

Gruppe mit separaten Aufgaben und eigenem Aufenthaltsraum. Das

gleiche gilt fur den Ver- und Entsorgungsdienst (Frisch-/Abwas-

ser). Die Umsetzung vom Ladedienst in diese speziellen Bereiche

ist m6glich; Rotation wird nicht praktiziert.

Relativ h ufig dagegen kommt es zum Einsatz von Arbeitern der

Gep3ckabfertigung im Frachtdienst (oder umgekehrt), in Abh n-

gigkeit vom Arbeitsanfall in den beiden Abteilungen; z.B. wenn

nach Mitternacht keine Passagiermaschinen mehr landen, aber im

Frachtzentrum Flugzeuge zu entladen oder Paletten zu bestucken

sind. (Bei diesen Eins tzen zur Aushilfe scheint kein angemes-

senes Verh ltnis gegenseitiger Entlastung zu bestehen.) Fur die

im Frachtdienst tatigen Flughafenarbeiter gelten die gleichen

Qualifikationsvoraussetzungen wie bei der Gepackabfertigung,
abgesehen von Spezialgeraten wie Palettenwagen, Gabelstapler,
Hebebuhnen etc.

Im Frachtzentrum werden Agrarprodukte, Maschinenteile, Kraft-

fahrzeuge und sonstige Luftfrachtguter aus den Flugzeugen aus-

geladen und zu den LKW der Spedition gebracht bzw. umgekehrt;
zum Teil wird zun8chst umgeladen, gestapelt, sortiert und zwi-

schengelagert. Oft sind Paletten mit den Frachteinheiten zu be-

stucken, wobei die MaGe entsprechend der jeweiligen Position im

Flugzeug-Laderaum zu kalkulieren sind. Hierfur sind gelegent-
lich inventorische Fihigkeiten der Lader gefordert.

Ebenso wie bei der Gepackabfertigung sind Monotonie, einseitige

k6rperliche Belastung und Unterforderungserscheinungen im

13



Frachtdienst nicht auszuschlieBen, z.B. wenn hunderte von Blu-

men- oder Gemusekartons umgestapelt werden mussen. Dennoch er-

scheinen die Arbeitsabl ufe in ihrer Gesamtheit hier etwas

vielf4ltiger und abwechslungsreicher.

Das Frachtzentrum liegt ca. 1 km vom Empfangsgebaude entfernt.

Der Aufenthaltsraum entspricht in Funktion und Ausstattung dem

der Gepackabfertigung.

Der Arbeitsalltag der Flugzeugabfertiger in den Abteilungen Ge-

p8ckabfertigung und Frachtdienst ist durch strukturelle Bedin-

gungen charakterisiert, die einer Verbesserung durch das be-

troffene Individuum oder die Gruppe im allgemeinen nicht zu-

g nglich erscheinen (eine ganz 'normale'Situation fur Arbeit-

nehmer). Im besonderen ist die Arbeitssituation durch verschie-

dene Faktoren gekennzeichnet, die als belastend empfunden wer-

den k6nnen:

- Schichtdienst (Auf16sung des Tag-Nacht- Rhythmus,
Aufl6sung des Wochen-Rhythmus) und Nachtdienst mit ihren

physiologischen und psychosozialen Auswirkungen;
- einseitige k6rperliche Belastung bei einzelnen Arbeits-

gangen;

- Wechsel von Anstrengung und Entspannung (solcher Wechsel

kann als positiver StreBfaktor sinnvoll und notwendig sein;
wenn er dem naturlichen Tonus kraB zuwiderl uft und von Ohn-

machtserlebnissen - gegenuber "Schicksal" oder "Schikane" -

begleitet ist, kann er sehr ungunstige Wirkung haben);
- Unterforderung (phasenweise wird nur ein sehr geringer Teil

der vorgehaltenen Fertigkeiten, Kenntnisse und Leistungsf -
higkeit abgerufen);

- geringe Autonomie in betrieblich-organisatorischen Fragen
(wiederholt wird Unzufriedenheit wegen Benachteiligung durch

Vorgesetzten-Entscheidungen berichtet);
- beschrankte berufliche Entwicklungschancen (Beschwerden uber

Benachteiligung in der Aufstiegsf6rderung - nicht Leistung,

14



sondern Opportunismus bzw. pers6nliche Beziehungen seien

ausschlaggebend).

Als subjektive Reaktion auf solche Bedingungen, besser: als Mu-
ster der Verarbeitung dieser beruflichen Situation ware eine

Rucknahme von Interesse und Engagement fur die Arbeit plausi-
bel, die Verlagerung auf auGerbetriebliche Lebensbereiche.

Freilich nicht nur als Ergebnis der betrieblichen Erfahrung,
sondern auf Basis sozialer und bildungsm Biger Pradisposition.

Fluktuation und Absentismus sind weitere Momente, in denen die-

se Arbeitsbedingungen zum Ausdruck kommen. Die Fluktuationsrate
ist bei der Flugzeugabfertigung mit weitem Abstand die hdchste
im Betrieb; ein erheblicher Teil der Neueingestellten kundigt
bereits im ersten Jahr.

Eine Untersuchung der Fehlzeiten wurde im Betrieb nicht durch-

gefuhrt. Nach ubereinstimmenden Aussagen vieler Mitarbeiter ist

der Absentismus gerade bei der Flugzeugabfertigung ein standi-

ges Problem. Die haufigen kurzfristigen Fehlzeiten werden - vor

dem Hintergrund restriktiver Arbeitsbedingungen - mit persanli-
cher Unzufriedenheit (und in bezug auf einzelne Kollegen mit

Alkohol) in Verbindung gebracht.

Selbstverstandlich entsteht auch hier aus der Arbeit kein un-

mittelbarer Zwang zum Konsum alkoholischer Getr nke. Einzelne

Verrichtungen und Umgebungsbedingungen f8rdern den Durst (Hit-
ze/Kalte, Staub, kdrperliche Anstrengung) bzw. den Wunsch, sich
innerlich wieder aufzuw rmen. Alkoholfreie Durstl8scher sind

dafur verfugbar, HeiBgetranke kannen im Aufenthaltsraum zube-
reitet oder aus Automaten gekauft werden.

Was getrunken wird, ist aber nicht allein Geschmackssache. Zur

Oberbruckung von Wartezeiten mit Langeweile und Leerlauf er-

scheint Alkohol reicher und angenehmer als Tee und Limo, er

"gibt mehr" - zumal fur sozialen Kontakt und Stimmung. Und wenn
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eine Fremdfirma mit einem kleinen materiellen Anreiz Leistungs-
reserven mobilisieren oder sich bedanken mdchte, nimmt man die

Flasche/Dose in der Regel nicht mit nach Hause, sondern 6ffnet
sie bei n chster Gelegenheit. Sofern offener Konsum, gemeinsam
mit Kollegen, Vorgesetzten, Beauftragten der Spedition o.a.,
nicht angebracht erscheint, findet sich spater eine unbeobach-
tete Situation; die Lucken in der Aufsicht, die Weitlaufigkeit
des Gelandes und die zeitliche Struktur der Tatigkeit erlauben
das. In der Regel wird aber ein gelegentlicher mABiger Konsum
als unproblematisch, "normal" oder (im Blick auf das Zusammen-

gehi rigkeitsgefuhl) erwunscht behandelt. Fahrzeugfuhrer und Ge-

ratebediener machen da keine Ausnahme ("Jeder weia selbst, was

er vertragen kann. SchlieBlich muB jeder auch mit dem Auto nach
Hause fahren; da passen wir schon auf.").

2.2.2 Die Flughafenfeuerwehr

Mit dem Ausbau der Flughafenfeuerwehr in den 70er Jahren wurden
die Voraussetzungen fur die Einstufung des Flughafens K8ln/Bonn
in die hachste Sicherheitsstufe gemaB den international gulti-
gen Bestimmungen fur Verkehrsflughdfen geschaffen. Bestimmte

Mindestmengen an Ldschmitteln mussen mit entsprechendem Gerdt

bei vorgeschriebener Personalstiirke einsatzbereit sein, und
zwar innerhalb sehr kurzer Fristen nach Alarmausl8sung an jedem
Ort des Flughafens. Acht verschiedene L6sch- und Einsatzfahr-

zeuge stehen zur Verfugung.

Die Feuerwehr ist der Hauptabteilung Technik angegliedert. Die

Personalstarke betragt 52 Mann, aufgeteilt in 2 Wachabtei-

lungen. Fuhrungsstruktur und Dienstbezeichnungen (Brandinspek-
tor, Brandmeister, Feuerwehrmann usw.) sowie tarifliche Ein-

gruppierung entsprechen kommunalen Berufsfeuerwehren. 9 Vorge-
setzte sind im Angestelltenverhaltnis, die ubrigen als Lohnemp-
f nger (nach Ausbildung Lohngruppen V bzw. VI m. Z.) besch f-
tigt. Bei den Lohnempfangern liegt das Bruttoeinkommen etwas
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unter dem vergleichbarer Facharbeiter; eine M8glichkeit, es

durch zus tzliche Leistungen aufzubessern, besteht nicht.

Die Ausbildung zum Feuerwehrmann erfolgt innerbetrieblich, sie

setzt voraus, daB der AnwArter bereits eine andere Berufsaus-

bildung und den LKW-Fuhrerschein hat. Sie dauert 18 bzw. 24 Mo-

nate; sp testens nach 2 Jahren ist die Feuerwehrmann-Prufung
abzulegen. Diese und die Prufung zum Oberfeuerwehrmann sind

durch Betriebsvereinbarung geregelt. Die weitere Fortbildung
geschieht durch spezielle Lehrg nge auBerhalb des Betriebes.

Im Vergleich zu der Feuerwehr einer GroBstadt sind die Chancen

fur beruflichen Aufstieg, unbeschadet nachgewiesener Qualifika-

tion, geringer, da die Anzahl der Fuhrungspositionen bei einer

kleineren Einheit geringer ist. Im Fall eines Wechsels zur kom-

munalen Feuerwehr werden die Dienstjahre auf dem Flughafen
nicht angerechnet.

Die zwei Wachabteilungen wechseln einander tiglich um 8 Uhr ab,
auf 24 Stunden Dienst folgen 24 Stunden Freischicht. Der Dienst

ist in 3 Teile gegliedert: die ersten 8 Stunden werden mit

Training und Arbeiten zur Wartung, Pflege und Instandhaltung
von Fahrzeugen und GerAt verbracht, auBerdem mit der Reinigung
der Unterkunft und Dienstr ume. 8 Stunden sind Bereitschafts-

zeit, davon wird die Hdlfte als Arbeitszeit verrechnet (so daB

eine Wochenarbeitszeit von 40 Stunden erreicht wird). 8 Stunden

dienen der Ruhe; in den Ruher umen stehen je 4 Betten. AuBer-

halb der Arbeitszeit besteht Gelegenheit zu Freizeitbesch8fti-

gung: Lesen, Fernsehen, Volleyball, Kraftgymnastik, Kartenspie-
len usw. Ein Aufenthaltsraum, wie ein Clubheim gestaltet, liegt
unmittelbar neben der Nachrichtenzentrale/Einsatzleitstelle.

Der gesamte Dienst, in allen drei Phasen, und alle Einrich-

tungen sind von der Notwendigkeit gepr gt, jederzeit in Sekun-

denschnelle mit voller Ausrustung zum Einsatz starten zu khn-

nen. Eine Truppe h lt sich standig bereit, sp3testens 10 Sekun-
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den nach Alarmaus16sung mit dem Fahrzeug die Halle zu verlas-

sen, die Fahrzeugmotore sind stets elektrisch vorgew rmt. Fur

den Einsatzfall mussen alle Handgriffe trainiert sein, alle Ge

rate und die Schutzausrustung (Atemschutz, Spezialbekleidung)
bereitliegen. Ordnung und Obersichtlichkeit bestimmen das Er-

scheinungsbild der Wache.

Im Jahr 1984 wurde 21mal Alarm ausgel6st, davon viermal die

h6chste Stufe, auBerdem wurden 8 Brande gel6scht, 74 Rettungs-
transporte gefahren und ca. 2.400 sonstige Eins tze geleistet.

Zentrales Bestimmungsmoment des Feuerwehrdienstes ist die Be-

reitschaft, im Notfalleinsatz alle KrAfte einzusetzen und auch

bei  uBerstem Risiko fur sich selbst Menschen und Guter zu ret·

ten. "Wenn ich mich von meiner Frau verabschiede zum Dienst,
weiB ich nicht, ob ich am n chsten Tag zuruckkomme. 'Auf Wie-

dersehn' - da darf man nicht zuviel daruber nachdenken."

Diese stete Prasenz des Risikos ist die eigentliche Belastung
des Personals bei der Feuerwehr. Und die Anspannung macht nichi

automatisch der Erleichterung Platz, wenn die Dienstzeit vor-

iiber ist, "Man nimmt den StreB mit nach Hause" (Brandmeister).

Angesichts der Gefahr ist es wichtig, zu den Kollegen Vertrauer

zu haben, sich darauf verlassen zu k6nnen, daB sie ihre Aufgabc
so gut erfullen wie man selbst. Das ist die Basis fur den "Ka-

meradschaftsgeist", der allen Miinnern in diesem Beruf wichtig
ist. Die Gestaltung der Wache tragt dem Rechnung, auBerdem wirc

Kontakt zu anderen Wehren auBerhalb des Flughafens gepflegt.

Neben dem Zwang zur standigen Einsatzbereitschaft und dem Risi-
ko fur Gesundheit und Leben im Notfall muB, in Obung und Ein-

satzfall, oft mit gefihrlichen Arbeitsstoffen und Transportgu-
tern gerechnet werden. AuBerdem haben Fragen der Arbeitssicher-
heit fur die Feuerwehr groBes Gewicht, man achtet auf Sicher-

heitsm ngel im Betrieb (Fluchtwege, Feuerldscher). Der Feuer-
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wehrdienst ist anspruchsvoll und abwechslungsreich. Die eigene
Leistungsf&higkeit kann im Training immer wieder erlebt werden.

Die Feuerwehr wird allgemein geachtet.
Neben dieser Perspektive besteht jedoch zugleich eine weniger
positive: bei ihren alltaglichen Tatigkeiten sind die Feuer-

wehrleute keinen auBergewahnlichen Belastungen ausgesetzt, oft

tritt "Leerlauf" ein, der Dienst wird als monoton und langwei-
lig angesehen.

Sorge bereitet manchen Feuerwehrleuten die UngewiBheit, ob sie

in Zukunft weiterhin feuerwehrtauglich bleiben k6nnen; wenn

nicht - wo sollen sie arbeiten? Zur Entwicklung im erlernten

Beruf haben sie l ngst den AnschluB verloren.

Bei der Feuerwehr gilt seit Jahren ein uneingeschr nktes Alko-

holverbot. Eine Beeintr8chtigung der Einsatzbereitschaft muB

vermieden werden, das ist plausibel. "Es ware ubel, wenn im Be-

trieb gesagt wurde, die Feuerwehr sduft!" Wenn es etwas zu

feiern gibt, dann mit Kaffee und Kuchen - oder in der Freizeit,
jeweils in der Wachabteilung, die nizht im Dienst ist, also an

zwei Tagen. Jedenfalls "haben wir es nicht n6tig, durch Trink-

festigkeit und harte Drinks ein Image aufzubauen" (Feuerwehr-

mann, sinngem B). Anfangs gab es Unzufriedenheit wegen des Ver-

bots: die anderen durfen, wir nicht - das ist eine Benachteili-

gung. Inzwischen hat sich der Verzicht auf Alkohol in der Pra-

xis stabilisiert. Die Vorgesetzten, die Kollegen achten einer

auf den anderen.

Unter den skizzierten Bedingungen - Gef hrdungsbewuBtsein, so-

ziale Kontrolle (Vorgesetzte, Kollegen, langfristige Gruppen-
stabilit t bei physischer und pers6nlicher Nahe), physische
Leistungsanforderungen, sportliche Aktivit t - f llt es ver-

standlicherweise eher auf, wenn jemand zuviel trinkt. Der Un-

terschied zwischen seltenem RestalkoholeinfluB aus der Frei-

schicht und problematischem Konsum bei Schwierigkeiten im Pri-

vatleben wurde in der Vergangenheit in einigen F llen wahrge-
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nommen. Man hat in mindestens zwei F llen miterlebt, wie sich

MiBbrauchsverhalten entwickelte und welche Folgen es schlieB-

lich hatte. Ober Jahre bemuhten sich einige Kollegen und Vorge-
setzte zu helfen. Die Versuche waren von einer kameradschaft-

lich-wohlmeinenden Haltung bestimmt: gutes Zureden, "wir regeln

sowas unter uns!", bis schlieBlich ihr Scheitern konstatiert

werden muBte. Es kam zur Entfernung aus dem Feuerwehrdienst und

Umbesetzung in andere Abteilungen, in einem Fall zum Abgang aus

dem Unternehmen. Die Einsicht, daB ein solches Interventions-

konzept letztlich nicht erfolgversprechend ist, fallt noch

schwer. Wenn erneut ein Problemfall entsteht (das wird zur Zeit

befurchtet), sollte nach einer sinnvolleren Strategie interve-

niert werden.

2.2.3 Betriebshandwerker

In der Hauptabteilung Technik sind 55 Angestellte und 176 Ar-

beiter beschilftigt, nicht eingerechnet Feuerwehr und Bergungs-
dienst (mit 52 Beschaftigten). 19 Werkstatten, zu 4 Werkstatt-

bereichen zusammengefaBt, sind den 6 Abteilungen zugeordnet.

Aufgabe der Werkstatten sind Ausbau, Betrieb und Unterhaltung
der flughafentechnischen und sonstigen Gebdude, Anlagen, Ein-

richtungen, Gerate und Fahrzeuge. Es handelt sich dabei uber-

wiegend um handwerkliche Berufsfelder:

- im Werkstattbereich Elektrotechnik: Elektroanlagen/Strom

versorgung, Befeuerung, Elektroinstallationen in Gebauden,

Fernmeldetechnik, Funk- und Fernsehtechnik;

- die Werkstatt fur Fahrzei.ge und Ger te sowie die Fahr-

bereitschaft;

- im Werkstattbereich Haustechnik: Klima-, Heizungs-, Sani-

t ranlagen, Schlosserei/F6rderanlagen, Malerei, Schreine-

rei, Dachdeckerei, Maurer;
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- im Werkstattbereich Tiefbau und Landwirtschaft: Startbahn,

Kanalisation, Reinigungsdienst und Landwirtschaft.

Die Betriebshandwerker sind in den Lohngruppen V, VI und VII

BMT-G eingruppiert. Ein Teil von ihnen hat seine Berufsausbil-

dung in der FHG absolviert. Die Fluktuationsrate ist deutlich

niedriger als in der Flugzeugabfertigung. Man arbeitet im er-

lernten Beruf und zu Arbeitsbedingungen, die dem Standard der

meisten Betriebe in der Region mindestens gleichwertig sind.

Ein Elektriker: "Ich m6chte nicht wieder in einer Klitsche

(privater Kleinbetrieb) arbeiten. Da hat man nichts zu bestel-

len." Arbeitsplatzsicherheit, gunstige Arbeitszeiten (in der

Regel keine Schichtarbeit), soziale und arbeitsinhaltliche

Aspekte wurden als Grunde fur den Verbleib genannt.

Ein Teil der Werkst tten ist im Bauhof zusammengefaBt, weit ab-

gelegen von allen ubrigen Betriebsteilen, andere sind an ver-

schiedenen Stellen des Gelandes, beim Verwaltungsgebaude oder

Empfangsgebaude angesiedelt. Die Werkstatten sind oft mit eige-
nenen Sozialr umen ausgestattet, in denen die Pausen und Be-

reitschaftszeiten verbracht werden.

In einigen Abteilungen wird die Arbeit uberwiegend in der Werk-

statt geleistet, die meisten Betriebshandwerker sind jedoch,
ihren Aufgaben entsprechend, an wechselnden Arbeitsorten einge-
setzt. So ist z.B. die Landwirtschaft mit Rasenmahen oder

Forstarbeiten auf der gesamten Flughafenfl che (ca. 10 qkm) be-

schdftigt; fur die Wartung der Befeuerungsanlagen sind auch

Einsatze auBerhalb des Betriebsgelandes erforderlich; Sanit r-

anlagen sind in allen Gebauden zu installieren oder reparieren
usw. Schlosser und Kfz-Mechaniker arbeiten 'vor Ort' an den

F6rderanlagen, Hebebuhnen u.a. oder in ihren Werkstatten.

Die r umliche MobilitAt und der Einsatz in kleinen Trupps oder

als Einzelner mindern die Chancen der Beaufsichtigung. Aber die

Betriebshandwerker sind selbst ndiges Arbeiten gewohnt und be-

trachten es als wichtigen Vorzug ihrer Position, daB sie sich

21



in bestimmtem Rahmen die Arbeit selbst organisieren k6nnen; als

qualifizierten Fachleuten ist ihnen das selbstverstandlich.

Wiederholt wurde die Fuhrungsstruktur in einigen Bereichen als

unubersichtlich bezeichnet; obwohl die Struktur innerhalb der

Werkstatt (Handwerker - Meister) klar sei, seien die Kompeten-
zen in der Abteilung nicht eindeutig, es gebe widerspruchliche

Anordnungen, oder man sei bei schwierigen Entscheidungen im Un-

gewissen oder alleingelassen. So komme es vor, daB Anweisungen

eines Vorgesetzten von einem anderen ge ndert wurden - solches

wird auch von Meistern fur den Fall von Interventionen bei

Alkoholf llen befurchtet.

Auch wenn an flughafenspezifischen Anlagen gearbeitet wird

(z.B. Reparatur von Ladebuhnen, Wartung licht- und nachrichten-

technischer Signalanlagen), ist die Arbeitssituation der Be-

triebshandwerker hinsichtlich Gefahrenneigung und belastender

Umgebungseinflusse eher von den Arbeitsbedingungen der ubrigen

FHG-Besch ftigtengruppen verschieden als von der Situation von

Handwerkern in Mittel- und GroBbetrieben der Industrie und Ver-

kehrswirtschaft.

Nach Aussagen von Meistern sind "die Probleme mit Alkohol in

den Werkstdtten geringer und die einzelnen F lle weniger dra-

stisch" als in den anderen Hauptabteilungen. Allemal sei es

besser geworden gegenuber der Zeit (in den 60er und 70er Jah-

ren), als viel gebaut wurde und mehr Fremdfirmen im Gelande

tatig waren. "Damals wurde richtig gesoffen." Auch bestehe

nicht mehr die Gelegenheit, durch ein Loch im Zaun in Gast-

st tten der benachbarten Siedlung zu gehen. Zudem sei man "ei-

nige Quartalssaufer losgeworden".

Im Umgang mit Alkohol bestehen heute noch Unterschiede zwischen

den einzelnen Werkst tten, die wesentlich von den Einstellungen
der Vorgesetzten gepr gt sind, aber auch mit Berufstraditionen

zusammenh ngen (schlieBlich sind hier verschiedene 'besonders
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gefahrdete' Berufsgruppen vertreten: Bauhaupt-, Ausbau- und

Bauhilfsberufe, Kraftfahrer etc.). Die vorherrschende Tendenz
ist das grunds tzliche Verbot mit Ausnahme besonderer Anl sse.
Dabei wird ein geringfugiger Konsum (z.B. eine Flasche Bier zum

Essen oder der morgendliche Schnaps) in einigen F llen als un-

problematische Gewohnheit geduldet bzw. 'ubersehen', zum Teil
mit Resignation und Ratlosigkeit hingenommen: "Wie soll ich

einen Sechzigj&hrigen  ndern ..." Fur die Zeit des Vorbeugungs-
programms wurde ubereinstimmend ein weiterer Ruckgang des all-

gemeinen Alkoholkonsums festgestellt; einige besondere Anl sse

wurden, z.T. auf Anweisung, ohne Alkohol gefeiert.

Problemf lle und Risiken sind damit freilich noch nicht aus der

Welt geschafft, es ist eher zu erwarten, daB sie nicht beizei-

ten erkannt und angegangen werden.

2.2.4 Zusammenfassung

In allen Berichten und Beobachtungen wurde keinerlei Hinweis
auf eine Beziehung zwischen Arbeitsbedingungen und Alkoholkon-
sum gefunden, die die Aussage rechtfertigen wurde: "Alkoholkon-
sum wird ausgeldst durch X." Solche Kausalbeziehungen im engen
Sinne waren nicht zu erwarten. Wohl aber waren Bedingungskon-
stellationen auszumachen, die im Betrieb bestimmte Formen des
Alkoholkonsums ermaglichen bzw. fdrdern. Sie werden in der fol-

genden Gegenuberstellung zusammengefaBt.

In der Flugzeugabfertigung (Gepack und Fracht) stehen Bela-

stungen aus der T tigkeit, der Arbeitsorganisation und der Ar-

beitsumgebung im Vordergrund: das zeitweilige Auftreten von
- ergonomisch ungunstiger physischer Beanspruchung,
- Monotonie, Leerlauf, geistiger Unterforderung,
- geringer Kontrolldichte,
- Larm, ungunstigen Temperatur- und Klimaverh ltnissen.
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AuBerdem wurde Unzufriedenheit in den Mdglichkeiten fur das be-

rufliche Fortkommen erw hnt.

Das Gef&hrdungsbewuBtsein der Mitarbeiter sowie die Bereit-

schaft und Kompetenz der Vorgesetzten zur Intervention sind im

allgemeinen wenig ausgepr gt.

Bei der Feuerwehr ist das GefdhrdungsbewuBtsein gegenuber Alko-

holeinfluB sehr entwickelt. Zugleich besteht ein DauerstreB

durch den Zwang zur Einsatzbereitschaft im Gefahrenfall, unter

h6chstem pers8nlichen Risiko.

Die Kontrolldichte ist hoch, ebenfalls die Bereitschaft (von

Vorgesetzten und Kollegen) zu intervenieren bzw. zu 'helfen'.

Vielfalt in den wechselnden T tigkeiten, Verantwortung in den

Aufgaben, sozialer Zusammenhalt sind positiv konnotierte Merk-

male der Berufssituation, von denen alkoholkonsumhemmende Wir-

kung zu erwarten ist. Andererseits gibt es auch hier Unzufrie-

denheit hinsichtlich der Aufstiegschancen.

Wichtig fur den untersuchten Zusammenhang erscheinen bei den

Betriebshandwerkern:

- das geringer entwickelte ProblembewuBtsein vieler Beteilig-
ter,

- die niedrige Kontrolldichte sowie

- berufstypische Gewohnheiten im Umgang mit Alkohol.

Um diesen unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen,

empfahl der Projektbearbeiter dem Arbeitskreis, innerhalb sei-

ner Pr8ventionsstrategie den folgenden Interventionspunkten be-

sonderes Gewicht beizumessen:

- bei der Flugzeugabfertigung: Gef hrdungsbewuBtsein der Be-

legschaft sowie Motivierung und Qualifizierung der Vorge-
setzten zur Intervention;

- bei der Feuerwehr: Qualifizierung zur Intervention;
- bei den Betriebshandwerkern: ProblembewuBtsein, Motivierung
und Qualifizierung der Vorgesetzten.
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2.3 Verfugbarkeit alkoholischer Getranke

Bei Projektbeginn konnten alkoholische Getr nke an zahlreichen

Stellen innerhalb des BetriebsgelAndes und in der nahen Umge-

bung gekauft werden. Die Verkaufsstellen (Kantinen usw.) werden

nicht von der FHG, sondern von P chtern betrieben.

1. Kantine im (alten) Verwaltungsgebaude
Die Kantine ist zug nglich fur Mitarbeiter der FHG und der im

Frachtbereich t tigen Firmen und sonstige Personen. Die Preise

fur Kaffee, Tee, Kakao, Mineralwasser liegen weit unter Gast-

st ttenpreisen, die ubrigen Getr nkepreise etwas unter dem in

GaststAtten ublichen Niveau. Der Ausschank von Bier und Spiri-
tuosen hat betrachtlichen Umfang. Bier und Spirituosen werden

auch in Flaschen verkauft.

2. Kantine im Empfangsgebhude

Die Kantine ist zuglinglich fur Mitarbeiter der FHG und alle

weiteren im Empfangsgeb ude t tigen Personen. Als einziges

alkoholhaltiges Getrdnk wird Bier in Flaschen - preisgunstig -

verkauft.

3. Bars im Empfangsgeb ude; Flughafen-Restaurant
In den Abfertigungszentren und im Zentralbereich des Empfangs-

gebidudes werden mehrere Barbetriebe und ein Restaurant unter-

halten, die fur Flugg ste, Besucher und Besch ftigte zug nglich
sind. Alkoholische und alkoholfreie Getr nke werden zu gehobe-
nen Preisen angeboten.

4. Ladengesch fte im Empfangsgeb ude

Im Publikums-Bereich des Empfangsgebdudes liegen mehrere Ge-

sch fte, in denen alkoholische Getranke verkauft werden.

a) Die Tabakwarenhandlung, 1. Etage, bietet einige Spirituosen

zu gehobenen Preisen an.

b) Der airport-Supermarkt verkauft Lebensmittel, Getr3nke, SuB-

waren und einige non-food-Artikel auf dem Preisniveau billiger
SupermArkte.
Er liegt in einem dem allgemeinen Publikum zugAnglichen Bereich

des Erdgeschosses, findet aber seine Kundschaft eher in Perso-



nen, die am Flughafen besch3ftigt sind. Der Einkauf von (alko-

holischen) Getr nken kann hier leichter als an anderer Stelle

getatigt werden, ohne daB man von anderen Betriebsangeh6rigen

beobachtet wird (im Gegensatz zur Tabakwarenhandlung, s.0.,

gegenuber der Informationszentrale).

Das Angebot des airport-Supermarktes zielt offensichtlich auf

Besch ftigte, die fur ihren Bedarf wahrend der Arbeitszeit ein-

kaufen: Sekt und Bier (aber auch Milch, Limonade) sind jeder-
zeit gekuhlt vorr tig; Wein und Sekt werden in billigen bis

mittleren Preislagen angeboten; Bier und Limonade sind auch in

Sechser-Gebinden auf Paletten gestapelt. Ein Laden fur den all-

t glichen "schnellen (;riff" zur Flasche bzw. Dose. Der Umsatz

an alkoholhaltigen Getr nken ist betr6chtlich.

c) Im duty-free-shop k6nnen aufgrund rechtlicher Bestimmungen
und entsprechend organisatorischer MaBnahmen nur Fluggaste im

grenzuberschreitenden Verkehr einkaufen.

5. Verkaufslager der Lufthansa-Service GmbH

Gegenuber dem Verwaltungsgebaude der FHG liegt das Geschdft der

LSG. Wahrend der kurzen werktaglichen Offnungszeiten werden

groBe Mengen alkoholischer Getranke verkauft (Sekt, Wein und

Bier vorwiegend in grdBeren Gebinden). AuBerdem werden alkohol-

freie Getrtinke gehobener Qualitat relativ preiswert angeboten;
daneben Spirituosen, Toilettenartikel und Wasche.

Das Gesch ft wird von Mitarbeitern der FHG und anderer am

Flughafen t tiger Firmen und Dienststellen und vermutlich wei-

teren 'Eingeweihten' frequentiert; man kauft Vorrat fur zuhau-

se, aber auch den 'edleren' Hochprozentigen furs Buro.

AuBerhalb der Offnungszeiten von Kantinen, Bars und Liden be-

steht in der nahegelegenen Tankstelle, in Kiosken und Gastst t-

ten in K6ln-Porz die M6glichkeit, sich mit Alkohol zu versor-

gen. Den 'Stoff' ins Betriebsgeldnde mitzubringen, bereitet dem

PKW-Benutzer keine Probleme. Ihn am Arbeitsplatz (im Schreib-

tisch, Spind usw.) unterzubringen, ggf. zu verstecken, wird in

den meisten F llen auch nicht schwierig sein.
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Es ist, aufgrund der Zug nglichkeit und des Preisniveaus alko-

holischer Getr nke in den erw hnten Verkaufsstellen, nicht an-

zunehmen, daB Betriebsangeh6rige mit dem Verkauf von Alkoholika

an Kollegen einen nennenswerten Nebenerwerb erzielen. In eini-

gen F8llen erfolgt aber gelegentlich ein Verkauf unter Kolle-

gen.
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2.4 Rahmenkonzept und generelle Ziele

Vor Projektbeginn war der Flughafen in bezug auf den Alkohol-

konsum und den Umgang mit Alkoholproblemen ein Betrieb wie vie-

le andere, jedenfalls nicht in besonderem MaGe auff llig. Pro-

blematisches Trinkverhalten war bei einzelnen Abhdngigen, bei

"NaBzellen", aber auch, in manchen Situationen, bei einer gr6s-
seren Zahl von Mitarbeitern zu beobachten; es war in der Ver-

gangenheit mehrfach zu spektakularen "Vorfiillen" gekommen, an

denen teilweise auch Vorgesetzte beteiligt waren. Die Verant-

wortlichen im Betrieb wuBLen die entstehenden Probleme nicht

angemessen zu behandeln.

Den Ausgangspunkt fur das Zustandekommen des Projekts bildeten

Gesichtspunkte des Arbeitsschutzes. Untersuchungen von Arbeits-

unf3llen durch die Sicherheitsfachkraft zu Anfang der 80er Jah-

re hatten ergeben, daB eine Reihe von Unf llen mit "Fehlverhal-

ten des Verletzten" nicht befriedigend zu erklhren war, und daB

als Ursache dahinter der Konsum von Alkohol angenommen werden

muBte. Extrem gef8hrliche Situationen durch AlkoholeinfluB wa-

ren nicht eingetreten, aber vorstellbar.

Daneben waren fur die Beteiligten auch soziale ErwAgungen maB-

gebend: es bestand der Wunsch, Belastungen der sozialen Bezie-

hungen, die durch den AlkoholmiBbrauch einzelner Mitarbeiter

entstanden oder verschdrft wurden, zu verringern; man wollte

Abh ngige zur Anderung ihres Verhaltens motivieren und gegebe-
nenfalls einer Therapie zufuhren k6nnen, dabei jedoch unange-

messene Sanktionen gegen Auff3llige vermeiden.

Das betriebswirtschaftliche Interesse, organisatorische und fi-

nanzielle Aufwendungen zu mindern, die aus alkoholbedingten
Fehlzeiten und Minderleistungen resultieren, stand als weiterer

Gesichtspunkt im Hintergrund. Es wurde nicht - etwa als Unter-

suchung der Kosten des status quo - konkretisiert; entsprechen-
de Daten waren fur das Projekt nicht verfugbar.



Die Sicherheitsfachkraft und weitere Mitglieder des Arbeits-

schutz-Ausschusses bildeten eine Initiativgruppe, "die das Ziel

verfolgen sollte, den MiBbrauch von Alkohol am Arbeitsplatz zu

bekampfen" (R. Ballensiefen, vgl. Anhang). Dieser Arbeitskreis

"Alkohol im Betrieb" trat erstmals im Oktober 1982 zusammen.

Die Geschaftsfuhrung beauftragte die Sicherheitsfachkraft mit

der Federfuhrung fur das Vorhaben.

Der Betriebsrat hatte seine grunds tzliche Befurwortung des

Vorhabens zugesichert und war durch seine beiden Vorsitzenden

aktiv am Arbeitskreis beteiligt.

Der Arbeitskreisvorsitzende suchte fachliche Unterstutzung und

nahm Kontakt mit der Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufkl -

rung auf. Gemeinsam wurde der Rahmen der Zusammenarbeit entwik-

kelt und ein Projektplan entworfen, der auf eine Projektlauf-
zeit von 3 Jahren ausgelegt wurde.

Als allgemeine Projektziele wurden bestimmt:
- Reduktion des Gesamtkonsums
- Vorbeugung problematischen Trinkverhaltens
- Alkoholproblematik zum "angstfreien Thema" machen
- Kontrollierten Umgang mit Alkohol schaffen
- Entwicklung eines betriebsbezogenen Gesamtkonzeptes
- Aufbau einer betrieblichen Infrastruktur, auf der aufbauend

Vorbeugung kontinuierlich - d.h. uber das Projektende hinaus
und von einzelnen Personen unabhangig - weitergefuhrt und

immer neu initiiert wird (Projektplan, vgl. Anhang 1).

Es wurde damit ein betriebliches Modellprojekt konzipiert, das,
anders als in manchen Unternehmen mit Suchtprogrammen, seinen

Schwerpunkt nicht in der Betreuung alkoholauffalliger Mitarbei-

ter, sondern in der Ver8nderung des Trinkverhaltens und der

Vorbeugung von AlkoholmiBbrauch haben sollte. Andere Suchtph -
nomene (z.B. MedikamentenmiBbrauch) und Gesundheitsprobleme wa-

ren nicht zu thematisieren. Die Pr ventionsarbeit sollte alko-

holspezifisch angelegt werden.

29



Zusammenhange zwischen Arbeitsbedingungen und Alkoholkonsum-

mustern waren gegebenenfalls zu berucksichtigen, ohne daB aber

die Umgestaltung von Arbeitsbedingungen zu fordern war oder er-

wartet werden konnte.

Die Bundeszentrale beauftragte den Verfasser als Projektbear-
beiter mit der Beratung des betrieblichen Arbeitskreises und

der wissenschaftlichen Begleitung und Dokumentation des Teil-

projekts. AuBerdem unterstutzte sie den Arbeitskreis durch Be-

reitstellung von Informationsmedien, Fachkontakte und Beteili-

gung an Fachtagungen.
Der Betrieb war bereit, die Arbeitskreismitglieder fur den not-

wendigen Zeitaufwand von ihren dienstlichen Aufgaben freizu-

stellen.
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3 Projektverlauf

Den Beginn des Projekts markiert eine Betriebsversammlung am

17. Oktober 1983, auf der dem Thema ein Punkt der Tagesordnung

gewidmet wurde. Der Arbeitskreisvorsitzende stellte der Ver-

sammlung den Arbeitskreis vor, nannte die Beweggrunde fur das

Zustandekommen der Initiative, die Ziele des Projekts und

Schritte zu ihrer Realisierung.

3.1 Der Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb"

Neue Mitglieder erg nzten im Herbst 1983 den Arbeitskreis; er

bestand jetzt und w hrend der gesamten Projektlaufzeit aus ca.

einem Dutzend Mitarbeitern der FHG: dem Vorsitzenden (als Si-

cherheitsfachkraft Leiter einer Stabsstelle), einem Ingenieur,
einem Verkehrsassistent, der Betriebsratvorsitzenden und ihrer

Stellvertreterin, zwei Vorarbeitern mit intensiven Alkoholer-

fahrungen (seit vielen Jahren nuchtern und stabil), zwei (zeit-
weise drei) Krankenschwestern, weiteren Arbeitern und Ange-
stellten aus den Hauptabteilungen Technik und Verkehr, einer

Sozialpddagogin (ABM-Stelle "Sozialer Dienst", w hrend des

letzten Projektjahres); gelegentlich war der Personalchef anwe-

send. Als betriebsexterne Mitglieder waren der Betriebsarzt und

der Verfasser stets beteiligt, mehrfach auch Fachreferenten der

BZgA.
Im Lauf der Zeit verlieBen sechs Mitglieder den Arbeitskreis

und kamen acht Mitarbeiter neu hinzu. Sechzehn weitere Besch f-

tigte waren ein- oder zweimal zugegen.

Wahrend der Projektdauer hat der Arbeitskreis 26 Sitzungen ab-

gehalten, an denen zwischen vier und funfzehn Personen betei-

ligt waren. Mehrfach erwies sich eine Terminvereinbarung als

schwierig wegen der relativ groBen Mitgliederzahl und der

(selbstauferlegten) Bindung an die Termine des Betriebsarztes.

Dadurch kam es mitunter zu mehrmonatigen Pausen zwischen zwei

Sitzungen.



Die Sitzungen fanden wahrend der Tagschicht in einem Konferenz-

raum statt.

Flughafengesellschaft

Infor nation

Der Arbeitskreis war ein beratendes Gremium ohne formelle Kom-

petenzen. Seine Aufgabe bestand darin,

ein Gesamtprogramm zu konzipieren, das der Situation in den
verschiedenen Bereichen des Betriebs gerecht wird,

Schritte zur Verwirklichung des Programms zu entwickeln,
der Geschaftsleitung Empfehlungen und Vorschlage zu

unterbreiten,

durch Information und Diskussion zur Meinungsbildung
in der Belegschaft beizutragen.
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Der Projektverlauf im Oberblick

Okt.
Herbst
Febr.

Fruhj.

Juni
Okt.
Nov.

ab Nov.
Nov./Dez.
Jan.
Febr.

April
Mai

Juni

Sommer

Sept.
Nov.

Dez.

Jan./Feb.
Marz

Okt.
Nov.

Febr.

Sept.
Okt.

1 Nov.

Dez.
Febr.

1982
1982
1983

1983

1983
1983
1983

1983
1983
1984
1984
1984
1984

1984

1984

1984
1984

1984

1985
1985

1985
1985

1986

1986
1986
1986
1986
1987

Griindung des Arbeitskreises "Alkohol im Betrieb"
,

Erste Kontakte FHG - BZgA
Fachtagung I "Alkohol und Arbeitswelt" der BZgA
(1 AK-Mitglied)
Anschaffung eines Alcotest-Ger8ts durch FHG;
Einspruch des Betriebsrats
Vereinbarung eines Projektplans FHG - BZgA
Vorstellung des Pr ventions-Vorhabens im Betrieb
BZgA beauftragt Projektbearbeiter
(Nov. 83 - Okt. 86)
Weitere FHG-Mitarbeiter erg nzen den Arbeitskreis
Leitfaden-Gespr che AK-Mitglieder - Mitarbeiter
Erstes "Alkohol-Info"
Erste Empfehlungen des Arbeitskreises
AK empfiehlt "MaBnahmenkatalog"
Alkohol-Ausstellung in verschiedenen Betriebs-
teilen

Schulung I fur Vorgesetzte (4 Veranstaltungen;
ext. Referenten)
Umbau Kantine im Verwaltungsgebaude
Anweisung der Gesch8ftsfuhrung zu MaBnahmenkatalog
Teil A

Gruppengespr che (Schulung II) mit Vorgesetzten
Alkoholverkauf auf Essensmarken wird untersagt
Artikel in Betriebszeitschrift
Artikel in Lokalzeitung
Fachtagung II "Alkohol und Arbeitswelt" des BZgA  
(2 AK-Mitglieder)
Fachtagung der DHS (4 AK-Mitglieder)
Artikel in Betriebszeitschrift
Training "Gespr8chsfuhrung" (6 AK-Mitglieder)
Informationsveranstaltung fur Vorgesetzte und AK
(Schulung III /DHS)
Fachkonferenz der DHS (2 AK-Mitglieder)
Einrichtung der Stelle "Sozialer Dienst"
(bis Okt. 1986)
Fachtagung III "Alkohol und Arbeitswelt"
(2 AK-Mitglieder)
"Filmwoche" in verschiedenen Betriebsteilen
letzte Arbeitskreis-Sitzung
Projektende
AbschluBveranstaltung FHG - BZgA
Artikel in Betriebszeitschrift
FHG plant Fortfuhrung von Vorbeugungs-Aktivitdten

l
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Im Rahmen der betrieblichen Gegebenheiten hatte der Arbeits-

kreis freie Hand fur die Beratung und Planung seiner Aktivit6-

ten; fur die Umsetzung seiner Vorschl8ge war die (formelle und

informelle) Entscheidungsstruktur des Unternehmens maBgeblich.
Die Information der Gesch ftsfuhrung erfolgte grunds tzlich
durch den Vorsitzenden, der den Arbeitskreis in allen Belangen
als Verantwortlicher vertrat.

Der Arbeitskreis verstand sich nicht als Kontrollorgan gegen-

uber der Belegschaft und lehnte es ab, Informationen uber Mit-

arbeiter mit Alkoholproblemen weiterzugeben, obwohl das gele-

gentlich von Vorgesetzten gefordert wurde.

Die heterogene Zusammensetzung des Arbeitskreises - aus Mitar-

beitern, die im Betrieb verschiedene Positionen hatten, aus al-

len Hauptabteilungen kamen, unterschiedliche Erfahrungen (mit

Sucht, mit Arbeitsverhaltnissen) und soziale Kontakte einbrach-

ten - wurde zur Information aus den Abteilungen und zum Hinein-

wirken in die Abteilungen genutzt. Besondere Bedeutung kam da-

bei einigen "Meinungsfuhrern", u.a. den Betriebsratsmitgliedern
zu, die den Arbeitskreis unterstutzten (freilich konnten ver-

schiedene Mitarbeiter in betrieblichen Schlusselpositionen vor

allem im kaufminnisch-organisatorischen Bereich nicht fur eine

f6rdernde Haltung gewonnen werden).

In den ersten Monaten nach dem Start des Programms hat sich der

Arbeitskreis auf mehreren Sitzungen neben der Vorbereitung von

Aktivit ten um eine Konkretisierung seiner Ziele bemuht. Es war

zu kliren, welchen Formen problematischen Alkoholkonsums man

vorbeugen, welchen AlkoholmiBbrauch man beseitigen wollte -

bzw. umgekehrt, ob und in welchem MaB Alkohol im Betrieb als

unbedenklich toleriert werden konnte. Diese Debatte uber die

"Generallinie" erwies sich als besonders schwierig in einem Be-

trieb, in dem neben einem vor Jahren erlassenen Alkoholverbot

und als verbindlich anerkannten Bestimmungen der Unfallverhu-

tungsvorschriften der Konsum von Alkohol uberwiegend auch offi-

ziell toleriert und sogar positiv bewertet wurde. Diese ambiva-

lente Haltung ging bis in den Arbeitskreis hinein.
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Nachdem das Pendel zun8chst in Richtung auf eine v6llige Tren-

nung von Arbeit und Alkohol ausgeschlagen war, flammte die De-

batte nach Konfrontationen mit der gesellschaftlichen und be-

trieblichen Macht des Faktischen nochmals auf und wurde im Som-

mer 1985 mit der Formel "nicht ein Maximum, sondern ein Optimum

anstreben; in kleinen Schritten vorangehen" abgeschlossen; ein

absolutes Nuchternheitsgebot wurde als weder wunschenswert,
noch konsensfahig und durchsetzbar angesehen.

Unproblematisch war dagegen die Verstandigung auf die pragmati-
schen Zielsetzungen, mit denen Aufgaben fur ein Aktionsprogramm
des Arbeitskreises umrissen sind (diese VerstAndigung erfolgte
sukzessiv und uberwiegend informell):

allgemeine Ziele des Programms:
- Reduktion des Gesamtkonsums

- Vorbeugung problematischen Trinkverhaltens

- Entwicklung von ProblembewuBtsein in der Belegschaft

Entwicklung eines betrieblichen Gesamtkonzeptes zum

Umgang mit Alkohol und Alkoholproblemen

Entwicklung einer Infrastruktur mit entsprechender
Kompetenz, auch zur Fortfuhrung uber das Projektende hinaus

instrumentelle Ziele:

das Thema Alkohol der Kommunikation im Betrieb zug nglich
machen und erhalten / Tabuisierung verhindern

Verfugbarkeit alkoholischer Getr6nke einschr nken
(kein Automatenverkauf; Alkohol nicht als Gratifikation /
Leistungsanreiz; Reglementierung des Getr nke-Angebots bei
Feiern)

unangemessene betriebliche MaBnahmen verhindern, insb.
Kundigung alkoholauffhlliger Mitarbeiter

Image des Konsums alkoholfreier Getranke verbessern

Akzeptanz des Programms in der Belegschaft f8rdern

Auffangmaglichkeiten fur Alkoholkranke und -gef hrdete
erschlieBen
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spezifische Ziele fur Zielgruppen:

fur Vorgesetzte:
Kenntnisse uber Alkoholkrankheit und Behandlungsm6glich-
keiten

BefAhigung, problematischen AlkoholeinfluB zu erkennen

Reflexion und ggf. Anderung eigenen Trinkverhaltens
(als Vorbild)

Motivierung zu sinnvollen Entscheidungen bezuglich
Alkoholreglementierung im Zustindigkeitsbereich

fur Sicherheitsbeauftragte:
- Kenntnisse uber Alkohol und Arbeitsschutz
- BefAhigung, problematischen AlkoholeinfluB zu erkennen
- Reflexion und ggf. Anderung eigenen Trinkverhaltens

fur Kollegen von Alkoholgefahrdeten:
Kenntnisse uber Gesundheitsgefahrdung durch Alkohol,
insb. bei Abstinenten

Verhaltens8nderung; Rehabilitanden akzeptieren,
nicht zum Ruckfall verleiten

fur Arbeitskreismitglieder:
Kenntnisse uber Alkohol am Arbeitsplatz, insb.:
Funktionen des Alkohols im Betrieb, Arbeitssicherheit-
Risiken bei geringen Konsummengen; Muglichkeiten des
betrieblichen Umgangs mit Alkoholproblemen;
Motivierung und Befdhigung zum Einwirken auf den Betrieb
(als Multiplikator, Berater)

Im ersten Vierteljahr verst3ndigten sich die Arbeitskreismit-

glieder uber Ziele und Aufgaben der Initiative, arbeiteten sich

in das Thema ein und machten sich mit betrieblichen Alkoholpro-
blemen vertraut. Durch Gespr che mit Kollegen in ihren Abtei-

lungen lernten sie deren Ansichten zum Thema kennen, aber auch

das MiBtrauen gegenuber beteiligten Personen und die Ablehnung
des Versuchs, den gewohnten Umgang mit Alkohol infragezustellen
(siehe Kap. 3.2).



In seinen ersten Sitzungen griff der Arbeitskreis das MiBtrauen

auf, mit dem viele Mitarbeiter dem "Alkoholprojekt" gegeniiber-

standen. Es wurde in der Belegschaft geargw8hnt, daB ein allge-
meines Alkoholverbot angestrebt wurde und seine Einhaltung mit-

tels des Anfang 1983 angeschafften Alcotest-Gerates kontrol-

liert werden sollte. Auf Empfehlung des Arbeitskreises wurde

das Ger t vorubergehend aus der Sanit rstation abgezogen; die

Betriebsleitung nahm die Anweisung und das Formular zu seinem

Einsatz zuruck.

Mit einem ersten "Alkohol-Info", das der Lohn- und Gehaltsab-

rechnung beigefugt war, stellte sich der Arbeitskreis im Januar

1984 der Belegschaft vor und versicherte, daS ein Alkoholverbot

nicht vorbereitet werden sollte.

3.1.1 Einschr8nkungen der Verfugbarkeit von Alkohol

Bereits im Januar 1984 beriet der Arbeitskreis uber erste

Schritte, um dem AlkoholmiBbrauch am Arbeitsplatz zu begegnen.
Sie zielten auf den allzu leichten Zugriff auf alkoholische Ge-

tr nke.

Die hier dargestellten Einschr nkungen der Verfugbarkeit von

Alkohol in den Verkaufsstellen und bei Feiern sollten den Kon-

sum als alltagliches "Arbeitsgetr nk" und bei besonderen Anlas-

sen nicht unm8glich machen. Es ging dem Arbeitskreis auch nicht

darum, auf diesem Weg den Betrieb "trockenzulegen". Zweck die-

ser Schritte war vielmehr

- der Abbau widerspruchlicher Aufforderungen,
- Denkanst6Be zu geben (Unverzichtbarkeit von Alkohol?, Image

des Konsums von alkoholfreien Getr3nken),
- Gelegenheit zum Ausprobieren anderer Verhaltensweisen zu

geben.
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a) Der Verkauf von Alkohol auf Essensmarken sollte unterbunden

werden. Viele Mitarbeiter nahmen, da sie nicht in den Kantinen

essen wollten, den Essenszuschu8 dadurch in Anspruch, daB sie

ihre Marken im airport-Supermarkt gegen Alkohol eintauschten.

Der Arbeitskreis forderte die Gesch6ftsfuhrung der FHG auf,

durch Verhandlungen mit dem Supermarkt-Pdchter eine entspre-

chende Regelung zu erwirken. Es kam zu einer Vereinbarung, die

allerdings hdufig unterlaufen wurde; erst mit der Abschaffung
der Essensmarken 1985 verschwand dieser Stein des AnstoBes.

b) Weiterhin wurde darum gebeten, den Bierausschank und Spiri-
tuosenverkauf in der Kantine im Verwaltungsgeb8ude zu verbieten

und die Bierreklame dort zu beseitigen. Anl Blich eines Umbaus

der Kantine ging die Pdchterin darauf ein und beendete den Al-

koholverkauf insgesamt. Hiergegen richteten sich Beschwerden

von Angeh6rigen von Fremdfirmen (Speditionen usw.), mit dem Er-

folg, daB Ende 1984 wieder Flaschenbier und Spirituosen in Por-

tionsflaschen verkauft wurden.

Erfolgreicher war der Arbeitskreis mit Vorschl8gen, die auf

Alternativangebote zum Alkohol zielten.

c) Im Verlauf des Jahres 1984 hatte der Arbeitskreis vorge-

schlagen, daB Mitarbeitern, die extremen Witterungsbedingungen
(Hitze, K lte) in besonderer Weise bei ihrer Arbeit ausgesetzt

sind, alkoholfreie Getranke kostenlos (oder ggf. zu niedrigem
Preis) zur Verfugung gestellt werden. Dieses Vorhaben, fur das

sich der Betriebsrat einsetzte, kam nach einigen Anfangsschwie-

rigkeiten im Winter zustande: wahrend der ersten scharfen K l-

teperiode wurde auf Firmenkosten heiBer Tee ausgegeben; das An-

gebot wurde von den Beschaftigten gern angenommen. Organisato-
rische Probleme fuhrten dann allerdings dazu, daB das kostenlo-

se Arbeitsgetr8nk keine Dauereinrichtung wurde.

d) Bei Feiern von Mitarbeitern im Betrieb (JubilAum, Geburts-

tage usw.) wurden seit Jahresanfang 1984 alkoholfreie Getranke

angeboten - zum Teil neben alkoholhaltigen, zum Teil aus-

schlieBlich. Die Gesch8ftsfuhrung erlieS 1985 eine Anweisung,
daB bei solchen Gelegenheiten alkoholfreie GetrAnke in ausrei-
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chender Menge anzubieten sind. In Teilen des Unternehmens hat-

ten Vorgesetzte die Anweisung erlassen, daB Jubilaumsfeiern

ohne Alkohol durchzufuhren sind. Allerdings muBte mehrfach

festgestellt werden, daB Feiern mit Alkohol von den verantwort-

lichen Vorgesetzten ausdrucklich genehmigt wurden. Offenbar be-

stand in diesem Punkt auch fur leitende Mitarbeiter noch nicht

genugend Klarheit bzw. fehlte es an der Bereitschaft, das Vor-

beugungsprogramm zu unterstutzen

Vor der Einweihung einer neuen Frachthalle hatte der Arbeits-

kreisvorsitzende versucht, die Geschdftsleitung fur eine Form

der Feier zu gewinnen, die die Ziele des Vorbeugungsprogrammes
offen unterstreichen wurde. Mit Rucksicht auf Gesch ftsgepflo-

genheiten bei AuBenkontakten wurde aber entschieden, daB es

nicht zweckm6Big sei, grunds tzlich nur alkoholfreie Getranke

anzubieten.

e) Seit langem war die Gepflogenheit bekannt, daB Firmen zu

besonderen Anl8ssen ihren Geschaftspartnern Alkoholika als Pri-

sente zur Kontaktpflege uberreichen. Es handelt sich in der Re-

gel um informelle Vorg3nge, bei denen Nichtbeteiligten der Ein-

blick verwehrt wird. Der Arbeitskreis hat gelegentlich von sol-

chen "Aufmerksamkeiten" erfahren und nach Beratung den Wunsch

ge4uBert, daB die Verantwortlichen der FHG mit den infragekom-

menden Partnern der Fremdfirmen sprechen; sie m6chten sie,

unter Hinweis auf das Vorbeugungsinteresse der FHG, darum bit-

ten, sich Alternativen zu dieser nicht unbedenklichen Art der

"Schmiermittel" auszudenken. Mitte 1985 wurde berichtet, daB

sich einige Fremdfirmen hier anscheinend zuruckhalten; das be-

deutet, daB der Arbeitskreis an diesem Interventionspunkt die

Kooperationsbereitschaft der Firmen erfolgreich ansprechen

konnte.

3.1.2 Beratungen zu Alkoholkonfliktfallen

Auf seinen Sitzungen befaBte sich der Arbeitskreis wiederholt

mit Konfliktf llen in verschiedenen Abteilungen. Die Namen von
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betroffenen Einzelpersonen wurden dabei nicht erw hnt. Ange-
sichts der Gr6Be und Struktur des Arbeitskreises schien der

Schutz der Anonymitht geboten, da Bedenken hinsichtlich der

Vertraulichkeit der Beratungen aufgetreten waren. Mehrfach wur-

de bei Problemen in den Abteilungen jeweils ein Arbeitskreis-

mitglied von dem Verantwortlichen um Rat gebeten; dem wurde

entsprochen. Das verschiedentlich ge uBerte Ansinnen, ein Ar-

beitskreismitglied solle mit dem betroffenen Mitarbeiter ein

mahnendes oder belehrendes Gesprach fuhren, wurde jedoch strikt

abgelehnt.

Verschiedentlich wurde der Projektbearbeiter von Mitarbeitern

um ein Beratungsgespr ch gebeten; in drei von diesen Gesprachen

ging es nicht um Alkoholprobleme der Mitarbeiter selbst, son-

dern von nahen Angeh6rigen.

Mehrere Arbeitskreismitglieder, vor allem eine Krankenschwester

und im letzten Projektjahr die Mitarbeiterin im Sozialen

Dienst, fuhrten beratende und stutzende Gesprdche mit Mitarbei-

tern, die aus einer Entw6hnungskur zuruckgekommen waren. Rein-

tegrationsprobleme von Kurruckkehrern waren wiederholt Gegen-
stand der Beratungen des Arbeitskreises und wurden in zwei

"Alkohol-Infos" (Nov. 1984 und April 1985) aufgegriffen (vgl.
Anhang). Eine vom Arbeitskreis vorgeschlagene GesprAchsgruppe
der Rehabilitanden beschloB nach zwei Sitzungen, sich nicht

weiter zu treffen, da die Betroffenen bereits auBerhalb des Be-

triebs an Gruppen teilnahmen.

Der Arbeitskreis hat von Februar bis April 1984 uber ein ange-
messenes Konzept zur Intervention in Alkoholproblemf llen bera-

ten und dabei die Verfahrensweise beim Westdeutschen Rundfunk

und bei der Stadtverwaltung K6ln kennengelernt.
Im April verabschiedete er einen MaBnahmenkatalog fur den Um-

gang mit alkoholauffalligen Mitarbeitern (vgl. Anhang).
Der Katalog gliederte sich in zwei Teile: A SofortmaBnahmen bei

Verdacht der Arbeitsunf higkeit und B MaBnahmen bei wiederhol-
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ter Beeintr8chtigung durch Alkohol. Bezweckt wurde mit den vor-

geschlagenen MaBnahmen, daB Sicherheitsrisiken und Leistungs-
minderung durch Alkohol vermieden werden und dem Betroffenen

die Grenze der Toleranz verdeutlicht wird (spurbar uber die

damit verbundenen finanziellen Nachteile) und daB bei haufiger
Auffalligkeit und vermuteter Alkoholgefahrdung durch "konstruk-

tiven Druck" die Bereitschaft zur Verhaltensanderung gefdrdert
wird.

Die Gesch ftsfuhrung akzeptierte den Vorschlag und setzte den

Teil A (auBer 2 c) durch Anweisung an alle Vorgesetzten in

kraft.

Dem Arbeitskreis war klar, daB er mit dem MaBnahmenkatalog kein

"Patentrezept" zur Ldsung von Konflikten vorgelegt hatte. Zwar

war aus dem Kreis der Vorgesetzten mehrfach die Erwartung vor-

gebracht worden, man wollte endlich "ein Instrument bekommen,
mit dem man das Problem in den Griff kriegt", doch befurchtete
der Arbeitskreis, daB eine schematische Handhabung scheitern

muBte. Daher beabsichtigte er nicht, Teil B der Empfehlung den

Vorgesetzten als festes Regelwerk in die Hand zu geben. Zu-

n chst sollten Erfahrungen mit dem Interventionskonzept gemacht
werden, um gegebenenfalls spiter eine modifizierte Fassung ver-

bindlich zu machen.

Der Arbeitskreis empfahl dem Betrieb, die Vorgesetzten durch

Schulungsveranstaltungen mit diesem Interventionskonzept ver-

traut zu machen und bot an, sie bei der Anwendung in konkreten

F llen zu beraten und ggf. Kontakt zu Suchtberatungsstellen zu

vermitteln.

In den letzten Monaten des Projekts nahm der Arbeitskreis seine

Oberlegungen zum Interventionskonzept wieder auf. Der Projekt-
bearbeiter empfahl, verschiedene Modifikationen vorzunehmen und
sodann die Vorgehensweise bei Alkoholkonfliktfallen gemeinsam
mit Regelungen zur Verfugbarkeit von Alkohol sowie Bestimmungen
uber einen AusschuB, der die Vorbeugungsaktivit3ten des Ar-
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beitskreises nach Projektende fortfuhren sollte, durch eine Be-

triebsvereinbarung abzusichern (vgl. Entwurf einer Betriebsver-

einbarung, im Anhang).

3.1.3 Qualifizierung der Arbeitskreismitglieder

Zu Beginn des Projekts waren lediglich der Arbeitskreisvorsit-

zende und zwei weitere Mitglieder in das Thema "Alkohol im Be-

trieb" eingearbeitet, die ubrigen brachten unterschiedliche

Vorerfahrungen mit. Zunachst machten sich die Beteiligten durch

Lektiire der DHS-Broschure "Alkoholprobleme am Arbeitsplatz" und

weiterer Schriften mit den Grundgedanken betrieblicher Sucht-

pravention vertraut.

Im Fruhjahr 1984 wurde beschlossen, bei den nAchsten Arbeits-

kreissitzungen jeweils einen Teil der Zeit der eigenen Fortbil-

dung zu widmen. So wurde der Sozialberater des Westdeutschen

Rundfunks eingeladen, uber Aufgaben und Aktivitdten seiner be-

trieblichen Beratungsstelle zu berichten. In einer anderen Sit-

zung wurden gesellschaftliche Aspekte des Alkoholkonsums behan-

delt. Die weiteren vorgesehenen Referate wurden nicht gehalten,
da diese Form der Fortbildung angesichts der knappen Zeit der

Sitzungen als ineffektiv angesehen wurde.

Mehrere Arbeitskreismitglieder nahmen an den Fachkonferenzen

"Sucht" 1984 und 1985 der DHS teil. Der Arbeitskreisvorsitzende
bzw. die Mitarbeiterin im Sozialen Dienst waren an den 3 Fach-

tagungen des Projekts "Alkohol und Arbeitswelt" der BZgA (1983,
1984 und 1986) beteiligt. Zwei weitere Mitglieder besuchten

Fortbildungsveranstaltungen des Personal rztlichen Dienstes der

Stadt K6ln zum betrieblichen Umgang mit Suchtproblemen. AuBer-

dem bestand Kontakt zum uberbetrieblichen "Arbeitskreis Alkohol

im Betrieb" in Bergisch Gladbach.

Betriebsintern wurden zwei kurze Trainings zur Gesprachsfuhrung
mit alkoholgeflihrdeten Mitarbeitern vom Projektbearbeiter

durchgefuhrt, an denen 6 Arbeitskreismitglieder teilnahmen. Ein
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fur die Redaktionsgruppe der "Alkohol-Infos" geplantes Training
kam wegen der Aufldsung der Gruppe nicht zustande.

Bei der von H. Ziegler (DHS) im Marz 1985 geleiteten Informa-

tionsveranstaltung fur Vorgesetzte war der Arbeitskreis fast

vollst ndig zugegen.

Weiterhin wurde erwoben, ob zwei oder drei Mitarbeiter der FHG
an einem Lehrgang fur ehrenamtliche Suchtkrankenhelfer teilneh-

men sollten; die Entscheidung daruber wurde vertagt.
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3.2 Aufkl rung der Belegschaft

Im November 1983 fuhrten mehrere Arbeitskreismitglieder eine

Reihe von Gespr chen mit Kollegen in ihren Abteilungen, um ei-

nen ersten Eindruck von deren Ansichten und Kenntnissen uber

Alkoholprobleme im Betrieb zu gewinnen. Sie verwendeten dabei

einen "Befragungsbogen", der bereits vor Projektbeginn im Be-

trieb vorlag. Der Projektbearbeiter hielt diesen Bogen fur un-

geeignet und empfahl, ihn nicht auszufullen, sondern allenfalls

als Auflistung von Stichw6rtern anzusehen, die bei einem Ge-

sprach iiber "Trinkanl sse" auftauchen kannten. Der Bogen wurde

jedoch in verschiedenen Gespr chen "abgefragt", was manche Mit-

arbeiter veranlaBte, ihre Emparung uber die darin enthaltenen

"Unterstellungen" zu bekunden. Die ablehnende Reaktion veran-

laBte den Arbeitskreis, die Aktion abzubrechen und vorerst

keine weiteren "Interviews" zu fuhren. Der in Teilen der Beleg-
schaft entstandene Unmut hatte jedoch zumindest insofern einen

positiven Effekt, als den Beteiligten die Brisanz des Themas

bewuBt wurde; zugleich wurde erfahrbach, daB man uber Alkohol-

probleme sprechen kann und muB, ohne Bespitzelung und Kon-

trolle.

Als eine erste Aufkl6rungsaktion in gr8Berem Rahmen wurde im

April/Mai 1984 eine Ausstellung im Betrieb gezeigt. Der Alko-

hol-Teil aus der Gesundheitsausstellung der Barmer Ersatzkasse

(9 Schauk sten und 15 Tafeln im Format ca. A 2) wurde an 10 Ta-

gen in den Aufenthaltsrdumen, dem Nebenraum einer Kantine usw.

der Belegschaft nahegebracht.
Die Ausstellung sollte folgenden Zielen dienen:

- der Belegschaft Informationen uber medizinische, soziale und

wirtschaftliche Aspekte des Alkoholkonsums anbieten und

Hilfsangebote/Therapiem6glichkeiten bekanntmachen,
- dazu anregen, den eigenen Umgang mit Alkohol zu reflektieren,
- AnlaB und Rahmen fur Erstkontakte, vertiefende Gespr che und

Einzelinformation geben.



Mindestens ein Achtel der Belegschaft hat die Ausstellung be-

sichtigt. Bei den Besuchern war die Resonanz uberwiegend zu-

stimmend; wenn aber Mitglieder des Arbeitskreises oder Vorge-

setzte Beschaftigte zum Besuch der Ausstellung aufgefordert

hatten, blieb deren Interesse oberfl chlich.

Der Projektbearbeiter hat mit 33 FHG-Mitarbeitern Gesprache ge-

fuhrt, die sich auf die Ausstellung oder die Aktivit ten des

Arbeitskreises bezogen. Dabei war uberwiegend Zustimmung zu dem

Vorbeugungsprogramm zu erkennen und Interesse an der Frage, wie

man sich zu alkoholgef hrdeten Mitarbeitern/Kollegen/Bekannten
verhalten soll. Gelegentlich wurde Skepsis hinsichtlich der

Ver nderbarkeit der Verhaltnisse ge uBert; hart ablehnende Ein-

stellungen wurden von 2 Mitarbeitern artikuliert, ohne da£ ein

kl rendes Gespr ch daruber muglich war. In den Gespr chen gaben
3 Personen zu erkennen, daB sie selbst Probleme mit ihrem Alko-

holkonsum hatten. Von den Personen, bei denen Arbeitskreismit-

glieder Alkoholprobleme vermuteten, besuchten nur sehr wenige
die Ausstellung, keine hielt sich 18ngere Zeit mit den Texten

und Abbildungen auf.

Die Ausstellung hat in Verbindung mit den begleitenden Ge-

spr chsangeboten (Projektbearbeiter, gelegentlich Arbeitskreis-

mitglieder) und Informationsschriften einen Beitrag zur Mei-

nungsbildung im Betrieb geleistet; eine Wiederholung erschien

nicht zweckmdBig; fur weitere AufklArungsmaBnahmen waren andere

Medien und Pr3sentationsformen zu wahlen.

So plante der Arbeitskreis, im Fruhjahr 1985 einen kurzen

Videofilm zum Thema Alkohol auf dem Flughafen herzustellen und

vorzufuhren. Er sollte von einer Gruppe von Interessierten,

auch auBerhalb des Arbeitskreises, konzipiert und mit fachkun-

diger Unterstutzung gestaltet werden. Dieser Plan wurde vertagt

und Anfang 1986 verworfen; der m6gliche Nutzen erschien gering
und unsicher, der Aufwand unvertretbar groB; im ubrigen wurde

befurchtet, daB solche Aktivit8ten zu Unmut und Sturungen im

Betriebsablauf fuhren k6nnten.
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Die zweite groBe Aktion, die an die Gesamtbelegschaft adres-
siert war, war die "Filmwoche" im Februar 1986. Zwei Filme

("Alles zu seiner Zeit" und "Ab morgen ist SchluB") wurden

9-mal bzw. 4-mal mit mobilen Videoanlagen in den Aufenthaltsbe-
reichen verschiedener Abteilungen vorgefuhrt (vgl. Bericht uber
die Filmwoche, im Anhang).
Mehr als ein Viertel der Belegschaft nahm an einer der 13 Ver-

anstaltungen teil. Die Resonanz der Beschaftiaten war hier

weitaus lebhafter als bei der Ausstellung; in den Diskussionen
im AnschluB an die Vorfuhrungen UuSerten sich mehr als 60 Mit-
arbeiter. Offensichtlich war die Sensibilisierung fur das Thema
Alkohol in der Zwischenzeit gewachsen.

Fur die Belegschaft insgesamt waren zwischen der Ausstellung
und der Filmwoche keine weiteren Veranstaltungen zum Thema

Alkohol ausgerichtet worden. Der Schwerpunkt lag hier wahrend
dieser Zeit auf persdnlichen Gesprachen und den Print-Medien.

Das pers6nliche Gespr ch zwischen Arbeitskreismitgliedern und
den ubrigen Mitarbeitern des Betriebs hatte zentrale Bedeutung
fur die Entwicklung des Programms als LernprozeB. Gesprache,
die das Alkoholproblem zum zentralen Thema hatten, fanden bei
allen Aktivit ten des Arbeitskreises statt. Daneben wurde auch

bei den Kontakten im Arbeitsalltag gelegentlich oder h3ufig das
Thema Alkohol angesprochen; Arbeitskreismitglieder berichteten
auf den Arbeitskreissitzungen und gaben ihre Eindrucke von der

"allgemeinen Stimmung" wieder. Dabei variierte das Bild, ab-

h3ngig von Gepflogenheiten in den einzelnen Arbeitsbereichen,
der Art persanlicher Kontakte und aktuellen Anlassen (in Mas-

senmedien oder innerhalb des Betriebs), zwischen OberdruB, all-
gemein erhdhter Aufmerksamkeit und geschdrftem ProblembewuBt-
sein, zwischen Sorge um einzelne Kollegen und Vorwurfen gegen-
iiber den "anderen" (Personen, Abteilungen, Allgemeinheit).
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Mit schriftlicher Information wollte der Arbeitskreis

- seine Ziele und AktivitAten vorstellen, erl utern und dafur

werben,
- zur Erweiterung des Kenntnisstandes uber Alkoholprobleme

beitragen,
- DenkanstdBe geben, die auf die Reflexion der Trinkgewohn-

heiten und die Ermutigung zur Enthaltsamkeit zielen.

Folgende Print-Medien wurden eingesetzt:

a) "Alkohol-Info": es wurden acht Bl8tter mit Auflagen zwischen

250 und 750 Exemplaren an die Belegschaft verteilt (und an den

"Schwarzen Brettern" ausgehangt). Sie hatten die Ankundigung

von Arbeitskreis-Aktivit ten zum Inhalt (Jan. 84, April 84,
Febr. 86) oder berichteten uber Reaktionen darauf (August 84,
Juni 86); mit den Infos im November 84 und April 85 stellte der

Arbeitskreis den KonformitAtsdruck zum Trinken infrage und warb

fur eine verantwortungsbewuBte Haltung; im August 86 wurde ein

"Info zum Mitmachen" verteilt, in dem die Mitarbeiter angeregt
werden sollten, einschlagige Zeitungsartikel, Oberschriften und

ein Wortspiel mit eigenen Ideen zu erganzen (vgl. Anhang).
b) Broschuren: wAhrend der drei Jahre wurden uber 180 Broschu-

ren und Merkbl8tter ausgegeben, am meisten wdhrend der Ausstel-

lung (70 Ex.) und der Informationsveranstaltungen fur Vorge-
setzte (48 Ex.); ca. 60 Exemplare wurden den Auslagen in der

Sanitatsstation und vor dem Betriebsratburo entnommen. Adres-

senlisten von Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen sowie Falt-

bl tter von Abstinenzverb nden und eine kleine Zahl von Aufkle-

bern wurden ebenfalls verteilt. Plakate wurden lediglich zur -

Ankundigung der Ausstellung eingesetzt. Die Broschuren mit der

h6chsten verteilten Auflage waren: DHS, "Alkoholprobleme am Ar-

beitsplatz" (66 Ex.), Lehmann/Gruner, "Abh ngig vom Alkohol?"

(27 Ex.) und das "Merkblatt fur Angeh6rige Alkoholkranker"

(Hoheneck-Verlag) (25 Ex.).

c) Artikel in der Betriebszeitschrift: im September 84 stellte

der Arbeitskreis seine Ziele und sein Wirken vor; im Dezember

84 wurde kurz anlaBlich der Fachtagung der BZgA dargelegt, daB

die FHG nicht der einzige Betrieb ist, in dem Alkoholprdvention

47



initiiert wurden; im Dezember 86 wurde uber die AbschluBveran-

staltung berichtet.

Im Rechenschaftsbericht des Betriebsrats uber die ablaufende

Amtsperiode 1981-1984 wurde das Vorbeugungsprogramm erwAhnt -

mit besonderem Hinweis auf die Verantwortung der Vorgesetzten
als Vorbild der Belegschaft.
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3.3 Aufkl rung von Zielgruppen

Eine Serie von zielgruppenspezifischen Informationsveranstal-

tungen wurde im April 1984 begonnen.
Zun chst wurden, fur alle Vorgesetzten und den Betriebsrat,

zweistundige Veranstaltungen durchgefuhrt, in denen der Film

"Alkoholismus" (1959/77) gezeigt und anschlie13end mit Sucht-

beratern diskutiert wurde. In dieser ersten Veranstaltungs-

reihe, aufgeteilt in 4 Termine mit 12 bis 21 Teilnehmern, ging
es um das Verst ndnis des Alkoholismus als Krankheit und um

eine Einfuhrung in das Interventionskonzept, das der Arbeits-

kreis wenige Wochen zuvor beraten hatte (s.u., Kap. 3.3).
45 Vorgesetzte und Stabsstellen-Mitarbeiter sowie 10 Betriebs-

ratsmitglieder und einige Arbeitskreismitglieder, insgesamt 58

Beschaftigte, nahmen an einer dieser Veranstaltungen teil.

Bei diesen Informationsveranstaltungen fur Vorgesetzte wurde an

Beispielen aus verschiedenen Abteilungen deutlich, daB sich die

bislang geubte Praxis - ignorieren, verharmlosen, schlieBlich

hart durchgreifen - nicht bew hrt hatte. Die Teilnehmer wurden

nachdrucklich darauf hingewiesen, daB sie verpflichtet sind,
rechtzeitig die geeigneten MaBnahmen zu treffen, und daB dabei

Beratungsm6glichkeiten zur Verfugung stehen (Arbeitskreismit-

glieder, Kontakt mit externen Stellen).

An diese einfuhrenden Veranstaltungen knupften Gespr8che an, zu

denen im Sommer 1984 jeweils eine kleinere Gruppe von Meistern

und anderen Vorgesetzten aus einem Arbeitsbereich mit Mitglie-
dern des Arbeitskreises zusammenkamen; hier bestand mehr Gele-

genheit, Probleme und Erfahrungen im Einzelfall durchzuspre-
chen.

Ein Teil der Zielgruppe (alle Vorgesetzten, vom Meister auf-

w rts) konnte mit diesen Angeboten nicht erreicht werden; es

waren vor allem diejenigen, die das Programm insgesamt ablehn-

ten. Aber auch unter den Teilnehmern war, trotz der Erfolglo-
sigkeit bisheriger Versuche, die Problemf3lle "in den Griff zu



kriegen", eine skeptische und reservierte Haltung vorherr-

schend.

Im M rz 1985 wurde eine weitere Fortbildungsveranstaltung
durchgefuhrt, ein 6-stundiges Seminar mit H. Ziegler (DHS) als

Referent. 51 Mitarbeiter nahmen teil, darunter Betriebsrat und

Arbeitskreis fast vollstandig, aber wiederum fehlten jene Vor-

gesetzten, die den vorangegangenen Fortbildungen ferngeblieben
waren.

In der Folgezeit hat der Arbeitskreis mehrfach uber die inkon-

sequente bzw. ignorante Haltung von Vorgesetzten bei Alkohol-

konflikten beraten und der Geschdftsfuhrung empfohlen, eine

weitere Reihe von Schulungsveranstaltungen fur diese Personen-

gruppe zu beginnen. Solche Fortbildungsseminare sollten die

Vorgesetzten fur eine einheitliche und konsequente Haltung ge-
winnen und zu angemessenen Interventionen motivieren und be-

fdhigen.

Bis zum Projektende hat die Geschaftsfuhrung nicht entschieden,
eine solche MaBnahme zu verwirklichen. Beim Arbeitskreis ent-

stand so der Eindruck, daB ein Fortschritt des Projekts hier

nicht gef6rdert werden sollte. Mangelnde Erfolgszuversicht,
Frustration und Verdrgerung pr gten die Stimmung in mehreren

Arbeitskreissitzungen - fur einzelne Mitglieder so nachhaltig,
daB sie sich resigniert zuruckzogen.

Die kunftigen Meister, die sich in innerbetrieblicher Fortbil-

dung befanden, wurden regelm Big mit dem Thema Alkohol am Ar-

beitsplatz konfrontiert, da der Arbeitskreisvorsitzende in sei-

ner Eigenschaft als Sicherheitsfachkraft an den Lehrg4ngen
stets beteiligt war. Auch die Sicherheitsbeauftragten wurden

auf diese Weise in ihren Fortbildungsveranstaltungen angespro-
chen.

Das gleiche gilt fur eine weitere Zielgruppe, die neu einge-
stellten Mitarbeiter im Bereich der Flugzeugabfertigung (der
Personalbestand wurde hier in 1985 und 1986 erheblich erhbht):
soweit sie nicht aus dem Kreis der Aushilfen ohne Schulung
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ubernommen wurden, sind sie uber die betrieblichen Oberlegungen
und Regelungen zum Alkoholkonsum unterrichtet worden.

DaB das Thema Alkoholprobleme in den Schulungen behandelt wur-

de, war vom Engagement der Sicherheitsfachkraft abhdngig; in

den Ausbildungspldnen ist es nicht enthalten, und die fur Aus-

und Fortbildung Verantwortlichen maBen ihm nicht diese Bedeu-

tung bei.
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4 Ergebnisse

4.1 Interventionskompetenz der Vorgesetzten

In vielen Betrieben mit Alkoholproblemen steht die Regelung des

Umgangs mit alkoholauffhlligen Mitarbeitern im Vordergrund,
w hrend der Information und Aufkl rung der Belegschaft geringe-
res Gewicht beigemessen wird. Bei dem Projekt auf dem Flughafen
war von vorneherein der Schwerpunkt auf Pravention gelegt wor-

den, die Initiatoren stellten auf die Fihigkeit und Bereit-

schaft zur Verhaltens nderung aufgrund eigener Einsicht ab;
ohne das Einverst ndnis des GroBteils der Besch ftigten h tte

ein System von Anordnungen keine Erfolgsaussichten. Ein sinn-

volles, konsistentes Regelsystem war damit keineswegs als ob-

solet betrachtet worden, sondern sollte - betriebsspezifisch -

konzipiert und erprobt werden. Klares und konsequentes Verhal-

ten der Vorgesetzten, das war ebenfalls plausibel, entsteht

nicht durch BeschluB und Anweisung, sondern als Teil eines um-

fassenden betrieblichen Lernprozesses.

Die Vorgesetzten, die fur diesen Weg gewonnen wurden, blieben

eine Minderheit; Skepsis und Ablehnung gegenuber dem neuen Kon-

zept waren auch bei Projektende die vorherrschende Haltung bei

einem GroBteil der Vorgesetzten; es fehlte an ProblembewuBt-

sein, der Bereitschaft und F3higkeit, Mitarbeiter mit Alkohol-

problemen im Gespr6ch zu konfrontieren und konstruktiven Druck

verstandig einzusetzen. In der Regel waren auch langjAhrige
pers6nliche Bindungen im Spiel; man wagte nicht, aus einem ein-

gefahrenen co-alkoholischen System auszubrechen.

Vor allem die seit langer Zeit bekannten Problemf4lle wurden

nicht angegangen; in mehreren F3llen von dlteren Arbeitnehmern

wurde stillschweigend die altgewohnte Haltung der Inaktivitat

beibehalten: auf Pensionierung warten und hoffen, daB bis dahin

nichts schiefgeht; "einen 58j hrigen kann man nicht mehr  n-

dern."



Viele Vorgesetzte fuhlten sich angesichts dieser Schwierigkei-
ten im Stich gelassen; oft wurde von ihnen befurchtet, daB sie

keine Unterstutzung bei Interventionen zu erwarten hatten, ob-

wohl die Gesch ftsfuhrung "Ruckendeckung" zugesagt hatte.

Andere Vorgesetzte orientierten sich an dem Interventionskon-

zept und arbeiteten mit dem Arbeitskreis zusammen.

Mehrfach wurde bei akutem AlkoholeinfluS interveniert und die

betroffenen Mitarbeiter gem B der Anweisung der Geschdftsfuh-

rung (bzw. Teil A des MaBnahmenkatalogs) vom Arbeitsplatz bzw.

aus dem Betrieb entfernt. Dem Arbeitskreis lagen bei Projekt-
ende keine genauen Informationen uber die Gesamtzahl und die

Art der MaBnahmen sowie ihre Konsequenzen im Einzelfall vor.

In einer Reihe von F8llen wiederholter Alkoholauff4lligkeit
wurde gem B Teil B des Interventionskonzepts vorgegangen. Die

Stufenfolge und Zeitstruktur des Interventionskonzepts wurden

dabei lediglich als Orientierungsrahmen angesehen.
Ober Gespr che unter vier Augen (Teil B, erste Stufe) sind

naturgemaS keine Aussagen m8glich.
In etwa einem Dutzend Falle wurden Mitarbeiter (uberwiegend
Arbeiter aus der Hauptabteilung Verkehr) durch konstruktiven

Druck des Betriebs dazu motiviert, sich einer ambulanten oder

station ren Behandlung zu unterziehen.

Bei den meisten Anh6rungen oder den Vorbereitungen dazu waren

der Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des Arbeitskreises

als Berater beteiligt. Im letzten Jahr des Projekts wurde diese

Funktion mehrfach von der Sozialpidagogin, die die Stelle

Sozialer Dienst innehatte, wahrgenommen.
Bei vielen Mitarbeitern, die diese Einrichtung in Anspruch nah-

men, lagen Alkoholprobleme vor, oft in Zusammenhang mit anderen

Schwierigkeiten. Aus Grunden des Vertrauensschutzes erhielt der

Arbeitskreis keine Informationen uber solche Aktivitaten des

Sozialen Dienstes. Es war aber offensichtlich ein nicht uner-

heblicher Bedarf an Beratungsgespr chen unter den Mitarbeitern

vorhanden, der sich nicht an den Arbeitskreis adressierte - und

53



Problemdruck, der Betroffene veranlaBte, t8tig zu werden, bevor

noch der Betrieb MaBnahmen in die Wege leitete.

Fur mindestens drei Mitarbeiter kamen alle MaBnahmen und Hilfe-

angebote zu sp t. Ein Mitarbeiter war im Herbst 1984 wochenlang
nicht zum Dienst erschienen und blieb unauffindbar. DaB bei

seinen Problemen Alkohol eine Rolle spielte, war anzunehmen.

Ihm wurde gekundigt. Da er nicht erreichbar war, sah der Ar-

beitskreis keine Chance, ihm zu helfen.

Ein Arbeiter, dessen Alkoholprobleme ebenfalls weit fortge-
schritten waren, zeigte sich, trotz Abmahnung, Hilfsangebot und

Auflage (Besuch einer Beratungsstelle) nicht bereit, an seiner

Genesung mitzuwirken. Er wurde durch auBerordentliche Kundigung
im Januar 1985 entlassen (der Betriebsrat auBerte Bedenken nach

§ 102 BetrVG; es erfolgten keine arbeitsrechtlichen Schritte
des Betroffenen).
Ein Mitarbeiter, der sich von seinen Problemen (Familie, Ar-

beitsleistungen, Alkohol) pl6tzlich uberfordert fuhlte, schied
aus dem Leben. Ein weiterer Mitarbeiter war, kurz nach Entzug
und Ruckkehr in den Betrieb, an einer pl6tzlichen Erkrankung im

Fruhjahr 1984 gestorben. Von diesen Entwicklungen mit tragi-
schem Ausgang hat der Arbeitskreis erst nachtr glich erfahren.

Von Vorgesetzten, die mehrfach in Anlehnung an den MaBnahmen-

katalog interveniert und sich dabei mit einem Arbeitskreismit-

glied beraten hatten, wurde dieser Weg als praktikabel und

langfristig erfolgversprechend bezeichnet. Bei Projektende war

noch nicht zu erkennen, ob sich andere von diesen Beispielen
ermutigen lieBen und sich die entsprechende Kompetenz aneignen
wollten.
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4.2 Ver8nderungen im Trinkverhalten

Der H6hepunkt des Alkoholkonsums auf dem Flughafen hatte -

ubereinstimmenden Schilderungen zufolge - in den 60er Jahren

gelegen, zur Zeit des Flughafenausbaus. Danach blieb der bau-

typisch hohe Konsum in einigen Bereichen der FHG erhalten (zu-

mal auch Bauarbeiter in die FHG-Belegschaft ubernommen wurden),

w hrend sich in den anderen die gesellschaftlich ublichen

Trinkstandards der Prosperit tsphase allm hlich durchsetzten.

Zu Projektbeginn im Herbst 1983 war der Flughafen K6ln/Bonn in

bezug auf Trinkgewohnheiten, Probleme durch Alkohol und die

Haltung ihnen gegenuber ein "ganz normaler" Betrieb, d.h. man

konnte unterstellen, daB die Belegschaft wie in den meisten Be-

trieben in unserer Gesellschaft aus Abstinenten, Normalkonsu-

menten und Alkoholgef4hrdeten/Alkoholabh ngigen bestand und daB

die Anteile der Gruppen der ublichen Verteilung entsprechen.

Aus Gespr chen und Erfahrungsberichten ergab sich bei Projekt-

beginn folgendes Bild des Alkoholkonsums in der Belegschaft der

FHG:

Abstinente: ein kleiner Teil der Belegschaft meidet jegli-
chen Alkoholkonsum auch auBerhalb der Arbeitszeit (dar-
unter einige trockene/nuchterne Alkoholiker, vermutlich
unter zehn Personen);
"Normalkonsumenten": die Mehrheit trinkt nur ausnahmsweise
und in m Bigen Mengen im Betrieb: Anldsse sind Jubil en,
Geburtstage usw., fur manche Personen auch pers6nliche
Konfliktsituationen;

Gef hrdete/Abh ngige: ein kleiner Teil der Belegschaft
trinkt in bedenklicher Weise vor Dienstbeginn bzw. wahrend
der Arbeitszeit.

Abstinente "Normalkonsumenten" Gef hrdete,
5-10% 80-90%

, Abhangige
5 - 10 %

1



In einigen F8llen waren Alkoholprobleme aktenkundig geworden.

Alkoholgef hrdete waren unter MAnnern und Frauen, Arbeitern und

Angestellten, auf verschiedenen Stufen der betrieblichen Hier-

archie und in allen Hauptabteilungen anzutreffen (dabei werden

einige Einheiten - meistens nicht die eigene - als "NaBzelle"

angesehen). Mancher Fall war ein "offenes Geheimnis", d.h.

viele wuBten um das Problem, aber normalerweise sprach man

nicht davon, jedenfalls nicht mit dem (der) Betroffenen. Ein

Thema in den Gesprachen der Belegschaft war Alkohol in diesem

Zeitpunkt nur insofern, als die Anschaffung eines Alkoholtest-

ger tes durch den Betrieb im Fruhjahr 1983 Unmut und Furcht vor

Kontrolle und Willkur ausgeldst hatte. Der Umgang mit Alkohol

im Betrieb wurde nicht in Frage gestellt, auBer wenn einmal

eine Feier "ausgeartet" war oder einzelne Mitarbeiter aus dem

Rahmen gefallen waren.

Unerwartet fruh, schon wenige Monate nachdem das Vorbeugungs-

programm der Belegschaft angekundigt worden war, zeigten sich

die ersten Auswirkungen.
Im Fruhjahr 1984 hatte der Arbeitskreis den "Eindruck, daB

bei Feiern im Betrieb neben alkoholischen Getr nken
zunehmend S fte, Sprudel und Cola angeboten werden;

jetzt h ufiger und offener als fruher uber Trinkgewohn-
heiten gesprochen wird;
Alkohol nicht mehr so selbstverst ndlich und nicht mehr
bei allen Gelegenheiten getrunken wird."
(Alkohol-Info April 1984)

Diese erfreulichen Ans6tze wurden in der Folgezeit ausgebaut:
"Es gibt Feiern, bei denen uberhaupt keine alkoholischen Ge-

trdnke angeboten werden - aus eigener Einsicht oder auf Anord-

nung von Vorgesetzten." (Alkohol-Info November 1984)
Vermutlich ging auch die Zahl der Feiern im Kollegenkreis
zuruck.

Nach diesem stufenartigen Ruckgang in der ersten Phase des Pro-

jekts hat sich der Gesamtkonsum allm hlich weiter verringert.
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Die VerAnderungen im Trinkverhalten, die dieser Reduktion des

Gesamtkonsums zugrundeliegen, werden im folgenden fur die ge-

nannten Gruppen dargestellt.

1. Die Abstinenten

Diejenigen Mitarbeiter, die niemals Alkohol trinken, stellen

nach wie vor eine Minderheit in der Belegschaft dar. Ihr Anteil

hat sich w hrend der Projektlaufzeit geringfugig erhdht:

a) einige Rehabilitanden sind nach Entw6hnungskur zu dieser

Gruppe hinzugekommen, und b) unter den 1985/86 eingestellten

Mitarbeitern liegt der Anteil der Abstinenten h8her als im

Durchschnitt der Belegschaft.

Die Abstinenten haben durch das Prdventionsprogramm Unterstut-

zung bekommen: ihr Image ist in den letzten Jahren immer posi-

tiver geworden. M6glicherweise hat die Thematisierung der Alko-

holprobleme im Betrieb auch der Abstinenz als grunds tzlicher

Haltung etwas von dem Geruch der "Weltfremdheit" genommen. Wer

- im Betrieb oder uberhaupt - nicht trinkt, sieht sich nicht

mehr in dem MaBe wie fruher hhmischen Bemerkungen oder Recht-

fertigungsdruck ausgesetzt. Statt sich als AuBenseiter und in

der Defensive zu fuhlen, kann man seine Haltung selbstbewuBter

und mit guten Argumenten vertreten; Argumente, die den anderen

nun nicht mehr v6llig fremd sind.

Abstinente sehen ihre Haltung in der Regel als eine sehr per-

s6nliche Sache an; sie haben ihre Entscheidung fur sich allein

getroffen und propagieren sie nicht als Norm fur andere. Ein

Teil der Abstinenten in der FHG h ]t sich bei sozialen Kontak-

ten im Betrieb weitgehend zuruck und meidet vor allem das Ge-

spr ch uber Alkohol, um nicht an ihre leidvollen Erfahrungen
mit einem alkoholabh ngigen Verwandten erinnert zu werden.
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2. Die "Normalkonsumenten"

Diese Gruppe bildet die Mehrheit der Belegschaft, es sind Mit-

arbeiter(innen), die nicht abstinent leben, aber auch nicht zur

Problemgruppe der Gefahrdeten/Abhangigen zahlen. Die Bandbreite
der Konsumgewohnheiten ist groB: ein Glaschen Sekt bei Feiern,
der Schnaps zur Magenverstimmung, das Bier als "Arbeitsgetrank"
und zum Essen, etwas zum AnstoBen bei Verhandlungen, Restalko-
hol vor Arbeitsbeginn, Bet3ubung in einer Konfliktsituation,
der Erleichterungsschluck, Alkohol als Belohnung, der gesellige
Ausklang eines Arbeitstages usw. ...

Auch wenn die "Problemfalle" mehr Beachtung fanden - das Vor-

beugungsprogramm hatte hier, beim Trinkverhalten der "Normal-

konsumenten" seinen Schwerpunkt. Es galt

- diese verschiedenen Konsummuster zu erkennen,
- die MaBstibe fur ihre Bewertung, d.h. vor allem ihre

Verharmlosung in Frage zu stellen,
durch Information und Denkanst6Be auf problematische
Aspekte und Risiken aufmerksam zu machen und dadurch

- zu Anderungen im Konsumverhalten anzuregen (problematischen
Konsum unterlassen) sowie

- das Verst ndnis fur notwendige MaBnahmen zu f8rdern.

Im Projektzeitraum hat sich der allgemeine Trend des rucklaufi-

gen Alkoholkonsums hier in verschiedenen Ver nderungen nieder-

geschlagen.

Im Arbeitsalltag wird von der Mehrheit dieser Gruppen nicht
mehr selbstverstAndlich Bier getrunken: wer Durst hat,
trinkt Kaffee, Kakao, Mineralwasser oder andere alkohol-
freie Getr nke; es wird nicht (mehr) ernsthaft behauptet,Bier sei "kein Alkohol, sondern ein Arbeitsgetrank".

'

Von der FHG wurde (nach langwierigen Organisationspro-blemen) den Flugzeugabfertigern, die den Witterungsbe-
dingungen im Winter besonders ausgesetzt sind, heiBer Tee
kostenlos zur Verfugung gestellt. Dieses Angebot wurde
nicht wegen des Geschmacks des Tees, sondern als Geste des
guten Willens positiv aufgenommen.
Es kam nur noch in Ausnahmef llen vor, daB alkoholische
Getranke als Anreiz oder Belohnung bei besonderen Arbeits-
eins tzen spendiert wurden; eine Fremdfirma wurde, aus ge-



gebenem AnlaB, gebeten, andere Gratifikationen anstelle von

Alkohol anzubieten.
In seiner Funktion als unmittelbarer Leistungsanreiz hat
Alkohol in der FHG also kaum noch Bedeutung.
Bei besonderen Anl ssen ubt die groBe Mehrheit der Normal-
konsumenten gr6Bere Zuruckhaltung als fruher. Sofern uber-
haupt die Feier mit Alkohol genehmigt ist, beginnt sie am

Nachmittag; die meisten trinken etwas Alkohol, steigen dann
auf Alkoholfreies um, um ihre Fahrtuchtigkeit nicht zu ge-
f8hrden. Mehrfach wurde dem Arbeitskreis berichtet, daB die
vorhandenen VorrAte nicht ausgetrunken wurden: "Wo fruher
zwei Fasser leer wurden, ist es heute eins, und da bleibt
noch ein Rest drin." "Die Cognacflasche wurde gar nicht.
erst ge6ffnet."

Es gibt auch weiterhin einige Mitarbeiter, die bei solchen
Anl ssen mehr trinken als ihnen guttut. Fur sie geh6rt
Alkohol dazu, sonst leiden die Stimmung und die Kamerad-
schaft. Wo mehrere das ungeniert vertreten, kann es mit-
unter recht "feucht" werden.

Diejenigen Mitarbeiter, die fruher aufgrund von Konformi-

tdtsdruck, oft entgegen besserer Einsicht und ohne Ge-
schmack am Alkohol, mitgetrunken haben, spuren "Rucken-
wind" fur ihre ablehnende Haltung. Man laBt sie eher in
Ruhe, wenn sie Alkoholfreies trinken; der vermeintliche

Zwang zu Vorwdnden und Rechtfertigungen ("ich muS noch
fahren" etc.) hat nachgelassen.

3. Die GefAhrdeten und Abhingigen

Bei Projektbeginn waren den Arbeitskreismitgliedern einige Mit-

arbeiter des Betriebes bekannt, die offensichtlich Probleme im

Umgang mit Alkohol hatten. Andere Problemfdlle wurden im Pro-

jektverlauf bekannt - weil bei Arbeitskreismitgliedern und bei

einzelnen Vorgesetzten die Aufmerksamkeit und die Fahigkeit zu

unterscheiden gewachsen war oder weil sie erst in dieser Zeit

entstanden. Der Arbeitskreis hat zu keiner Zeit die Mitarbeiter

mit Alkoholproblemen erfaBt und aufgelistet oder sich bemuht,

genaue Zahlen von Betroffenen zu ermitteln. Abgesehen von Un-

sicherheiten der Zuordnung war dies vor allem darin begrundet,
daB er sich als Initiativgruppe, nicht als Kontrollorgan ver-

stand. Als allgemeine Basis fur seine Arbeit hielt er eine

Sch6tzung fur ausreichend: wenn man eine Quote von 5 Prozent

AlkoholgefAhrdeten und Alkoholkranken in der Belegschaft zu-

grundelegte, so w ren das bei der FHG etwa 36 von 720 Mitarbei-
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tern (Ende 1983). Ein Problempotential, das allemal zum Handeln

AnlaB gibt.

Unter den alkoholgef hrdeten Mitarbeitern waren, nach der Ein-

teilung von JELLINEK, Alpha- und Beta-Trinker (also Konflikt-

und Erleichterungstrinker und Gelegenheitstrinker) zu erkennen.

Von weiteren Mitarbeitern war anzunehmen - oder allgemein be-

kannt -, daB sie zu den Alkoholkranken der Typen Gamma (suchti-

ger Trinker) oder Delta (Spiegeltrinker) zihlten; mindestens

ein Mitarbeiter war zu den Epsilon- (episodischen) Trinkern zu

rechnen. In einer groBen Zahl der F lle war bereits die kriti-

sche bzw. chronische Phase erreicht, z.T. seit vielen Jahren.

Fruher war es den Abhangigen ohne sonderlichen Aufwand maglich
gewesen, ihren problematischen Konsum im allgemein feuchten

Milieu als normal oder harmlos erscheinen zu lassen. So konnte

man z.B. unter dienstlichem Vorwand verschiedene RAume und Kol-

legen aufsuchen, um jeweils eine kleine Menge mitzutrinken -

die Betroffenen entwickeln in der Regel ein gutes Gespur fur

solche Gelegenheiten.

Diese Gelegenheiten sind im Projektverlauf seltener, der Flug-
hafen insgesamt "trockener" geworden, und die Verharmlosung des

allt glichen Schluckchens gelingt nicht mehr uberall. Sicher-

lich haben diese "Klimaveranderungen" einige Gefahrdete veran-

laBt, vorsichtiger zu trinken, sich besser zu tarnen, w hrend

des Dienstes nur noch heimlich zu trinken. M6glicherweise haben

einige Gef hrdete es geschafft, ihren Konsum insgesamt zu ver-

ringern und eine drohende Entwicklung in die Abhangigkeit hin-

ein zu bremsen. Ein Indiz hierfur w3re darin zu sehen, daB Be-

ratungsstellen bzw. der Soziale Dienst der FHG aufgesucht wur-

den, ohne daB eine Auff lligkeit bei der Arbeit gerugt worden

war. (Namen und Zahl dieser "Selbstmelder" sind dem Arbeits-

kreis nicht bekannt, lediglich die Tatsache, daB es einige
gab.)
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In mehreren F llen von Alkoholabh ngigkeit wurden die Betroffe-

nen durch MaBnahmen des Betriebes dazu gebracht, sich einer

stationaren bzw. ambulanten Behandlung zu unterziehen. Min-

destens zwei von ihnen sind seither abstinent.

Einige AbhAngige sind aus dem Betrieb ausgeschieden (s.0.,

Kap. 3).

Es gibt derzeit keine Hinweise darauf, daB Mitarbeiter aus der

Gruppe der "Normalkonsumenten" in die Abhangigkeit geraten w -

ren. Daher kann angenommen werden, daB sich die Zahl der Alko-

holgef hrdeten und -abh8ngigen im Betrieb wAhrend der Projekt-
laufzeit um mindestens ein Viertel verringert hat. Es bestehen

aber weiterhin Probleme durch Mitarbeiter, deren Abh ngigkeit
seit langem bekannt ist, ohne daB das Unternehmen angemessene

MaBnahmen eingeleitet h tte.
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4.3 Zur Akzeptanz des Projekts in der Belegschaft

Bericht uber Interviews mit Flughafenbeschaftigten

Kurz vor ProjektabschluB, im September 1986, hat der Projektbe-
arbeiter eine Reihe von Interviews mit Mitarbeitern der Flugha-
fengesellschaft uber das Programm gegen AlkoholmiBbrauch auf

dem Flughafen durchgefuhrt.

Ziel der Gesprache war es, Mitarbeitern eine Gelegenheit zur

Meinungs uBerung uber das Projekt anzubieten, um in der Beleg-
schaft verbreitete Einstellungen und persunliche Bewertungen zu

ermitteln und ggf. Punkte der Kritik kennenzulernen, die in den

bisherigen Beratungen nicht beachtet worden waren.

Dieser Zielsetzung entsprechend wurde eine m8glichst wenig di-
rektive und standardisierte Erhebungsform gewdhlt: explorative
Leitfadeninterviews, in denen lediglich Themenbereiche und Kri-

stallisationspunkte der Meinungsbildung vorzugeben waren. Diese
Interviews wurden wahrend der Arbeitszeit ohne erheblichen
Zeit- und Organisationsaufwand realisiert; das Material wurde

streng vertraulich behandelt.

Die Gesprachspartner wurden vom Projektbearbeiter, auf Basis
von Organisationsplan und Telefonverzeichnis bzw. nach Hinwei-

sen von Meistern, nach Quoten (Haupt-/Abteilungen, Stellung im

Betrieb, Geschlecht) und Zufallkriterien (Buchstabenfolge) aus-

gewahlt; eine Oberreprdsentation von Vorgesetzten war beabsich-

tigt; von der Auswahl ausgeschlossen blieben Arbeitskreismit-
glieder und solche Mitarbeiter, bei denen eine vermutete Aus-

wahlabsicht aufgrund ihrer Alkoholprobleme MiBtrauen hatte pro-
vozieren k6nnen.

Zwei Gesprdchspartner haben eigene Erfahrungen als Angehdrige
von Alkoholikern erwAhnt.
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Die Befragten: insgesamt 20 Personen, davon:

9 Arbeiter, davon 4 Vorarbeiter

11 Angestellte, davon 6 Meister / Obermeister /

Werkstattbereichsleiter

3 Abteilungsleiter /

Stabsstellenleiter

17 Manner

3 Frauen
*

aus der Hauptabteilung Wirtschaft
*

Technik
*

Verkehr

·3

·6

: 11

Die GesprAchsdauer betrug bei 15 Einzelinterviews 8 bis 60 Mi-

nuten, durchschnittlich 13 Minuten; bei zwei GruppengesprAchen
(mit 2 bzw. 3 Arbeitskollegen) jeweils 25 Minuten.

Die 7 Fragen des Leitfadens dienten als Gliederungshilfen fur
das Gesprich, von den Formulierungen wurde abgewichen, um die

Gespr chsform der Alltagskommunikation anzunahern und ggf. in-

haltliche Anknupfungspunkte auszubauen. Strukturierende Ge-

sichtspunkte waren:

a) Vergangenheit - Gegenwart: Wirkungen des Vorbeugungspro-
gramms (Fragen 1, 4, 5), Einschatzung des Arbeitskreises
(Personen, Methoden, Ziele) (Frage 3);
b) Gegenwart - Zukunft: unge18ste Probleme, Handlungsbedarf
(Fragen 2, 6, 7).

Zu den Wirkungen des Programms:
Von 8 Befragten wird, uberwiegend an erster Stelle, ein Ruck-

,
gang des Alkoholkonsums genannt, in einem breiten Spektrum
zwischen: "das Trinken hat drastisch nachgelassen, die entspre-
chenden Mitarbeiter sind fast ganz weg vom Fenster" und "der

Alkoholismus ist etwas zuruckgegangen; aber das Problem besteht
immer noch, die Leute sehen die Gefahren nicht."

* einschl. aufgabenverwandter Stabsstellen

63



Funf Befragte behaupten, in ihrem Bereich sei nie getrunken
worden, deswegen habe es keine Verdnderungen gegeben; einmal

wird geantwortet, das Problem sei unverandert geblieben, aber

gering (gemeint ist ein Kollege, der "morgens manchmal noch
eine Fahne hat" - ein Fall, der die Vorgesetzten immerhin seit
4 Jahren beschdftigt).
Von keinem Gesprachspartner wird behauptet, das Alkoholproblem
habe sich verschArft; zweimal wird allerdings eine Tendenz,
jetzt eher heimlich zu trinken, angenommen: "Der Alkoholiker
bleibt ein Alkoholiker, der trinkt dann eben heimlich, da k6n-

nen Sie nichts dran machen."

Viermal wird erwahnt, daB die Vorgesetzten bzw. die Kollegen
heute strenger darauf achten, daB nicht getrunken wird: "Fruher
wurde mehr getrunken, speziell in den Pausen, jetzt uberhaupt
nicht mehr, Wenn sie uns schnappen, fliegen wir raus, das steht

jedenfalls angeschrieben seit 2 Jahren"; "die Vorarbeiter wur-

den angehalten, auf die Leute aufzupassen"; es habe einige po-
sitiv geldste F8lle gegeben.

Die Mitarbeiter betonen, daB das Verst ndnis fur den notwendi-

gen Verzicht auf Alkohol gewachsen sei; "die Einstellung ist
durch die Aufkl6rung verbessert, viele haben erkannt, daB es

auch ohne die Droge Alkohol geht." AuSerdem werde mehr Ruck-
sicht genommen auf Kollegen, die nicht trinken durfen.

Die Bilanz der Aktivit ten f3llt fur die GesprAchspartner ein-

deutig positiv aus - sofern sie sich zutrauen, dies beurteilen
zu k8nnen; siebenmal wird auf dem Diagramm nicht markiert, alle

Markierungen und verbalen AuBerungen geben eine Einschitzung

Erfolg r iling i: 1 MiBerfolg

wieder, die mindestens "mehr Erfolg als MiBerfolg" lautet, bei

einigen "absolut erfolgreich" oder, differenzierter: "Mi Berfolg
auf keinen Fall, es wird weniger getrunken, einige Alkoholiker
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haben wir gerettet; der Alkohol-Kreis hat zwar positiv gearbei-

tet, aber sein Ziel nicht ganz erreicht."

Zum Arbeitskreis:

Die zentrale Frage in bezug auf die Akzeptanz des Projekts ist,

wie der Arbeitskreis als das handelnde Subjekt und seine Akti-

vitaten bewertet werden.

Ein Mitarbeiter lehnte es ab, zu diesem Thema eine direkte Ant-

wort zu geben; aus dem GesprAch insgesamt geht hervor, daB er

Ziele und Methoden des Arbeitskreises wie auch die beteiligten

Personen nachdrucklich ablehnt. Striktes Alkoholverbot und Hin-

weise auf die Risiken Verkehrsunfall, Gesundheitsschdden und

Arbeitsplatzverlust, "den Leuten Angst machen, leichte Dro-

hungen" - das seien die richtigen Mittel.

Eine weitere Person gibt sich als entschiedener Gegner des Pro-

gramms zu erkennen: man miisse "mit harten Bandagen" rangehen,

die Entscheidung "halbes Jahr Kur - oder Papiere" stellen; "so-

lange nicht mit hartem Besen gekehrt wird, geht's nicht - aber

auch nicht hysterisch durch die Gegend rennen!"

Diese harte ablehnende Haltung steht im Gegensatz zur Mehrzahl

der AuBerungen, in denen der Arbeitskreis und seine Aktivit ten

positiv bewertet werden. Die positiven Wertungen reichen von

einem forschen "hundert Prozent richtig, keine Kritik" bis zu

sehr reflektierten und differenzierten Urteilen. Funfmal wird

Zustimmung ohne Einschr nkung ge uBert, siebenmal kritische

Vorbehalte bei allgemeiner Befurwortung der Vorgehensweise des

Arbeitskreises; in zwei Stellungnahmen sind Zustimmung und Kri-

tik mit gleichem Gewicht vertreten. Vier Mitarbeiter(innen)

fuhlen sich so wenig informiert und kompetent, daB sie nur sehr

blasse Stellungnahmen abgeben: z.B. "habe nichts Negatives ge-

h6rt".

Die Anerkennung bezieht sich vor allem auf das Engagement der

Mitglieder: "zumindest da13 sie sich ehrlich bemuhen", "sicher-
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lich, die Bemuhungen des Betriebsrates, der Kreis hat jetzt er-

reicht, was ich damals erreichen wollte, ein vernunftiges Ver-

hdltnis zum Alkohol bei den Mitarbeitern", "die Muhe wurde mit

Erfolg belohnt".

Es sei auch genug informiert worden, und der Arbeitskreis sei

"gut angekommen"; "die Aufkl rung, das war n8tig"; "die Infos

kiinnen nicht negativ gewesen sein".

Mit kritischen Anmerkungen gehen die Gespr chspartner eher ins

Detail. Drei Schwerpunkte sind zu erkennen: die Zusammensctzung
des Arbeitskreises, die Umsetzung in die Praxis und die unglei-
che Behandlung von Mitarbeitern.

Drei Befragte sind der Ansicht, daB im Arbeitskreis "die fal-

schen Leute" seien: nicht Kollegen, "die stAndig im Betrieb

sind" bzw. "alles Vorgesetzte". Offenbar ist nur ein Teil der

Arbeitskreismitglieder im Betrieb bekannt, und pers6nliche Ge-

spr che mit ihnen hat es in vielen Gruppen, Werkst tten und Bu-

ros nicht gegeben: "hier ist nie einer aufgetaucht" - wurde

(sinngemaB) dreimal in der Abteilung VR erw hnt, obwohl dort

Arbeitskreismitglieder arbeiten. Grunde hierfur sind in der

Schichtarbeit und dem geringen gruppenubergreifenden Arbeits-

zusammenhang, sicher aber auch im mangelnden Interesse der

Beschaftigten selbst zu sehen.

Ein Vorgesetzter, der die "falsche" Zusammensetzung beklagt,
meint damit zwei Personen, mit denen er nicht ubereinstimmt;
daruber hinaus kritisiert er, daB von Arbeitskreismitgliedern
f lschlicherweise behauptet wurde, es gAbe kein Alkoholverbot

auf dem Flughafen; in seinem Bereich achte er darauf, daB es

strikt eingehalten wird.

Ein anderer Vorgesetzter bemAngelt die Information uber Empfeh-
lungen des Arbeitskreises: "der Arbeitskreis hat das Resultat

der ganzen Aktion nicht mitgeteilt, mir fehlen solche Informa-

tionen, um es hier oben umsetzen zu k6nnen."
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Wenn es um die Umsetzung in die Praxis geht, tritt in den Mei-

nungs uBerungen der Pr8ventionsschwerpunkt des Projekts immer

in den Hintergrund; das Projekt wird daran gemessen, inwieweit

bei den Problemf llen interveniert wird.

"Man  rgert sich, daB nichts passiert, daB nicht durchge-
griffen wird."

"Der Arbeitskreis tut was dafur. Aber was nutzt das, wenn

die Leute, also die, die Alkohol brauchen, nicht darauf
h6ren!"

"Was fehlt, ist vielleicht:
ziehen."

einzelne Betroffene heran-

"Verbesserungen sind unzweifelhaft. Die Hemmschwelle vor

SofortmaBnahmen war fruher hoch wegen der Folgen. Heute
haben wir keine Probleme dieser Art mehr."

"Unsere 2 Problemkinder in den hdheren Etagen sind nicht
ein einziges Mal angegriffen worden."

Bei diesem Bewertungsgesichtspunkt (der Intervention in Pro-

blemfallen) wird einmal die gegenteilige Tendenz ge&uBert: die

zunehmende Konzentration auf Problemf8lle wird als Fehlentwick-

lung angesehen:

"Zu Anfang hat es der Arbeitskreis richtig gemacht, nach-
her zu sehr auf die Alkoholiker abgestimmt, weniger auf
das Problem allgemein, man hatte mehr auf die Allgemein-
heit eingehen sollen. Fur Alkoholiker wird genug getan.
Wenn sie eine kleine Figur sind, kriegen sie Schutz; wenn

sie groB sind, wird groBzugig druber weg geguckt."

In den letzten zwei zitierten AuGerungen klingt bereits das

Thema "Gleichbehandlung" an, das das Projekt von Anfang an be-

gleitet hat. Was anfangs (auf der Betriebsversammlung am

17.10.1983) als Befurchtung ge3uBert worden war, scheint durch

die Praxis weitgehend bestatigt: die Alkoholprobleme werden

"nicht gleichmaSig angepackt: oben nicht"; "ganz oben, da wird

getrunken, das ist ein schlechtes Beispiel."

DaB der Arbeitskreis stets Gleichbehandlung, d.h. ein angemes-

senes Vorgehen bei Alkoholauffilligen unabhAngig von der Posi-

tion im Betrieb gefordert hat, wird nicht erkannt; vielmehr

wird der Arbeitskreis in diesem Punkt mit der abweichenden Pra-

xis von Verantwortlichen im Betrieb identifiziert.
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Zu den Perspektiven:

In der Einleitung zu den Leitfadeninterviews erwdhnte der Pro-

jektbearbeiter, daB in Kurze ein neuer Abschnitt im Alkohol-

programm beginnen soll. Hier knupft die Frage danach an, was

die Gesprdchspartner fur die Zukunft "in punkto Alkohol" wun-

schen - diese keine Richtung vorgebende Frage wurde absichtlich

sehr offen gestellt, um den explorativen Charakter nicht einzu-

schr8nken.

Die Vorstellungen der Mitarbeiter lassen sich in 4 Gruppen zu-

sammenfassen.

Drei Befragte sagen, in ihrem Bereich k6nne sich nichts andern

- weil nicht getrunken werde. (In zwei Fallen erscheint das als

Versuch, die real vorhandenen Probleme in den entsprechenden

Bereichen nicht wahrzunehmen.)

Sechs Mitarbeiter der Hauptabteilung Verkehr wunschen, daB die

Sache "weiter ein Erfolg ist", "da13 es so bleibt - oder besser

wird", "daB keiner mehr trinkt" und "daB es kein Strohfeuer

ist". Lediglich einer von ihnen gibt auf Nachfrage konkretere

Vorstellungen zu erkennen: "auf Besprechungen thematisieren".

Von drei Mitarbeitern wird ein Alkoholverbot ausdrucklich be-

furwortet (dieser Ruf ist vor allem da zu h8ren, wo man sich

mit dem Problem Alkohol am Arbeitsplatz noch nicht besch ftigt
hat); zwei Mitarbeiter wollen das geltende Verbot durch "Hin-

weise, Belehrungen und Kontrolle" durchgesetzt wissen. Mehr

ProblembewuBtsein spiegelt sich in den Wunschen von zwei Mit-

arbeitern, daB das Thema Alkohol z.B. auf Meisterbesprechungen
behandelt und daB die Aufkl rung mit Diavortrag und Videofilm

ansprechender als durch schriftliches Material gestaltet wird.

Von funf Mitarbeitern wird erwartet, daB die Vorgesetzten MaB-

nahmen ergreifen, um die Probleme zu 16sen. Abgesehen von einer

/
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Person, die sich in ihrem Bereich von den Problemen weit ent-

fernt sieht, handelt es sich um Mitarbeiter, die mit alkoholbe-

dingten Konflikten sehr direkt zu tun haben. Sie sehen die

Pflicht zu handeln vor allem bei den Meistern - sofern sie es

nicht selbst sind. So sagen zwei Vorarbeiter:

"Das muBte doch in den Griff zu kriegen sein. Aber es soll
nicht an uns h ngenbleiben. Unsere Vorgesetzten sollen
sich mehr engagieren, die mussen einwirken. Wir sind die
kleinsten Vorgesetzten, an der Front, mit Alkohol konfron-
tiert." "Nach dem Gespr ch (Vorarbeiter - Alkoholauff lli-

ger Arbeiter) muS dann der Meister ran. Wir wollen nicht

AnschwArzer, Buhmann bleiben."

Ein h8herer Vorgesetzter fordert, mit Blick auf die Flugzeugab-

fertigung:

"Man muB den Mut haben als Meister, ranzugehen;
ran bis unten an die Basis."

In diesen Aufforderungen spiegelt sich die schwierige Situation

der Meister - zwischen den Fronten. Viele reagieren auswei-

chend, m6chten die Verantwortung fur Interventionen z.B. an den

Abteilungsleiter weitergeben. Ein Meister:

"Gut, daB X (Abteilungsleiter) auf das Verbot achtet.
DaB ich MaBnahmen ergreifen soll, das sehe ich eigentlich
nicht so. Zur Therapie sage ich ja, DisziplinarmaBnahmen
nein. Ich persanlich fuhle mich nicht qualifiziert, auch
2 bis 3 Seminare wurden nicht reichen."

Das Thema der mangelnden Bef higung der Meister klingt nochmals

an bei einigen Stellungnahmen zu der abschlieBenden Frage, "was

schon lange mal zum Thema gemacht werden sollte". Da heiBt es,

die Vorgesetzten kehrten zu sehr ihre Rolle heraus, h3tten kei-

ne Ahnung von Menschenfuhrung; man werde von ihnen nicht ge-

fragt in technischen/organisatorischen Dingen, obwohl man di-

rekter als sie damit zu tun habe. Wo Besprechungen stattfdnden,

da liefe das positiv.

Zwei Meister und ein weiterer Vorgesetzter dagegen beklagen,
daB sie sich uberfordert und alleingelassen fuhlen.

Bei dieser Frage zum SchluB des Gesprachs wurde auBerdem be-

klagt, daB es unter den Kollegen an "Wir-Gefiihl" mangelt, das

Personal knapp ist, manche Ger te veraltet sind und Fahrzeuge
keinen Wetterschutz haben.

69



Obwohl Zusammenh nge mit dem Thema naheliegen, ist an dieser

Stelle nicht darauf einzugehen.

Zusammenfassung

Von den Gespr chspartnern wurde uberwiegend eine positive Ein-

stellung zum Alkoholprojekt auf dem Flughafen ge4uBert. Bei al-

len Bedenken, die sich auf die beteiligten Personen, die Vor-

gehensweise des Arbeitskreises oder die Handlungen der Verant-

wortlichen im Betrieb beziehen, sind fur die grundlegende Ak-

zeptanz des Projekts zwei Momente ausschlaggebend:

1. es wird befurwortet, daB uberhaupt etwas gegen den
AlkoholmiBbrauch unternommen wird;

2. der Erfolg gibt der Sache recht: das Trinkverhalten hat
sich erkennbar gebessert, Belastungen durch Alkohol-
probleme wurden gemindert.

Damit sind gute Grundlagen fur eine Fortfuhrung von Vorbeu-

gungsaktivitdten und die Entwicklung einer klaren Linie im Um-

gang mit Problemfhllen vorhanden.

Bei kunftigen Aufklhrungsaktivit ten - in der Fortfuhrung des

Vorbeugungsprogramms, nach Projektende - erscheint es geraten,

denjenigen Bereichen mehr Aufmerksamkeit zu widmen, in denen

bisher Unkenntnis, Desinteresse und Ablehnung (diese Faktoren

sind oft eng miteinander verbunden) die Wirksamkeit des Pro-

gramms beeintr chtigten; das betrifft vor allem Bereiche der

Flugzeugabfertigung sowie der Verwaltung.
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5 Zusammenfassung und SchluBfolgerungen

Die Aktivit ten im Rahmen des Pr ventionsprogrammes gegen Alko-

holmiBbrauch haben Veranderungen im Betrieb gezeitigt, die

durchaus als erhebliche Verbesserung der Gesamtsituation bewer-

tet werden k6nnen. Auch wenn eine Zuordnung von Ursache und

Wirkung bei einzelnen Schritten der Verwirklichung des Pro-

gramms kaum mit Bestimmtheit festzuhalten ist, so haben sich

doch Resultate gezeigt, die ohne die Aktivitat des Arbeits-

kreises und der anderen Beteiligten nicht zustandegekommen

waren. Es bestehen weiterhin Defizite, doch wurden auch be-

achtliche Erfolge in der Verfolgung der Projektziele erreicht:

der Gesamtkonsum alkoholischer Getranke sank bereits in der
ersten Phase des Projekts deutlich und nahm danach noch
weiter ab; die Obergrenze dessen, was allgemein im Betrieb
als "normaler" Konsum angesehen wird, liegt heute niedriger
als bei Projektbeginn;

problematischer Alkoholkonsum kommt heute weniger haufig
vor; die Zahl der Alkoholgefdhrdeten ging zuruck, und die
Kenntnisse uber das Gefdhrdungspotential auch geringer
Konsummengen wurden erweitert;
durch Reglementierungen der Verfugbarkeit wurde der Weg zum
alkoholfreien Arbeitsgetr nk erleichtert, die scheinbare
Selbstverst ndlichkeit von Alkohol in Frage gestellt;
in der betrieblichen Kommunikation war Alkohol ein Stein
des AnstoBes, blieb aber stets ein Thema, uber das man

reden kann;

es wurde ein Gesamtkonzept fur den Betrieb entwickelt, das
Aufkl rung, Intervention, Beratung und Fortbildung umfaBt;
es wurde durch das Projekt teilweise verwirklicht;
eine betriebliche Infrastruktur, die uber das Projektende
hinaus Vorbeugung und Beratung sichert, wurde konzipiert,
kam allerdings noch nicht zustande.

Nach Projektende und Aufl6sung des Arbeitskreises trat zunAchst

UngewiBheit ein uber die weiteren Perspektiven. Bei einigen Be-

teiligten waren Motivation und Befahigung vorhanden, um Vorbeu-

gungsaktivitdten fortzufuhren.

Im Februar 1987 teilte die FHG der BZgA mit, daB Arbeitskreis-

mitgliedern Gelegenheit gegeben werden soll, "ihre Arbeit fort-

zufuhren, die im wesentlichen darin bestehen wird, durch fort-



laufende Information und gelegentliche Ausstellungen das Thema

Suchtgefahren st ndig bewuBt zu halten. Daruber hinaus sollen

sie mit dem kunftigen Sachbearbeiter fur Sozialwesen zusammen-

arbeiten." Wo Handlungsbedarf bestehe, werde die Geschaftsfuh-

rung ihr "Mdglichstes tun, um die Situation - wo erforderlich -

zu verbessern, um nicht in den Zustand vor Projektbeginn zu ge-

langen."

In dem abgelaufenen Projekt haben viele Menschen Erfahrungen

gemacht, Unsicherheit und Konflikte erlebt, ihre Kompetenzen

erweitert, dazugelernt. Im folgenden werden einige Erfahrungen
und Erkenntnisse skizziert, die uber das Individuelle in diesem

Modellprojekt hinausweisen.

Das Projekt hatte den Schwerpunkt der Pr ventionsarbeit in der

"AufklArung" gesehen, d.h. als LernprozeB fur die gesamte Be-

legschaft, unter Berucksichtigung der betrieblichen Gegebenhei-
ten. Reglementierungen der Verfugbarkeit von Alkohol, MaBnahmen

und Hilfsangebote bei Problemfallen sowie die Entwicklung von

Interventionskompetenz bei Vorgesetzten bildeten eher Unter-

stutzung und Rahmen fur den kollektiven LernprozeB. Von dieser

Gewichtung der Komponenten wird nachhaltige praventive Wirksam-

keit erwartet.

Ein solcher LernprozeB braucht Zeit. Er setzt Engagement und

Geduld bei den Initiatoren voraus, aber auch Offenheit, die

Bereitschaft, selbst zu lernen und die eigene Haltung zu re-

flektieren; auBerdem die Fihigkeit, Konflikte und Frustration

zu bewaltigen.

Schwerpunktm Big auf die Trinkgewohnheiten der "Normalkonsumen-

ten" zu zielen, also nicht die "Problemf8lle" in den Vorder-

grund zu stellen, erschien berechtigt und wurde durch die Re-

sultate bestatigt.
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Alkoholpravention im Betrieb ist kein Luxus, keine freiwillige

Sozialleistung, sondern eine Aufgabe verantwortlicher Fuhrung
und von materiellem Nutzen. Im Selbstverst ndnis vieler an dem

Projekt Beteiligter kam dieser Gesichtspunkt nicht zur Geltung.

Auch wenn vorab ein Grundkonsens von Arbeitgeber und Arbeitneh-

mervertretern uber Suchtarbeit erreicht wurde (als unverzicht-

bare Voraussetzung fur Aktivit8ten), kdnnen jederzeit Erschut-

terungen auftreten, wenn Prinzipien oder sehr individuelle

Interessen gef3hrdet erscheinen; im Konfliktfall kdnnen sich

die Dimensionen leicht vermischen.

Bei der Bildung eines Arbeitskreises "Alkohol" ist anzustreben,
daB in ihm die maBgeblichen Interessen im Betrieb reprdsentiert
sind. Andererseits sollte die Zahl der Teilnehmer nicht zu groB
sein: fur ein Planungsgremium ist Schwerf lligkeit zu vermei-

den, fur Beratungen muB Vertraulichkeit m8glich sein.

Es erscheint sinnvoll, einen Rahmen fur die Verfahrensweise in

Konfliktf8llen festzulegen, der Orientierungssicherheit bietet,

aber flexibel genug bleibt, um eine verstAndige Behandlung der

individuellen Situation zu erm6glichen; also z.B. statt der ab-

soluten Bedingung: "keine Entlassung wegen Alkohol" die Ver-

pflichtung zur Berucksichtigung fachlicher Gesichtspunkte durch

intensive Beratung.

Die Kooperation des Betriebes mit einer Suchtberatungsstelle
ist f6rderlich, sollte aber nicht die Entscheidungsfreiheit Be-

troffener ausschlieBen.

Um bei Aufkl rungsmaBnahmen kognitive und motivationale Aspekte
zu berucksichtigen, hat sich das Angebot von fachlicher Infor-

mation und Denkanst6Ben bewahrt; offenbar ist manchmal weniger
die Aussage von Bedeutung, sondern vielmehr die Tatsache, daB

an das Thema erinnert wird.
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Der Einsatz selbstgestalteter KLeinmedien war nutzlich, die
Ausstellung brauchbar, die dezentrale Vorfuhrung von Aufkla-

rungsfilmen (auf Videoanlage) fruchtbar. Alle Medien kannen
aber die personale Kommunikation in den alltaglichen Arbeits-
bereichen nicht ersetzen. Es ist gunstig, wenn hierfur enga-
gierte Meinungsfuhrer und Multiplikatoren gewonnen werden
k6nnen.
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Anhang

Projektplan der BZgA
Presseartikel

Betriebsrat: Rechenschaftsbericht 1984 (Auszug)
Alkohol-Infos

Bericht uber die Filmwoche

Konzept zum Training "Gesprdchsfuhrung"
Planung zur Vorgesetztenschulung IV

Gespr chsleitfaden Nov. 1983

Gespr chsleitfaden Sept. 1986

Arbeitskreis-Protokoll: MaBnahmenkatalog
Entwurf Betriebsvereinbarung
Referat Ballensiefen Nov. 1984

Referat Hentschel Febr. 1986

Abkarzungen

AK Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb"
BZgA Bundeszentrale fur gesundheitliche AufkldrungDHS Deutsche Hauptstelle gegen die SuchtgefahrenFHG Flughafengesellschaft K8ln/Bonn



3 - 31/83 i J. Tappich K8ln, den 29. Juni 1983/schl

Projekt "Alkohol und Arbeitswelt"

Teilprojekt: Flughafenverwaltung

Projektvorgeschichte:

Projektziele:

ZEITPLAN:

Projektdurchfuhrung:

Ende Juni

Ende Juli

(schon erfolgt)

Expertentreffen
Interesse der Sicherheitsfachkraft

Vorgespriiche, Flughafendirektor
Gespr ch BZgA - Sicherheitsfachkraft,

Betriebsrat (Vorstand) und Betriebs-

besiehtigung

Reduktion des Gesarntkonsums

Vorbeugung problematischen Trinkverha]tens

Alkoholproblematik zum "angstfreien Thel,ta"

machen

Kontrollierten Umgang mit Alkohol schaf-
fen

Entwicklung eines betriebsbezogenen Ge-

sarntkonzeptes
Aufbau einer betrieblichen Infrastruk-

tur, auf der aufbauend Vorbeugung
kontinuierlich - d.h. uber das Pro-

jektende hinaus und von einzelnen Per-

sonen unabhRngig - weitergefuhrt Jnd

immer neu initiiert wird

1. Ausgangsanalyse

1.1 8edingungsgefUge des betrieblichen
Alkoholkonsums

Vorabanalyse durch Sicherheits-
fachkraft/Betriebsrat in Zusam-

menarbeit mit Mitarbeitern aus

einzelnen Arbeitsbereichen,
Mitarbeiterbefragung

1.2 Bestimmung maglicher Mittlergruppen/
einzelne Interessenten/Verbindungs-
leute

Befragung von Personen, die ein-
zelne Arbeitsbereiche gut kennen

bzw. professionell mit dem Thema

zu tun haben

1.3 Bestimmung von massenmedialen Kom-

munikationsvoraussetzungen

.
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Ende August (- Vorbereitung)

Ende September (- Planspiele)

2. Abstimnung einer Gesamtstrategie
mit dem 'Arbeitskreis Alkohol'

September / Oktober (-8ZgA ./. haupt-
verantlicher des

Betriebes)

· Erweiterung von Mittlergruppen
(1.2)

Festlegung einer "Projektgruppe"
und Projektleitung

3. Entwicklung eines Stufenplanes und

Durchfuhrung

Einstiegsproblematik
Arbeitsbereichsbezogenes Vorgehen
und Gesamtstrategie (wo wie an-

fangen?)
(dazu 1.1 Ausgangsbefragung: For--

schung als Intervention)

Interventionsformen festlegen und

durchfuhren

Massenkommunikation

personale Kommunikation

..

( siehe dazu Skizze "Bedingungs-
gefuge" (mdgliche Interventions-

ansatzpunkte) )

Zwischenbilanzierungen / -berichte

Befragungen / Beobachtungen /

Gruppendiskussionen
Oberprufung der Angemessenheit des

Vorgehens
Berichterstattung an Betriebslei-

tung / Belegschaft und Interessen-

vertretung

Festlegung von Erfolgs-/MiBerfolgs-
kriterien (d.h. -auch Bestimmung von

Abbruchskriterien)
Klimavertinderung
Art und Weise der Kommunikation
Uber Alkohol

Verkaufsmengen im Betrieb

Verhalten bei Festen / Feiern

und Hliufigkeiten

Auffalliges Trinken ( "routine-

m Biges")
Arzteinsch tzung)

2-

...
3/
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Die Rolle der BZgA im Projekt

Voraussetzung und notwendige Bedingung
fur ein Praventionsprojekt ist die

Existenz von Auffangmbglichkeiten fur

Alkoholkranke. Diese werden z.Zt. ge-
schaffen.
(Frage: Mtiglichkeit der Installierung
von "Konfliktberatungen")

Beratung bei der Entwicklung einer gesundheitserzieherischen Gesamtstrate-

gie und von Teilprograrmlen.

Hilfe bei der Entwicklung eines Konzeptes.der Ausgangsanalyse und der Be-

gleituntersuchung (Instrumentenentwicklung, Hilfe bei der Auswertung).

Hilfe bei der Entwicklung von EinzelrnaBnahmen

Medien (BroschUren, Artikel, Film, Ausstellung)

- Fortbildung

- Bereitstellung / Vermittlung von Fachkraften

- Aufbereitung von Forschungsergebnissen

Alle Aktivit ten bedurfen der kontinuierlichen Abstirm·lung mit dem Verant-

wortlichen im Betrieb. Damit sind auch erst im Projektverlauf Schwerpunkt-
bildungen und die jeweilige konkrete Mitarbeit der 8ZgA festzulegen.

Dabei steht die Mitarbeit der BZgA in dem Spannungsfeld, sich zum einen

auf die jeweilige konkrete Betriebsproblematik einzulassen andererseits

auf den Aspekt der Generalisierung und Obertragbarkeit zu achten.

Bisher ist das nachfolgend aufgefuhrte Aktivitats(MaBnahmen)spektrum in

Betracht gezogen worden:

Artikel im Betriebsrat-Report und der Betriebszeitung Intern

aktivierende/informierende Aushange an schwarzen Brettern/SchaukRsten

Referate / Diskussionen auf Betriebs- und Abteilungsversammlungen

Motivierung von Mitarbeitern ( "Verbindungspersonen") -aus einzelnen

Arbeitsbereichen

Schulung von Mittlergruppen

Kommunikative Begleitung anderer (z.8. eher strukturell angelegter)
Aktivitaten des Betriebes

Video-Film-Produktion in Zusammenarbeit mit bzw. durch Mitarbeiter in

einzelnen Arbeitsbereichen.

3-
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Seit 1983 besteht in der FHG ein
Arbeitskreis. der sich mot dem
Thema des Alkohc konsums irn

Betrieb beschaftigt Ein umstrit·

tenes Thema. bm demdie unter-
schiedlichen Ansichten baswei-
len hart aufeinandersto(Aen. Der
Arbeitskreis -- der von der Bun-

des.zentrale fur gesundhcitliche
Aufkliirung unterstutit wird --

hat sich zum Ziel gesetzl. den Al-
koholmiabrauch im Betr,eb zu

beseitigen. 151 das uberhaupt
moglichundwar Edldastlesche-
hen7
In unserer Gesellschaftsind o'Mo
holische Getranko eir vert:rerto.
ws Genutr'gwj Zue .xch aber
ouch fur clne schr grch:: Minder-

heit dro At[tog.,dre£3. N ,imar 1

Und das grz,Bte soz,&.medt,ni ·

sche Probltrn, knapp 2 M'[!;cncn
Menschen in der Bundesropublik
Deutschland s·nd vcm A[kohol

abhangig, sind aikohoekrank!
Neben dengesundhei lichen Fol-

gen des hohen Aikoholkonsums
entstehen in der Arbeitswelt Ge-
fahrdungen der Arbeitssicher-
heit und soziale Probieme im be-
trieblichen A[Itag. Das wei13 man

liingst. aber kinn man daran et-

was andern? Einige Beschaftigte
der FHG haben die Init,ative er-

griffen und den Arbeits£reis „At-
kohol im Betrieb" gebildet. Der
Arbeitskreis hat ein Programm
erarbeitet. um dem Alkohojm,B-
brauch vorzubeugen.
Durch gnformodon und Aufklii-

Am Arbeitsplatz mug
Alkohol nicht sein
Arbeitskreis will MiBbrauch im Betrieb beseitigen

rung ;00 erreicht werden, daB
die Gefahren des Alkoholkon
sums in der Arbeitszeit erkannt
werden und daR sich die E:nstd
lungen und Verhaltensweisen
dndern. Erste Sch,itte waren

- Cie Herausgobe von tnicrmo
vionsbidttern, in denen der Ar-

tip.gs[ r<.s ceir.6 2.cle Garste[[t
-- Line Aus ,te[  mq zom Themj
Alkchol, dia im Aprd/Mai 1984 im

Bothb Coze#t wwde
- Ges;irQche mit VorgecLu•on
uber Alkoho'gefahrdung und

mogliches Verhalten in Konflikt-
1*en.
- Beratung einzelner Mitarbei
ter.

Mit diesem Vorbeugungspro-
gramm sind nicht nur die .wem

gen- Mitarbeiter angesprochen,
die akut gefahrdet sind, sondern
die gesamte Belegschaft.
Der sogenannte Normalkonsum
des Genu8mittels Alkohol (z B.
bei Feiern) und das .Arbeitsge
trdnk=, das man wegen des Wet.
ters braucht. sind far vi€le Pro-
blemtrinker nur Zwischenstufen
des Alkoholismus gewesen. Die
6[tag'khen Trinkgewohnheiten,

Dezember 1984 Flughafen Koln/Bonn INTERN

de Ah  ,ber Junnet,nte ent*,k-
kelt haben. bilden em Klima, in
dem mandieiner abhang:g wird,
chno deR er ts se[bst oder daf 
esseine Mitmenschenerkennen.
Unfallrisiken entstehen schon
te, geringen Mengen A[achol,
die der „Norry,alkonsument"
t,ef,kt. Bei 0,6 Prom Ile ist dos Un-
4Irli'ko 4*pp:3[t 50 ncch #a im

13: Pwanen Zuaand.
6 209 do he Ben. <193 05 m ZU
#ah Pre ne Gchs:gstaGs cdo
.,u:nlaumsfelern mehr Get,en

Lernproze3
fi r alle
Mit ihrern Programm gegen Alko-
holmilibrauch in, Betrieb steht

die FHG durchaus nicht allein. In
Iinigen hundert Unternehmen
macht man sich daruber Gedan-
ken, wie den Alkoholproblemen
m der Arbeitswelt begegnetwer-
den kann. Das zeigte sich auf ei-
ner Konferenz von Exper en aus

Bctricben und Hochschulen. die
Mitte November in Koln stat -

fand. Die Bundeszentrale fur ge-
sundheitliche Aufklarunp, die
auch den Arbeitskreis hier am

Flughalen berit, hatte dazu ein

geladen.
Es wurdcn Erfahrungen aus
mchreren Betrieben und Dienst-
slellcn vorgetragen, u a. aus ei·
nem Arzlieimijtel-Konzern, einer
Versicherungsanstalt, einem
B undeswelir·Bataillon, einer

schwcizcrischen Luftverkehrs-
gesellsdiaft, ciner Tcchnischen
Universitat - und aus der FHG
Koln/Boim.

Suclitprobleme sind oft Warnzci
chcn dalur, daB etwas in, sozia-
len Mite,nander nicht stimmt.
Unigekclirl konnen Schritte ge-
gen Alkohotabhangigkeit auch

als Chance vcrstanden worden,
die Bedingungen dieser Proble-
me bosser zu verstehen und zu

vedndcrn:fur deneinzelnen Be·

wird? Keineswees! Es gibr je
doch Alternativen zu alkoholi-
schen Getranken. Wer meint.
dall er auf Alkoholverzichten soil
-= nur wei! einige Kcllegen damit
nictit umgohen konnen -- der
konnle sich ja mal fragen, wozu

er diesen Stoft braucht!
Frfahrungen in v:clen Betrieben
zeigen, daa ein allgemeines At-
koho!.verbe das Problem nicht

be eitigt Der Arbcitskreis setzt

dagegen auf Verstandnis und

Ems:cht in die ZUL]mmenhdnge
Em iemprozeS fw den gosom
ten Betrieb und ieden e,nzeinen.
Nowdth crkrdert es Mut wem

man Gewchnhonen adgchen
und neuos Verhalton  ornon soM
Dc.r Versuch lohnt sich Was do
bro herouskcmmen Konn? Ein
besseres Miteinandert SF

trotfenen, seine Kollegen und
den Betrieb insgesamt. Reali·
stisch betrachtet, sind dio Mag-
lichkeiton fur un,fassende Ver3n·
derungen in der hcutigcn Situa-
lion nicht allzu groB - abcr zur

Muflosigkeit besteht kein AnlaB.
Es gibt ganz konkrct die Chance,
ohne Alkohol zu cinern bcsseren
Miteinandcr zu kommen. aucli
auf dem Fluglialen. Nut:cn Wit

Sie/ Ak
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-fild,
Pilotprojekt am Flughafen zeigt Erfolge

Beim Jubilaum
knallen selten

die Sektkorken
Alkohot am Arbeitsplatz birgt Gefahren

Von Rudol Kreiti Betriebe toterieren. / Brdern
4- iokhe Fetern. ohne die

nulhaf- - Ceburtitan. lu· C.f.hren zu •ehen. Si. wol'en

billen, Bet*rderur,gen. Urlaub,· den Mitarbittem den Span nicht

anfan, und -ende. Namen,24< varderben Aber iehen *ie *i,ch
GrOndi und C.legenheiter  am die C. ihten? Alkoholkranke

Atbeitiplatz mileinander In.U. Mitirbilier werden unierstut.t.

00flen finden Bich immer. Und bia sie irrendwann nicht mchr

. fehlt auch ach, an Clat•n. tre bw lind. Wurden Ure

die auf allen Felem date, sEnd Suchtprobleme zuent vertuxht
und denen dia MAOhalten oder unter den Tuch gekehrt. so

*chwarfAIll. Di. Fh,#hafen di ar,zien mn Kh von heute
Cmbll erkinate dia dimil ver- auf morgen von ihnen. Die Folge
bundenen Gefahru und *14 ht oft dia KRndi ung.
dahe, mit der Bunde,untrati Am Flughafen wird nichl
far ge,undhettliche AuNtlrunt Tr,ehr ali andenwo letr·unken.
vor einim Jah, da, Pilotprotekt

wenn auch Bier. Wein und har.
,Alkohol im Betdob- an. Def

t.. Cettlnke durch die welen

i:  "  1 -% % S, IZ   kM:2,Z'1 2; :';.Fi :%S:
Gber di, Inten Effolge. M. *ond.rn auch die 8€schan,K

Alkoho& am Akelliplatz lit ten •ehr viel le{chter und pri·
akr be/talbe kein flugh/,en*pe- blemtoi w beschaffen sind. Vor

Itrisches Problern. Pm Einwoh· Imer Jahren *etzten „ch de,halb

ner werden in der Bundisrepu. bio Beck und Walitaud Ma, cr

blik jihritch 141 150 Liter Bier vom Betnebarat und Rudi Bal

Ober 26 Liter Wein und mihi *1* len•tefen. Fachkraft fur 4,briti

•ieben l.,ter Brinnt, in *elrun· sicherheit am KOIn. Bonner Flug
ken Die Niundhettiorgantia. hsten. entmals zu,ammen, um

tionen *chitzen, d,8 iwei bia offen uber dis Problem des At·

dre  Prezent de, BundisbOeBer kohol, Im Arbeitiptal: 11

behandlunpbedlenil alkohol· red•n· Ba)!en*lelen w·ar bci der
krank,ind. Anily*e der Unfallitati,liken

obwoht Alk.hol in ill•n D•- C f  -  A < 1.'A "v, 'iu' 7, :
trieber *rundiatzlich verboten len ein Fehlverhalien der ver·
tat und auch di Artelluchut:- le,zten vortal. Da es (ait immer

     di  shichen Personen waren.

virmutete er elnen Zu,Immen·
Ben. wird am Arbelliplatz le· hant der nicht alkin auI .wri

trunken. hnki Hande zuruckiuluhrcn
- Di, Ce,chabWtuMin vieter war Alkohol.

Spontan einen Arbeitskreis gebildet
Spontin bi deien *le darwf.

hin dnen Arbelt,kreis .Alkehol
im Betrieb'. Nich Ab.prache
mit de, Cischable[tun: erhtelt
die. Grupp  da Aunre*. d.
Problem zu unter,uchan. Ru ana·

ly,ieren und ichil.Blich Vor-
schlage m unterbretter. wi. ihm

be,zukommen lat. ln Lehqi en
und Semin*In machte man slch
Aundig und nihm dann die Ar.
beit auL Im vers,„8*nen jahr
vereinba#. man iu,Atillch dai
Pilotprelek, mit der Bundenen.
trale far Ze*undhettliche Aulkli·
mng. die elnen wissenschabl,-
chen Mitaibeiter bere,iste/11*.

Es Zing dem Arbeitikreis we-

niger dirum. Alkoholiuchilge in
der Belepchah auszumachen
und Die w hetten. ati vielmehr
di,Bewunti.iniller Imflugha·
fen Beachahilten w andcm.
0.11.nitelen: Wir wollten dai
Ce,Imt·Trinkverhalten der mnd
730 Flulhafen·Beschaftigen be-
einnussenr Mehrhelit:ch *ptech
digh der Arbettikreis denn augh
far Alkohol auz..abu night sm
Arbettiplild- So salle man.u·

eN e,nmal daiUr. daB die Es·

*en uischeine nicht mehriegen
Ilkoholiche Getrinke elnge·
1.u,cht werden konnien und auf
dtn belnebiinternen Fegrn
maillch,1 kline .lkohohichen
Cetranke.,$8(Khenk:weiden.

Nach le,It lut einem lahr kon-
nen die Mita,belle, de, Arbetti·
kie·izes featmtlen, d*B bei mehr

ali *wei Ddlteln aller Feete mil

Sift und Minerslwasser ansiti
Ben wird. Zuent Vze Ah mar

Unmul Qber dieneuen. auch mn

de, Cexhinskitunl plorderlin
Anwel,ungen. eber durch zaht
reiche Aufklarun8sverautal1un-

E.,2 i:'*E "%%212: diem 
Zeilichrin Indert€ §,ch dicie
Eins//1/un*.

Fur die wirkbchen Problem·
wk wurde ein 8€radezu %·or-

bildliches System auigearbc,let.
DiI Vole*elzen wurden inie-
winen. bei Vorfallen die Mitar-
be,ler nichl einfach zur AUS-

nuchtemns nach Hauie lu

ighicken odet durch Repres,a-
hen zurn .Trockenblciben- 11,

zw,ngen. iondem ste i.lten rn:·

weder din Arbeitskieis uber den
VorIall informicren oder den De-
Whnen w w.m Caprach
verinlisur.

Enagillun likurs
Dora bekommt er Adressen

wn Cmppen und Beratung.stel·
len. die ihm .·e,ierhellen ile,
•chlimmen Fallen konnen eine

Entgillungskurs 6 Krankenhau,
und eine mnd haiblihr,4, li,r·

NB m emm Sanatorium in

Betrach, Sciogen werden Die

Koscen ubern,mmt - nach Pru.
lung der Sachligc - die Ecidz·
Ikhe Reni,nveri,cherunt i·nd
die Flughafengesellxhah ..,cH,
den Mitarbette, fur dir$- 7.cit·
rium fici.

W:ch  er,chien Lib Bnk.
Watteaud Meyer und Rud, Bal·
len„elen. dan Ih ne n -diese #·alle
nicht einfach vor die FLAe Re.
worfen werden-. iondern d,8 in

der Belegichift offen ubct die
Probleme ie*prochen wird.

61,1 Interes, erwaret der Ar·

bekiknia. der mittkrweile auch
die Beadebwile anderer Firmen
Mbetd•, Proiekl informiene. die

Auiwert.4 der neue,ten Un·
falt,i.,Ist:ken. Si. wird bele n.
inwieweit ein zolcheD Programm
auch die Arbeilisicherheit di.
rekt beiinnuA#. Mil Spannung
wird auch die Analyse de, Plim·

prolekis durch die Bunde,ion.
trale far Mundheillich, Aufkl -
rung erwartet. Die Ergebnbe
Iollen dann in Hilfen lur antlete
Betriebe umgei.tit werden.



Dezember 1986

Erfahrungen werden
anderen nutzen
FHG Obernahm Projekt „Atkohol im Betrieb"
Das Arboitsproiekt „Alkohol im
Betrieb", das die Bundeszentrale
fur gesundheitgiche Aufk rung
drei Jahre lang gemeinsam mit
der FHG durchfuhrte, wurde am
27. November an den Betrieb
Obergeben.
Referatsteiterin Margoreta NB
son-Giebel bedankte sich bei der
FHG fOr die gum Kocperation.
Mit ihrer Bereitschaf- an dem
Modeitprciekt der Bundeszen-
trale fur gesundhei€ cho Aufkb
rung mitzuwirken, habo die FHG
den Mut bowlesen, ein brisantes
Thema anzusprechen. .Dahinter
steckte die Einsicht, daB Alkohol-
miBbrauch kein spezifisches Pro-
blem des Flughafens bedeutet,
sondern Oberall in der Gesell

schaft anzutreffen ist", betonte
Margarete Nilson-Giebel.
DerArbeitskreishabeviele Punk-
te aufgezeigt, die in Zukunft ver.
andert werden muBten, erkliirte
Flughafendirektor Gunter Scha
de. Im Namen der Geschaftsfuh-
rung bat er den Arbeitskreos wei-
terzuarbeiten und versprach,
entsprechende Raume zur Verfu
gung zu stellen. Aufh der Be.
triebsrat werdo die Fertfuhrung
des Arbeitskreises unterstutzen,
versicherte d:e Vcrsmende Lao
Ballensiefen.
Bereits 1982 hatte sich eine Wei-
neGruppevon F H G-Milarbeitern
unter der Leitung von Rudi Bal-
lensiefen (SFI zum Thema Aiko-
holmiBbrauch im Betrieb zusam-

mengefunden. Ein Jahr spater
bot dee FHG der Bundeszentrate
fur ficsundheattiche Aufklarung
ihre Mitarbeitandem Modellpro
Bektan. Vorrangiges Ziel des Pro
lektes war es. Vorbeugemag2ich
keiten zu erforschen. Die Erfah-
rungen des Arbeitsprolektes
werden in einem praklischen
Handbuch zusammengefaBt und
sind dann auch furandere Unter-
nehmen nutzbar. M. L.

Rughgon KNn/Bonn INTERN



aus dem Rechenschaftsbericht des Betriebsrates

ALKOHOL IM BETRIEB

In letzter Zeit hat der Betriebsrat deutlich gemacht, daB

er beim Thema 'Alkohol' wenig von Kontrollma8nahmen (z.B.

Alkohltest) und auch wenig von einer Betriebsvereinbarung
Alkoholverbot hAlt.

Vielmehr sind wir nach wie vor fur vcrbeugende MaBnahmeiz.B.

kein Alkohol in der Kantine, alkoholfreie Betriebsferien etc.),

Aufkl8rungsaktionen, gezielte Betreaung bei Suchtkranken und

vor allem vorbildliches Verhalten der Vorgesetzten.

Man kann in diesem Punkt - der eindeutig ein gesamtgesell-
schaftliches Problem ist - nichts ubers Knie brechen, aber

beharrlich an Verinderungen arbeiten.

Ein wichtiger Schritt zur Problembewu8tseinsentwicklung wurde

mit der Grundung des Arbeitskreises "Alkohol im Betrieb" be-

reits getan.

Eines bleibt dem Alkoholkonsumenten allerdings nicht erspart:

Wer soviel Alkohol zu sich nimmt, daB er verkehrsuntuchtig

wird oder angetrunken am Arbeitsplatz angetroffen wird, muB

die Konsequenzen tragen.

- 21 -



Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb" im Januar 1984

an alle Mitarbeiter der Flughafen Ktlln/Bonn GmbH

Alkohol ein Problem fur uns alle !

Alkohol ist die Droge, die in unserer Gesellschaft am weitesten verbreitet

ist: fast zwei Millionen Menschen in der Bundesrepublik sind vom Alkohol

abhangig, sind alkoholkrank. Und Tag fur Tag werden wir mit Werbung 1

'ubergossen'.

Die Auswirkungen der Alkoholabhangigkeit fur die Betroffenen und fur die

Mitbetroffenen (Familie, Kollegen) werden mit der Zeit immer schwerer.

Jeder wei 8, welche Folgen zuviel Alkoholkonsum im StraBenverkehr und am

Arbeitsplatz haben kann; aber z.B. die Langzeitwirkungen fur die Gesund-
heit sind oft unbekannt.

Vor dem Hintergrund der allgemein zunehmenden Alkoholabhangigkeit mussen

die Zusammenhange auch hier auf dem Flughafen gesehen werden:

Unfallrisiken

Gesundheitsgefahren
Belastungen von Mitarbeitern usw.

Wir wollen vorbeugen, indem wir

uber Alkoholgefahrdung aufklaren

das Verstandnis der Zusammenhldnge,
die zu Alkoholabhangigkeit fuhren

k6nnen, f6rdern (z.B. Alkohol und

Arbeitsbedingungen)
Mut machen, uber Alkoholprobleme
zu sprechen
Anshtze fur ein ver&indertes,
bewu8teres Trinkverhalten fdrdern

Informationen daruber geben, an wen

man sich wenden kann, wenn man

fur sich oder andere Hilfe sucht

(Vertraulichkeit ist selbstversthnd-
lich).

Fur jede Unterstutzung, Anregung und Kritik sind wir dankbar.

Wir laden Sie ein mitzumachen.

Unsere nachsten Treffen finden am

Donnerstag, 12.01.84, 08.30 Uhr und

Mittwoch, 25.01.84, 08.30 Uhr

im Auditorium des Abfertigungs-
gebdudes start.

Der Arbeitskreis w ir d unterstutzt von

Aufklirung, Koln.

Sie konnen uns unter folgenden
Telefonnummern erreichen:

Rudolf Ballensiefen - 2301

Gunter Feykens - 2328

Raymond Gillent - 2298

Reinhold Kruger - 2254
Reiner St8cker - 2254
Mitglieder des Betriebsrats
- 2407, 2408

Ulrich Hentschel - K8In 769785

der Bundeszentrale fur gesundheitliche

Was wir nicht wollen:

Ober einzelne Kollegen
mit Alkoholproblemen
sprechen
Alkoholiker anschwarzen

ein allgemeines Alkohol-

verbot vorbereiten

Probleme vertuschen

Schwarzmalerei



April 19114

ALKOHOL-INFO

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir freuen uns uber unsere ersten [rfolge, die ohne Eure Mitarbeit gar nicht maglich
gewesen waren. Wir haben den Eindruck, daS

bei Feiern im Betrieb neben alkoholischen Getranken zunehmend S fte, Sprudel und

Cola angeboten werden;
jetzt h ufiger und offener als fruher uber Trinkgewohnheiten gesprochen wird;
Alkohol niGht mehr so selbstverstandlich und nicht mehr bei allen Gelegenheiten
getrunken wird.

Diese Entwicklung m6chten wir dutch verschiedene Angebote unterstutzen:

- Vom 27.04. bis zum 07.05.1984 findet an mehreren Stellen des Betriebes eine Aus-

stellung zum Thema ALKOHOL statt:

0 27. und 28.04. "

(Auditorium)

0 29. und 30.04.

0 01. und 02.05.

0 03.05.

0 ab 04.05.

Abfertigungsgebaude

Feuerwache

Frachthalle 2

Verwaltung

Betriebshof

(Aurenthaltsraum)

(groBer Besprechungsreum)

(Aufenthaltsraum)

W hrend dieser Zeit stehen fur Auskunfte und Beratung Mitglieder von Selbsthilfe-

gruppen und Suchtberater zur Verfugung.

Die Ausstellung wird am 27.04.1984 um 9.30 Uhr mit einer Informationsveranstaltung
im Auditorium des Abfertigungsgebdudes eraffnet.

Fur Vorgesetzte sowie fur Betriebs- udd' Personalrate  erden auOerdem spezielle
Schulungen durchgefuhrt. Sie sollen den Teilnehmern mehr Sicherheit beim Umgang
mit der Alkoholproblematik vermitteln.

Eine Liste mit Anschriften von Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen wird in

Kurze an den Schwarzen Brettern zum Aushang kommen.

Fur Anregungen und Kritik von Eurer Seite sind wir auch kunftig dankbar.

Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb"

  Informationsmaterial zum Thema Alkohol kann kostenlos engefordert werden bei:

Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung, Postfach 91 01 52, 5000 Kuln 91
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Alkohol - Info

Licbe Kollcginnen und Kollegon,

was hat sich seit unsercm letzten Inio getan?

- Die Aussstellung zum Thema Alkohol war vom 27. 4. bis zum 7. 5. an

6 verschiedenen Stellen im Betrieb zu schen„ In den Gesprachen gab
es viel Zustimmung, aber auch Skepsis: ob man denn damit etwas dn-
dern kann an den Problemen, die jemanden zur Flasche greifen lessen.

* Die Mitarbeiter in leitender Stellung wurden uber die Suchtkrankheit
Alkoholismus und Muglichkeiten fur ein angemessenes Verhalten als

Vorgesetzte unterrichtet (durch Suchtberater des Gesundheitsamtes
Kaln).

* Es wurde ein Katalog von Maanahmen beraten, mit denen man dem Alko-
holmiBbrauch begegnen kann. Grundsatz: durch Auflagen und Hilfsange-
bote soll der Weg aus der Abhiingigkeit heraus ermoillicht werden.

Damit sind die konkreten Schwierigkeiten, die durch Alkohol im Betrieb

entstehen, natiirlich noch nicht aufgehoben: Risiken fur die Arbeits-
0 -

sicherheit und Spannungen im zwischenmensch-
A

lichen Bereich. Da gibt es noch viel zu tun. C''   N
D

j
<

Wir alle mussen jetzt lernen, damit umzu-

gehen. Das heiBt, eingefahrene Gewohn-

heiten aufzugeben und neues, sinn-

volles Verhalten zu entwickeln.
"

Das erfordert Willen, Mut und
 

Zuversicht. -

,l

ca - =3
Der Arbeitskreis ist kein ex-

klusiver Club von Besserwis- C 47'r/Ir,J----<TriJ
sern. Die Mitglieder sind

rr-- r-C ]ct /LLT 1 1
/

i i .3
offen fiir Gespr che, An- .,

I 1 1 7-;  -7 1 1
I 11&1

regungen und Kritik. C --1 1
i

EI5Y
Und wer Rat fur sich selbst N K Y 1,-1

- 41 Wi_)
oder einen Bekannten sucht, 13...'**=.. i.kann sich an den Arbeitskreis

wenden. Oder an folgende L -5 5333 ,-·4.*
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Beratungsstellen: .- 4. . . , & -. . , -- \2

Caritas K6ln - Tel. 233453
Diakonisches Werk Kuln - Tel. 1665-213
Gesundheitsamt Kbln - Tel. 221-4197, 221-2949
Telefon-Notruf fiir Suchtgef3hrdete e.V. - Tel. 315555

Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb"

"Das Gldschen Alkohol in Ehren kann zwar niemand
verwehren. Aber dann bitte zu Hause in fr6hlicher
Runde."

-,ps*.4 104*.



Alkohol-Info November 1984

.iebe Kolleginnen und Kollegen,

ielche Gewohnheiten im Umgang mit Alkohol sich im Betrieb eingespielt hatten, ist Ihnen ja

ut bekannt. In der Vergangenheit war der Alkohol an vielen Stellen „eingesickert": bei Feiern

Iler Art und im Alltag - wer einen AnlaB suchte, fand ihn auch.

)hne Alkohol keine freundliche Atmosphare?
)hne Stoff keine Stimmung?
Als wir mit dem Arbeitskreis anfingen, haben wir oft zu h6ren bekommen: „Daran k6nnt lhr

loch nichts andern!"

etzt zeigt sich aber, daB allgemein viel weniger getrunken wird als fruher. Bei vielen Feiern in

etzter Zeit gibt es auch alkoholfreie Getranke; manche Mitarbeiter merken, daB es ohne Alkohol

Ingenehmer ist, daB sie gut darauf verzichten k6nnen. Und es gibt Feiern, bei denen uberhaupt

:eine alkoholischen Getriinke angeboten werden - aus eigener Einsicht oder auf Anordnung von

/orgesetzten.
las sind Schritte in die richtige Richtung.

eider gibt es auch eine sehr bedenkliche Erscheinung. Da wird jemand, der aus der Kur zuruckge-

<ommen ist, ermuntert, wieder zu trinken, „nur ein Schliickchen". Oderes wird auf den Ruckfall

gewettet.
Mit Kameradschaft hat das nichts zu tun, im Gegenteil: man bringt den Betroffenen in grolle

Gefahr!

Es mulke doch selbstverstindlich sein, daB man Kollegen, die nicht trinken wollen oder durfen,

respektiert und unterstutzt! DaB man diejenigen schutzt, die mit dem Alkohol nicht so gut um-

gehen k6nnen! Jeder, der sich von seiner Abhtingigkeit befreien will, verdient unsere Achtung und

Hilfe.

Alkohol und Arbeit vertragen sich nicht.

Fruher oder sp ter merkt das jeder. Also besser fruher! Die meisten von Ihnen bleiben lieber nuch-

tern. Da ist es doch nur konsequent, vvenn man sich auch nicht zum Mittrinken animieren lagt.

„Eigentlich" weiB es doch jeder: wenn keiner mehr im Betrieb trinkt, sind wir viele Probleme los.

Was man in der Freizeit tut, ist private Entscheidung. Aber im Betrieb ist das Ziel:

Gemeinsam ohne Alkohol!

,'

Arbeitskreis „Alkohol im Betrieb

P.S. In der Sanitatsstation gibt es Broschuren uber die gesundheitlichen Auswirkungen des

Alkoholkonsums und Anschriften von Beratungsstellen zum Mitnehmen.



Alkohol - Info April 1985

Licbe Kolleginnen und Kollegen,

es ist ja manchmal nicht so leicht, mit jemand zusammenzuarbeiten der zuviel

trinkt. Sie haben vielleicht mit gutem Zureden, mit Ermahnungen versucht,

ihn oder sie davon abzubringen - und das hat alles nicht geholfen. Sie fragen

sich: "Wie soll ich es denn sonst machen, was ist richtig?"
StE SORTEN

Wir wollen Ihnen hier ein paar Tips geben,
r

· rREAJKEN:
WCNIGER SEKT

die sich im Kontakt unter Gleichgestellten 0/.%040 ''1 
(fur Vorgesetzte gelten andere Regeln)

bewahrt haben.
.

Si.St
Ich habe gute Grunde dafur, Alkohol und Arbeit zu

trennen. Schlechte Vorbilder k6nnen mich nicht

irritieren.

"Wenn du dich fiir Alkohol entscheidest, ist das
deine Sache. ''

"Wenn du Mittrinker suchst (weil du dich tarnen und

absichern willst), kannst du auf mich nicht rech-

nen. Ich trinke nicht mit."

"Ich mache dir keine Vorwurfe wegen deines Trinkens.

Denn ich weiB, daB es schwer ist, sich vom Alkohol

zu 18sen. Aber erwarte nicht, daB ich deswegen liige. "

"Du weiBt, daB es wegen Alkohol im Dienst Arger
geben kann. Ich bitte dich, mich da nicht reinzu-

ziehen."

"Ich werde dich nicht in Versuchung bringen, Alko-

hol zu trinken. Aber "NEIN" zu sagen, das muBt du

selbst lernen."

"Ich bin fiir deine Probleme nicht verantwortlich.

Wenn du willst, helfe ich dir, soweit ich das als

Kollege kann. Ich m8chte mich dabei aber nicht

ausnutzen lassen.'

"Wenn du fachliche Hilfe brauchst, weiBt du, wo

du sie finden kannst*. Je eher du sie suchst, umso

besser - fiir dich und fiir mich. "

Diese Satze klingen fur Sie ungewohnt. Aber sie ermaglichen ein besseres

Miteinander. Probieren Sie es! Und sagen Sie uns, welche Erfahrungen Sie

damit machen.

Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb"

• Der Telefon-Notruf informiert und berut anonym.
Tel. 0221/315555

-.
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Liebe Kolleginnen,

liebe Kollegen,

der Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb"

muchte durch eine Filmwoche das Thema

Alkohol einmal anders ins Gesprach

bringen.

Wi r haben daf;ir zwei Filme ausgesucht:

1. "Alles zu seiner Zeit"

(Ein Film der Deutschen Bundesbahn)

2 0
"Ab morgen ist Schlul"

(Amerikanischer Spielfilm)

In Absprache mit der Geschaftsflhrung

sollte jeder die M8glichkeit haben,

einen der Filme zu sehen.

Dazu laden wir herzlich ein.

Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb"

Filmwoche

vom 24. bis 28. Februar 198(

ZE:TPLAN

"Alles zu seiner Zeit"

Betriebshof, Elektrowerkstatt, Aufenthalts

raum: Montag 12.30 Uhr

Betriebshof, Kfz-Werks+att, Aufenthalts-

Montag 12.30 Uhr
Donnerstag 12.30 Uhr

VR Abfertigungszentrum Stern B, Aufenr-

hal tsraum: .·,vontag 10.00 Uhr

Mittwoch 00.00 Uhr

Donnerstag '(.00 Uhr

VC Frachthalle 2, Aufenthaltsraum:

Dienstag 22.00 Uhr

Donnerstag 21.00 Uhr

Freitag 12.00 Uhr

VC Frachthalle 4, Aufenthaltsraum:

Mittwoch 01.30 Uhr

Empfangsgebdude, 3. Etage, IL:

Donnerstag 14.00 Uhr

"Ab morgen ist SchluB"

Empfangsgebdude, 3. Etage, KL:

Freitag 13·00 Uhr

Feuerwehr Montag 08·30 Uhr

Dienstag 08.30 Uhr

raum:

j
.

 

4.4 .

, +4 4
: . ...7.4 5 „....

C ..r-. 1.'0'.'/
... A-/--4

.
aR Ul. 1 :

AD' 6*3% ' =_i .



dQ J
i =8 0// d-- ... - 0 4 21.2€in Rackbuck auf die /J.I. m."I.--0. C

3 W/-t
./luwaMW,uN0-B

Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Juni 1986

wir mochten uns fir Euer Interesse an der Filmwoche bedanken.

Uber Eure Beteiligung, die in manchen A :pilungen sehr groB war, haben

wir uns sehr gefreut.

Insgesamt hat mehr al s ein Viertelder 3'c L et-,c t'Aft „ir.ender Filmegesehen.
Im einzelnen: anwesende

Mit.arbpiter

Betriebshof, Elektrowerk st:Att, (Mon:,ig)

Betriebshof, Kfz-Werkstatt 'Montag)
(Donnerstag)

VR Abfertigungszentrum Stern B (Montag 10 Uhr)
(Mittwoch 00 Uhr)
(Donnerstag 16 Uhr)

VC Frachthalle 2

VC Frachthalle 4

Empfangsgeblude, 3. Etage,

Empfangsgebaude, 3. Etage,

Feuerwehr

(Dienstag 22 Uhr)
(Donnerstag 21 Uhr)
(Freitag 12 Uhr)

(Mittwoch 01 Uhr)

TL (Donnerstag/
KL (Freitag)

(Montag)
(Donnerstag 1

52
P6

15

3
14

ausgefallen
(,

15

11

16

16

18

15

Das Thema "Alkohol am Arbeitsplatz" ist natiirlich immer noch aktuell.

Deshalb machen wir weiter.

Wir sind gesprNchsbereit - sprecht uns an!

Mit freundlichen GruBen

die Kolleginnen und Kollegen
des Arbeitskreises "Alkohol im Betrieb"

.5
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Bericht iiber die Filmwoche

Der Arbeitskreis "Alkohol im Betrieb" hat im Rahmen seiner Aufklarungs-

aktivithten eine "Filmwoche" auf dem Flughafen durchgefiihrt. Vom 24. bis

28. Februar 1986 wurden in verschiedenen Abteilungen Filmvorfiihrungen mit

anschlieBender Aussprache angeboten.

Mehr als ein Viertel der Gesamtbelegschaft nahm an einer der Veranstaltungen

teil; die Resonanz der Teilnehmer war uberwiegend positiv.

Die Filmwoche hatte zum Ziel,

- allgemein das Thema "Alkohol im Betrieb" wi eder in Erinnerung zu bringen,

- weitere Information iiber die Wirkungen von Alkohol ( insb. auch geringer

Dosen) sowie uber Handlungsm8glichkeiten bei betrieblichen Alkoholproblemen

zu vermitteln,

- zu einer Neuorientierung im Umgang mit alkoholgefdhrdeten Mitarbeitern zu

ermutigen,

- Verstgndnis fur eine konsequentere Haltung von Vorgesetzten gegenuber den

Alkoholproblemen zu wecken,

- Gelegenheit zur Aussprache uber Alkoholprobleme und Aktivitaten des Ar-

beitskreises zu bieten und

- Ruckmeldungen uber Einstellungen in der Belegschaft anzuregen.

Das Angebot richtete sich an die gesamte Belegschaft, speziell an Mitarbeiter

im Umfeld von Alkoholgefghrdeten.

Vorbereitung und Durchfuhrung:

Aus vier vorgeschlagenen Filmen zum Thema wthlte der Arbeitskreis zwei zum

Einsatz aus. Sie wurden mit den Videogerdten von der Bundeszentrale zur Ver-

fugung gestellt.

Interessierte Mitglieder des Arbeitskreises (aus allen Hauptabteilungen)

ubernahmen die Verantwortung fur die Vorbereitung der Veranstaltungen (Wer-

bung unter den Kollegen). Ein detaillierter Ablaufplan wurde erstellt und

durch das Alkohol-Info der Belegschaft bekanntgegeben. Die Gesch ftsfuhrung

bat die Vorgesetzten, den Mitarbeitern in den Abteilungen den Besuch der

Veranstaltungen zu ermoglichen.

An den Einzelveranstaltungen waren neben der Mitarbeiterin des Sozialen

Dienstes bzw. dem Proj ektbearbeiter der BZgA jeweils weitere Arbeitskreis-

mitglieder, meist aus der entsprechenden Abteilung, aktiv beteiligt.

Organisatorische Unterstutzung (u.a. beim Ger tetransport) gab die Feuerwehr.



Die Veranstaltungen fanden in der den Zielgruppen vertrauten Arbeitsumgebung

(Aufenthalts- bzw. BesprechungsrKume) wEhrend der Arbeitszeit statt. Die Vor-

fuhrtermine waren mit Rticksicht auf Arbeitsbeanspruchung und Schichtzeiten

festgelegt worden.

Vom Ablaufplan (vorgesehen waren 14 Vorfiihrungen, davon 11mal der Film

"Alles zu seiner Zeit" und 3mal "Ab morgen ist SbhluB" wurde in 3 F llen abge-

wichen.

- Eine Veranstaltung in VC Frachthalle 2 wurde abgesetzt, da wegen starken

Arbeitsanfalls bei Beginn der Nachtschicht kein Mitarbeiter im Vorfuhrraum blieb .

- Die zweite Vorfiihrung bei der Feuerwehr wurde kurzfristig wegen eines Ein-

satzes auf den niichstm6glichen Termin verschoben.

- Au f ausdriicklichen Wunsch der Mitarbeiter von VC Frachthalle 4 wurde anstelle

des ersten Films (der ihnen aus der Einarbeitungsphase bekannt war) der Film

"Ab morgen ist SchluB" vorgefiihrt.

Somit wurde bei insgesamt 13 Veranstaltungen 9mal "Alles zu seiner Zeit" und

4mal "Ab morgen ist SchluB" gezeigt, bei letzterem einmal lediglich der mittlere

Abschnitt. Die Vorfuhrungen fanden an 8 verschiedenen Stellen statt, die fur

die Arbeitsst tten bzw. Aufenthaltsbereiche der Belegschaft repr sentativ sind.

Bei 10 Veranstaltungen kam es im Anschlu  an die Filmvorfuhrung Lu einer Dis-

kussion - mit einer Dauer zwischen 10 und 50 Minuten; in 3 F llen ging man ohne

weitere Aussprache auseinander.

Die Teilnehmerzahlen lagen pro Veranstaltung zwischen 3 und 32 - (Anwesenheit

w hrend der gesamten Dauer; Arbeitskreismitglieder nicht eingerechnet).

Insgesamt haben 212 Mitarbeiter einen Film (oder beide) vollst ndig oder fast

vollst ndig gesehen, zus tzlich 11 Arbeitskreismitglieder.

Bei den Aussprachen waren ca. 140 (maximal: 188) Mitarbeiter anwesend, und

von ihnen beteiligten sich ca. 60 aktiv durch Fragen und Meinungs uBerung.

Besonderes Interesse fanden die beiden Gespr che bei TFW mit einem Betroffenen,

der als Angeh6riger einer Selbsthilfegruppe und Berufskollege zu Gast war.

Die Themen der Aussprache waren in der Regel zunEchst auf den Inhalt der

Filme bezogen, z.B.:wo liegt die Grenze, wie erkennt man, ob jemand nicht

mehr arbeitsfiihig ist? ab wann ist jemand abhNngig? Dann kamen bald betrieb-

liche Erfahrungen und Ansichten zur Sprache, wie z.B.: was ist mit dem Verhalten

der Vorgesetzten? Alkoholverbot? Was kann man tun?

Eine betont ablehnende Haltung gegenuber dem Arbeitskreis wurde nicht gehu ert;

einige Teilnehmer vertraten vielmehr die Auffassung, daB vorbeugende MaBnahmen

und eine angemessene Reaktion bei Problemfallen im Betrieb immer noch zu ver-

missen seien.

-2-



Einige Brosbhuren und Faltbl tter zum Alkoholproblem wurden auf Anfrage

ausgegeben (insg. 29 Exemplare, vor allem Schriften von DAK und AOK).

Als ungiinstig wurde von den beteiligten Arbeitskreismitgliedern die Situation

in den Aufenthaltsr umen der Flugzeugabfertigung empfunden: groBe Unruhe,

Kommen und Gehen, Konzentration im Gespr ch kaum m6glich (auBer VC Halle 4).

Bedauerlicherweise waren etliche Kollegen durch die Vorgesetzten nicht von

den Veranstaltungen vorher unterrichtet und zur Teilnahme motiviert worden.

Dies wurde vor allem dort erkennbar, wo haufiger Alkohol- und Fiihrungsprobleme

aufgetreten waren.

Die Filme:

1. "Alles zu seiner Zeit" (Auftraggeber: Deutsch Bundesbahn) - 20 Minuten

zeigt den EinfluB von geringen Alkoholkonsummengen auf Wahrnehmung, Konzen-

tration, Leisungsverhalten usw.; Laborsituation mit Parallelen zu typischen

Arbeitssituationen

2. "Ab morgen ist SchluB" (Orig. : USA) - 85 Minuten

Angestellter auf dem Weg in die Alkoholabhhngigkeit, familiure und berufliche

Probleme; Umkehrversprechen nach gemeinsamem Gespr ch mit Betroffenem, Vorge-

setzten, Familienangehdrigen; Ruckfall, stationare Therapie. Einblendungen:

Erlhuterungen, Kommentare.

-3-
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Betriebshof, Elektrowerkstatt, Aufenthalts-

raum: Montag 12.30 Uhr 025-2.

Betriebshof, Kfz-Werkstatt, Aufenthalts-

raum: Montag 12.30 Uhr 0 32 3
Donnerstag 12.30 Uhr

'

 0 26 5 :t
*

VR Abfertigungszentrum Stern B, Aufent-

baltsralm: Montag 10.00 Th- 0 46- 2
Mittwoch 00.00 Uhr •32
Donnerstag 16.CO Uhr 0 44 3:*

VC Frachthalle 2, Aufenthaltsraum:

Dienstag 22.00 Uhr 1 01,%*. C " fle, 
· : Donnerstag 21.00 Unr i 0 6 3

'.,· 1-t YFreitag 12.00 Uhr 04530

VC Frachthalle 4, Aufenthalthraum:

'Mittwoch 01.30 Uhr el . 44 2 '

Empfangsgeb ude, 3. Etage, TL:

Donnerstag 14.00 Che • 46 6 •

| EmpfangsgebHude, 3. Etage, KL:

Freitag 13.00 Uhr 0 46 3 •

Feuerwehr Montag 08.30 Uhr e 4 4
Dicnotag 08    Uhr- · 15' 3 .
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Ziel:

Die Teilnehmer sollen motiviert und befahigt werden, in projektrelevanten

Gespr chen und Situationen im Betrieb ihre Haltung als Arbeitskreismitglied
verbal und im Verhalten deutlich zu vertreten.

Solche Situationen konnen sein:

- der Teilnehmer wird um Rat gefragt (von Betroffenen, Kollegen eines/einer

Betroffenen, Vorgesetzten)

- der Teilnehmer tritt in eine Situation mit problematischem Alkoholkonsum

- der Teilnehmer m6chte Mitarbeiter von Zi elen des Vorbeug,ingsprogramms

uberzeugen

- der Teilnehmer m8chte ungefragt Mitarbeiter mit - vermuteten - Alkohol-

problemen beraten/helfen/warnen.

Zielgruppe:

Arbeitskreismitglieder, die sich in solchen Situationen unsicher fiihlen.

Lernschritte:

Wahrnehmung der relevanten Situationsbedingungen

BewuBtmachen eigener Ziele und Legitimation; Abgrenzung zu ungefragrer

Belehrung

Einschatzen eigener Fdhigkeit und Verantwortung

Wahl angemessener Vorgehensweise

Abgrenzung zu Risiken des Co-Alkoholismus

Methoden:

Erfahrungsorienti erte, erlebnisaktivierende praktische Ubungen

Partnergespr ch. Rollenspiel. Unterrichtsgesprdch.

Ablauf:

Konzentrationsubung. Einstimmung auf das Thema.

Ubungen zur sozialen Wahrnehmung.

Erfahrungsaustausch uber vergangene Situationen.

Einleitung eines Gespr chs: "Ich mochte mit Ihne,i/Dir spreclimi" (Par·ti er·-

p ubung)

Besprechung: Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, Ruckmeldung

Reflexion: Wahrnehmung, Zielselzung, Bedenken/Befurchtungen, gewiinschte/

geplante Vorgehensweise, tats chlicher Verlauf, Wirkung.

Besprechung: Folgerungen. Ausklang.

Training "Gespr chsfuhrung bei Alkoholproblemen"



Vorlage fur die Arbeitskreissitzungen 14. 2. und 16. 5. 1986

Planung zur Vorgesetztenschulung

Alkoholprobleme bei Mitarbeitern fordern das Verant wortungsbewuBtsein

der Vorgekietzten in besonderer Weise heraus. Die iiblichen keaktionsweisen

haben unbefri edigende bzw. unglinstige Wirkungen hervorgebracht und die

Probleme nicht 15cen kunnen.

Nach wie vor werden Alkoholprobleme von einem Teil der Vorgesetzten

ignoriert; anderen Vorgese tzten mangelt es an Information und Sicherheit

im Auftreten.

Die repT.'inte R(,ihe vor  For'tbillungsma.:r. men i:ir Vorgese'zti :;011 die

7'ei:nehegr t,rmut ig,'ri, gegpntiber Alkoholproblemc,n in ihren. Vi'rantwortung:·-

bureich * i,1,· kl·:re ,ind kori:·e·l·len+ e Haltung zi* entwirk(,lri.

Insbesondere dient die For'tbildung

- der Vertiefung der Kenntnisse Uber Alkoholgefihrdung,

- der genaueren Beobachtung des Umgangs mit Alkoholproblemen im hetrieb,

- der Motivierung und Pefihigung zur Intervention gi,113 dem vom Arbeits-

kreis errichteten Konzept.

Neben der notwendigen Wiscensvermittlung sind daher auch emotionale Gesichts-

punkte z'i ber'ick: ich' i PHn.

Die Schulungsreihe knypft an die Veranstaltungen im April/Mai '484 (A)

und Miirz 1985 (B) an, ohne Ledoch deren Inhalte vorauszusetzen.

Die Fortbildung besteht aus einem Tagesseminar, drei Anschlu2beranstaltungen

sowie praxisbegleitender Beratung. Ergdnzend werden fur spezifische Gruppen

externe Fortbildungsm5glichkeiten nachgewiesen und betriebliche Bildungs-

einrichtungen fur das Thema genutzt (wie bereits praktiziert).

Die Reihe startet Ende Miirz 1986 zunachst mit einer Gruppe von ca. 6 Vorge-

setzten aus verschiedenen Abteilungen, die in der Vergangenheit fur das

Thema Alkohol eher ansprechbar waren als die ubrigen.

im Abstand von einem Monat (nicht vor dem ersten AnschluBtreffen der ersten

Gruppe) startet die ndchste Gruppe, dann in kurzerer Folge die weiteren,

insgesamt etwa 4 Gruppen.

Es ist winschenswert, da8 Teilnehmer der ersten Gruppe :iber ihre Eindriicke

z.B. auf Abteilungsbesprechungen berichten, um evtl. Beruhrungsangst und Vor-

urteilen zu begegnen.



Tagesseminar

Ziele:

vertiefter Einblick in das Wesen des Alkoholproblems im Betrieb,

- Unterrichtung uber Hilfsm6glichkeiten fur Suchtgef hrdete,

- Motivierung und Befdhigung zur Intervention gem. Konzept, in Zusammen-

wirken mit betrieblichen und auBerbetrieblichen Stelden,

- Unterstutzung· Biner klaren und konsequenten Haltung im betrieblichen

Alltag - auch unter Gesichtspunkten der Vorbeugung.

Zielgruppen:

Betriebliche Vorgesetzte (Meister - Abteilungsleiter) und Leiter von

Stabsstellen; Mitarbeiter der Abt. Schulung.

Gegenstand:

Alkoholismus: Erscheinuingsformen, Entstehung und Verlauf dee Krankheit;

medizinische, psychologische, soziale Aspekte, im Krankheitsverlauf; 30

Kontrollverlust - Abstinenz; was heiBt Abhtingigkeit?

Therapie der Alkoholkrankheit 15

A. als Familienkrankheit; Co-Alkoholismus. 30

Alkoholprobleme in den Abteilungen: Informationsaustausch unter dem Gesichts-

punkt: der Alkoholauff illige und seine Umgebung. 30

Intervention: bisherige Erfahrungen (Bericht; Darstellung im Rollenspiel -

Analyse des Verhaltens) 70

Grundregeln fur den Umgang mit gefghrdeten/abhiingigen Mitarbeitern. 20

ErlKuterung des Interventionskonzepts. 30

Arbeits- und sozialrechtliche Bestimmungen. Pers6nlichkeitsschutz, Ver- 30

schwiegenheit und Handlungszwang.

Exemplarische Darstellung eines Krankheitsverlaufs 20

Durchfuhrung:

1 Arbeitskreis-Beauftragtern

1 externer Referent

1 externer Betroffener

Zeit: ca. 6,5 Stunden einschl. Pausen

Ort: m6glichst auBerhalb des Betriebsgel indes.



Mittwoch

bis 15.00

1930

Donnerstag

9.00

10.30

11.00

14.30

16.00

abends

Freitag

9.00

10.00

11.00

14.30

16 00

Anreise. BegruBung, kaffee. Uberblick uber Seminarablauf.

Einfiihrung: Bericht eines Co-Alkoholikers. Kommentar eines

Betroffenen. Aussprache

Film (max. 30 Minuten)

Alkoholismus: medizinische, psychologische, soziale Aspekte

Therapiekette, Behandlungsmoglichkeiten
Alkohol im Betrieb Coalkoholiker-Verhalten

Alkohol im Betrieb - Teilnehmererfahrungen
Besuch und Fachgesprhch in Klinik

ggf. Teilnahme Einzelner an einem offenen Meeting

Berichte zu Themen des Vortags

Vorgesetztenv erhalten - Klarheit, Konsequenz

praktische Ubungen

AbschluBbesprechung

Abreise

Alternative Seminarformen:

A

8

1 Tagesseminar 6,5 Stunden

3 Anschlu veranstaltungen je 2 Stunden, im Abstand von jeweils ca. 3 Wochen

praxisbegleitende Einzelberatung

3 Halbtasseminare 4 Stunden, im Abstand von 2 Wochen

praxisbegleitende Beratung

5 Sitzungen je 2 Stunden, an funf aufeinanderfolgenden Werktagen  1 Nachbesprechung 2 Stunden, im Abstand von -4-4 Wochen

Klausur Halbwochenseminar 2 1/2 Tage in externer Tagungsstbi tt e

1 Nachbesprechung 2 Stunden, im Abstand von 4-4 Wochen

praxisbegleitende Beratung

D

Kompaktkurs 2 1/2 Tage



Im Abstand von 3 Wochen folgt dem Ganztagesseminar eine zweistiindige Zu-

sammenkunft des gleichen Teilnehmerkreises.

Ziele:

- Absicherung des Lernprozesses durch Behandlung von Einwgnden,

- Untersuchung von Schwierigkeiten bei der Umsetzung in betriebliche

Praxis,

- Erfahrungsaustausch, gegenseitige Unterstutzung,

- Ermittlung v on Informationslucken.

Methoden: Fachgesprdch, Diskussion

Durchfuhrung: 2 Arbeitskreis-Beauftragte

Nach weiteren 3 Wochen folgt ein Treffen gleicher Art.

Im Abstand von ca. 2 Monaten zum Tagesseminar wird eine Veranstaltung dieser

Art fur 2-3 Gruppen gemeinsam angeboten.

Verbindlicher Bestandteil der Fortbildung ist ferner die praxisbegleitende

Beratung der einzelnen Vorgesetzten bei problemrelevanten Situationen in

seinem Arbeitsbereich durch einen Beauftragten des Arbeitskretses.

AnschluBveranstaltungen



Weitere Fortbildungsmoglichkeiten - Angebote fur Zielgruppen:

fur Arbeitskreismitglieder und interessierte Mitarbeiter:

Besuch von Offentlichen Veranstaltungen

Besuch einer Fachklinik fiir Suchtkrankhei ten

fur Vorgesetzte:

Referat, ErlNuterung zu Rechtsfragen

fur Sicherheitsbeauftragte:

funktionsspezifische Fortbildung, wie bisher

fur Redaktionsgruppe:

Besuch von 5ffentlichen Veranstaltungen,

workshop zur Gestaltung von Kleinmedien.



Flughafen Kdln/Bonn GmbH

Befragungsbogen als Grundlage fur Betriebsprogramm
"Alkohol im Betrieb"

-------------------------

K6ln 90, den 26.10.83

SF/BA/ME

- Schwache nicht zeigen darf (z.B. immer zeigen mussen, daB

inan "alles unter Kontrolle hat", daB Konflikte/Schwierig-
keiten einen nicht beruhren) ................... ............

Wenn man

- isoliert arbeitet (z.B. keine/kaum Kontakt zu Kollegen, ieine,·'

kaum Unterhaltung) ............................................2......

- Angst hat (z.B. vor Vorgesetzten, Kollegen; davor, Fehler zu

machen, daB ein Unfall passiert) ................

1
- sich machtlos flihlt (z.B. ungerecht behandelt wird und nichts

i

unternehmen kann; keinen EinfluB auf Entscheidungen hat. die i
iii

einen selbst betreffen) .............................,......

2. Alkoholkonsum und auBere Bedingungen

- Stellung in der Hierarchie (vom Interviewer einzuschatzen)

Fl bedeutungsvoll F-7 weniger bedeutungsvoll [ --  unbedeutend

- Ungerecht empfundener Behandlung durch Vorgesetzte: (mit/
ohne Maglichkeiten, etwas dagegen zu unternehmen z.8. Ver-

besserung der Beziehung) .......... ...........................

- Umgebungseinflusse (Ldrm, Hitze, Kalte, Staub. dein Wetter

ausgesetzt sein) ,...........,..,,,.,,,,......,,..,,, ..........

- auch: Autenthaltst„uglichkeiten / Kantine ... ..

- Haufige Dn etzung ...........................
.--- --

- Hdufige Un':etzung ohne es selbst zu wollen .....

keine
ja nein Meinung

Arbeitsbedingungen

1. Alkohol als Mittel auf Belastungen zu reagieren:

Wenn man durch eine Arbeit:

uberfordert ist (z.B. zu viele Aufgaben und zu wenig Voraus-

setzungen diese zu erfullen; unklare Anweisungen) ...........

unterfordert ist (z.B. mehr kann als man leisten aarf, groBe

Pausen, keine geistige/kbrperliche Auslastung hat)..... ........ ....

- gefijhlsmaBige Spannungen hat (z.B. man wird "unter Druck ge-

setzt" und kann sich nicht "Luft machen"; sich nicht wohl-

fuhlt und trotzdem weitermachen muB) ....
..

......................

t

. ,

... ...

.. .... '.. ...

.... ......
.. .....

'.. .....,



1-2-

- Berufliche Zukunftserwartungen .

- Keine Aufstiegsm5glichkeiten (obgleich Wunsch vorliegt sich

beruflich zu verbessern) .... ..................................

- Angst vor Arbeitsplatzverlus$ ...........

- Negatives Image der Arbeitsstelle . ...........,

- Schichtarbeit ................................. .......,

3. Alkohol (Bier, Wein, Schnaps) wird als "soziales Schmier-
mittel:'+ Belohnung verwendet:

- um Geschaiftliches beim Bier zu regeln (z.B. bei Besprechungen , i

nacli--ddE-Mof€0: FILi geh-t-'dann alles -Teichter .................t....6

- um in das Gesprach mit Kollegen zu kommen (z.B. wenn man

Pausen hat-, erleichtert Alkohol Gesprache mit Kollegen)...

als Geschenk, um jemanden zu belohnen (z.B. fur eine gute
I·

Arbeitsleistung; bei Geburtstagen, Jubilden etc.) ............ ....,.....4.......

- als "Stillhaltemittel" (z.B. daB jemand uber etwas hinwegsieht ..........t'.....•
- als Mittel zur Belohnung bei Geschaftsabschlussen ............i.......... ...'.,

- als "Bestechung/Anreiz": (z.B. wenn sich jemand Vorteile ver-

schaffen will, z.B. daB seine Arbeit vorgezogen werden soll
oder schneller ausgefuhrt werden soll) ........ ...............

4. Alkohol dient dem Zweck:

- Leistungsstarke zu zeigen

- mannlich zu wirken ......................

- Berufsanfanger (Jugendliche / aber auch neue Kollegen) in

die Arbeii / in den Kollegenkreis einzufuhren (z.B. Ein-

stand geben) .................................................

5. Feiern

- Ist Alkohol Bestandteil von Feiern (Geburtstage, Jubilden etc.)..

- Sind Feiern ohne Alkohol denkbar? ......................... ........

- Hilft Alkohol (z.B. bei Betriebs-/Abteilungsfeiern) Unter-

schiede zwischen Betriebsangeharigen (Vorgesetzte - Mit-
arbeiter) kurzfristig aufzuheben? .... .............'........

- Ist Alkohol ein Mittel Gemeinsamkeit zu zeigen? .. ........

keine

ja nein Meinuns

... ............................

....'..... .......

.......

..........P.

1

.......

..........'.......

.'..'..... ...

........................,

......

......

.... ........



4/
.

/-3-

"i. A- 4..

keine
ja nein Meinung

6. Privater Bereich

- gibt es hausliche Problemel

- Streitereien mit Nachbarn? ......................................................

- finanzielle Schwierigkeiten?

- gesundheitliche Probleme (selbst oder die Familie be-

treffend).

*

%

*

i



Of O.m OArb. CIAnp. Clvorg. 03 Min. inf
int

1. Wenn Sie an die Zeit vor 3 Jahren zuruckdenken und vergleichen:

was ist heute anders. was ist Fleich gehlieben?
und wie bewerten Sie das?

2. Was ist heute nach Ihrer Meinung der wichtieste Punkt in Lachen

A]kohol hier auf dem Flughafen?

Ati.
j

94.1

A.,/6.,

r. Meinen Sie, daB der Apheitswreis die S che richtip anpenackt hat?

ja -* Haben Sie auch Kritik?:

ne i n --+Warum?

--IGibt es Ruch Dositive Se4ten?

4. Wie sieht Ihrer Ansicht nach die Bilanz aus: war©n die Aktivi-

taten zu Alkohol im Betrieb eher pin Erfole nder ein MiGerfolg?

Erfola

Bemerkungen:

Mieprfolp

f. Jitte faspen Sfe Ihre Einpchatzi,np des bisheriven Propramms

in einem Sotz zusammen:

(Mit welchem Wnrt kpin"te man das Alles chprakterisipren?)

A. Wms wunschen Sie sich in nuncto Alknho] hier im Betrieb ffir

die Zukunft?

7, Mpl Abvesehn vom T emp. Alknhol - 6'ib-t es hier jm Betr job ptwas,

was schon lange mp] zum Tbemp frmrcht werden sol te?

i



Protokoll

der Sitzung des Arbeitskreises "Alkohol im Betrieb"
am 13.04.1984

OP 2 - MaBnahmenkatalog

Ausaug -

'ach einer Einfuhrung uber die Notwendigkeit und anschlies-
ender Diskussion wurde ein MaBnahmenkatalog fur den Umgang
it Betriebsangeharigen, die wahrend der Arbeitszeit Alkohol
u sich nehmen, erarbeitet. Ubereinstimmend wurde der von VC
rstellte Katalog fur den Umgang mit Mitarbeitern, die im Ver-
acht der Arbeitsunfdhigkeit durch Alkohol oder andere Mittel
tehen, ubernommen. Der MaBnahmenkatalog soll der Geschafts-
uhrung vorgetragen werden mit dem Ziel, diesen als allgemein
erbindliche Weisung an alle Vorgesetzten in Kraft zu setzen.

A SofortmaBnahmen bei Mitarbeitern, die im Verdacht der

Arbeitsunfahigkeit durch Alkohol oder anderer Mittel

stehen, sind folgende SofortmaBnahmen zu treffen:

1. Der betreffende Mitarbeiter ist sofort von der Arbeit

freizustellen. Die Zeiterfassungskarte wird ausge-
stempelt.

2. Der nachste Vorgesetzte ist unverzuglich zu informieren

und der Transport des Betreffenden zur Ersten Hilfe,
Krankenhaus oder Wohnung sofort in die Wege zu leiten.
Dazu bestehen folgende M6glichkeiten:

a) Die Fahrbereitschaft oder der Ordnungsdienst be-

f6rdert den Mitarbeiter mit dem Dienstfahrzeug
oder

b) von den Abteilungsleitern VA oder Ordnungsdienst
wird ein "Taxischein"ausgestellt und der betreffende
Mitarbeiter zur Wohnung bef6rdert.

c) Sollte der betreffende Mitarbeiter sich der MaBnahme
widersetzen und das Flughafengelande nicht verlassen

wollen, so ist eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch
anzudrohen und ggf. die Polizei mit dem Ziel der Ent-

fernung des Mitarbeiters hinzuzuziehen.



d) Der zustandige Hauptabteilungsleiter ist schriftlich
von der getroffenen MaBnahme zu unterrichten.

f) Die Kosten fur den Transport zur Wohnung (Fahrbereit-
schaft oder Taxifahrt) sowie die Dienstausfallzeit
gehen zu Lasten des Betroffenen.

Bei der Durchfuhrung der unter a,b,c genannten MaBnahmen
sollten mindestens 2 Zeugen anwesend sein.

B MaBnahmen bei Mitarbeitern, die durch

h ufigen AlkoholgenuB auffallen ·

Stufe I Der unmittelbare Vorgesetzte fuhrt mit dem ent-
sprechendem Mitarbeiter persanliche Gesprache und
belehrt ihn daruber, daB entsprechend den Vor-
schriften der Unfallverhutungsvorschrift VBG 1,
§ 38, Abs. 1 u. 2 sowie aus den Verpflichtungen des
Arbeitsvertrages der Mitarbeiter seine ganze Ar-
beitskraft zur Verfugung zu stellen hat, was er mit
Sicherheit bei haufigem AlkoholgenuB, sei es kurz
vor dem Dienst oder im Dienst nicht kann. Die Ge-

sprache sollen steigernden Charakter haben, wobei

es dem Vorgesetzten uberlassen bleibt, wieviele

Gesprache er fuhrt. Nur sie mussen darin gipfeln,
daB MaBnahmen angedroht werden und zwischen dem

Vorgesetzten und dem Mitarbeiter eine schriftliche

Vereinbarung, die der Betroffene zu unterschreiben

hat, derart erfolgt, daB sich der Betroffene ver-

pflichtet, whhrend eines Zeitraumes von....

Wochen keinen Alkohol mehr zu sich zu nehmen.

Die MaBnahmen nach Stufe I unterliegen dem Vertrauens-

verhaltnis Vorgesetzter/Mitarbeiter und haben keine

unmittelbaren arbeitsrechtlichen Folgen.
Sollte der Mitarbeiter aufgrund der vorhaltungen und

letztlich der schriftlichen Vereinbarung sein Verhalten

andern, so ist diese Vereinbarung 1/2 Jahr aufzube-

wahren. Danach soll mit dem Mitarbeiter wiederum ein

Gesprdche gefuhrt werden, in der Art, daB der Mitar-

beiter erkennt, daB er die Anderung seines Verhaltens

bemerkt hat und das der Vorgesetzte derart wiirdigt,
daB er die mit dem Mitarbeiter getroffene Vereinbarung
vor dessen Augen vernichtet.



Stufe I I Bei MiBerfolg der MaBnahme nach Stufe I erfolgt eine

offizielle Anh6rung unter Vorlage der schriftlichen

Vereinbarung mit dem Ziel einer Abmahnung. Die Ab-

mahnung erfolgt unter der Auflage, die Beratungsstellen
der zustandigen Gesundheitsamter aufzusuchen und der

FHG zu gestatten, den Besuch und den Fortgang der von

dort eingeleiteten MaBnahmen zu uberprufen. Sollten die

Gesundheitsamter sich zu einer ambulanten Ttierapie ent-

schlieBen, so muB dem betroffenen Mitarbeiter der Besuch

dieser Therapiestunden ggf. durch Schichtumsetzung er-

m6glicht werden.

Der Mitarbeiter wird zum Betriebsarzt vorgeladen,
der flankierend dem betroffenen Mitarbeiter auf

seinen Gesundheitszustand bzw. auf die ihm drohenden

Gefahren hinweist.

Es erfolgt der Wegfall von evtl. Leistungszulagen.

Dem Mitarbeiter muB fur den vollzug der v.g. Auflagen
der Zeitraum von 3 Monaten zugebilligt werden.

Stufe III Bei MiBerfolg der MaBnahme der Stufe II erfolgt eine

2. Anh6rung mit dem Ziel einer zweiten Abmahnung
unter Androhung der Kundigung. Die Abmahnung ist ver-

bunden mit der Adflage, sich einer stationaren Ent-

ziehungskur zu unterziehen. Gleichzeitig mus von

Seiten des Betroffenen der FHG die Genehmigung er-

teilt werden, mit den zustandigen Gesundheitsamtern
Kontakt aufzunehmen.

Sollte der betroffene Mitarbeiter den Wunsch auBern,

sich einer Privatkur zu unterziehen, so ist er ver-

pflichtet, sich bei der Wahl der Kuranstalt von den

Gesundheitsamtern beraten zu lassen,und muB der FHG

gleichfalls die Kontrollm6glichkeit einraumen.

Stufe IV Bei erfolglosem Abbruch der Anstaltstherapie und bei

Ruckfall erfolgt die Kundigung.
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Betriebsvereinbarung

Rechtsgrundlagen nach BetrVG:

§ 77 Gemeinsame Beschlusse, Betr.vereinbarungen

§ 88 Betr.vereeinbarungen

§ 75 Gleichbehandlungsgrundsatz

§ 80 Allgemeine Aufgaben des BR

§ 87 Mitbestimmungsrechte

§ 89 Arbeitsschutz

Praambel

In ihrer Verantwortung fur die Gesundheit der Beschdftigten und fur die

Arbeitssicherheit und Leistungsf higkeit der Gesellschaft,

in dem Bemuhen
, ot,B kranken Menschen angemessene Hilfe zukommen Mittk zu lassen

und Gefdhrdungen vorzubeugen

schlieBen Geschgftsfuhrung und Betriebsrat der FHG folgende Betriebsvereinbarung:

§1. Verfugbarkeit von Getr nken

Der Automatenverkauf alkoholischer Getr nke wird nicht zugelassen.

Der Arbeitgeber dringt darauf, daB der Verkauf und Ausschank von Spirituosen

in den Kantinen auf dem Flughafen unterbunden wird.

In Arbeitssituationen, die besonderen Durst verursachen, werden vom Arbeitgeber

alkoholfreie Getr nke kostenlos bereitgestellt.

§2. Feiern

Betriebliche Feiern sollen am Ende des Arbeitstages und m5glichst nicht un-

mittelbar am Arbeitsplatz stattfinden. Ein ausreichen des Angebot alkoholfreier

Getr nke mu2 vorhanden sein. Ein evtl. zus tzlicher Aussschank alkoholischer

Getr nke bedarf der vorharigen schriftlichen Genehmigung durch den zustdndigen



Hauptabteilungsleiter. Dieser stellt sicher, daB eine Gefihrdung der Mitarbeiter

bei Arbeit und Heimweg vermieden wird.

§3. Alkoholverbot

§3. Wegen der besonderen Gefghrdung der Besch ftigten bei der Arbeit und wegen

der Risiken fur den Flugbetrieb wird jeglicher Alkoholkonsum wahrend der

Arbeitszeit und dr Arbeitspausen untersagt in folgenden Bereichen:

- Flughafenfeuerwebr

- Fahrzeug- und Ger tebedienung auf dem Vorfeld

- Verkehrsaufsichxt

- Einsatzsteuerung

- Arbeiten im Bereich der Lande- und Rollbahnen

- Fahrbereitschaft

Der Arbeitgeber achtet darauf, dan die Arbeitsausfuhrung hier nicht durch vor

Dienstantritt konsumierten Alkohol beeintrEchtigt ist.

§4. Initiativgruppe "Alkehol im Betrieb"

Es wird eine Gruppe von 3 Mitarbeitern gebildet, die mit der Vorbereitung von

AufklgrungsmaBnahmen uber Alkoholprobleme betraut ist.

Die Initiativgruppe tagt bei Bedarf whhrend der Arbeitszeit. Ihre Mitglieder

durfen wegen ihrer Beteiligung nicht benachteiligt werden. Angemessene Gelegen-

heit zur Einarbeitung und Fortbildung wird vom Arbeitgeber gewahrt.

Die Initiativgruppe kann nach naherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber Rat und

Unterstutzung bei Fachleuten einholen (Sachverstiindige hinzuziehen analog

§ 80 (3) BetrVG).

Die Beratungen der Initiativgruppe sind vertraulich. Verschwiegenheitspflicht gem.

§ 83 (1) BetrVG.

§44.schulungsmannahmen

Alle an verantwortlicher Stelle tdtigen Mitarbeiter (Meister, Ausbilder,

Abteilungsleiter, Sicherheitsbeauftragee, Leiter der Stabsstellen, Hauptab-

teilungsleiter, Direktoren) werden durch geeignete BildungsmaBnahmen fur das

Handeln in alkoholbedingten KonfliktfRllen geschult.

0



§5. Unterrichtung und , Beratung

Die Initiativgruppe oder ein von ihr benanntes Mitglied oder ein von ihr

benannter Beschtiftigter werden in alkoholbedingten Konfliktfdllen nach § 7

unverzuglich informiert und zur Beratung eingeladen.

InterventionsmaBnahmen nach § 8 setzen die Beratung und Stellungnahme der

Initiativgruppe voraus.

SofortmaBnahmen, die der Arbeitssicherheit dienen, bleiben hiervon unberiihrt.

§6. Besonderer Schutz abhiingigkeitsgefEhrdeter Mitarbeiter

Personelle EinzelmaBnahmen nach § 99 und insbesondere Kundigungen nach § 102

BetrVG , die in Zusammenhang mit Alkoholauff lligkeit des Mitarbeiters stehen,

bedurfen der Zustimmung des Betriebsrates.

(Verfahren gem. § 102 (6) BetrVG)

§7. Akute Beeintrdchtigung des Arb*eitsverm8gens

Der Arbeitgeber beauftragt die unmittelbaren Vorgesetzten, auf die Arbeits-

fRhigkeit der Mitarbeiter zu achten.

Erscheint dem Vorgesetzten die Arbeitsf higkeit des Mitarbeiters durch

Alkohol beeintrRchtigt (erheblich eingeschrdnkt), so hat er unverzuglich

folgende MaBnahmen zu treffen: (unter sorgfRltiger Abw gung der Umstdnde)

(1) Der Besc h ftigte wird sofort von der Arbeitsstelle entfernt.

(2) Die Zeiterfassungskarte wird ausgestempelt.

(3) Die Initiativgruppe und der n chsthohere Vorgesetzte werden unterrichtet.

(4) Der Besch ftigee wird zur medizinischen Vorsorgung oder nach hause gebracht

(Fahrbereitschaft bzw. Taxi).

3



§8. Verfahren bei wiederholter AlkoholauffKlligkeit

Entsteht bei einem Vorgesetzten der Eindruck, daB ein Mitarbeiter suchtgefRhrdet

*id oder alkohol- abhiingig ist, so fuhrt ar mit ihm ein vertrauliches Gesprach.

Er zeigt Wege zur Hilfe auf. Zugleich teilt tr ihm mit, daB bei dortdauerndem

AlkoholmiBbrauch MaBnahmen nach §§ 9 ff angewendet werden.

Uber dieses Gesprich wahrt der Vorgesetzte Stillschweigen, eine Eintragung in

3

die Personalakte erfolgt nicht.

§9. Ist im Verhalten des Mitarbeiters innerhalb 6 Wochen keine positive Ver n-

derung festzustellen, so ist vom Vorgesetzten gemeinsam mit einem Suchtbeauf-

tragten ein weiteres Gesprhch mit dem Mitarbeiter £u fuhren. Der ZE*xmf Mitarbeiter

kann ein Mitglied des Betriebsrates hinzuziehen.

Gegenstand dieses Gespr chs sind der Alkoholkonsum des Mitarbeites, sein Ver-

halten und seine Leistungen, fachliche Hilfen fur Suchtgef hrdete sowie Konse-

quenzen bei fortdauerndem Alkoholmi Bbrauch.

Der Mitarbeiter wird abgemahnt.

§10. Bei fortdauerndem Alkoholmi3brauch des Mitarbeiters innerhalb der ngchsten

6 wochen wird ein weiteres Gesprgch gefuhrt, an dem der Mitarbeiter, der Vorgesetzte.  

der Leiter der Personalabteilung, der Suchtbeauftragte und der Betriebsrat teil-

nehmen.

Gegenstand dbses Gesprdchs sind der Alkoholkonslum des Mitarbeiters, sein Verhaltan

und seine Leistungen, fachliche Hilfen fur Suchtgefhhrdete sowie Konsequenzen

bei fortdauerndem AlkoholmiBbrauch. Dem Mitarbeiter werden arbeitsrechtliche

Konsequenzen angel€indigt fur den Fall, dan er die ihm nachgewi esenen Hilfsangebote

nicht annimmt und sein MiBbrauchsverhalten faxkkEEk,kk fortdauert. Zur Annahme

des Hilfsangebotes wird ihm eine Erkl rungsfrist von einer Woche eingerRumt.

Die Wahl der arbeitsrechtlichen Konsequenzen, die Inhalt der Abmahnung sind,

erfolgt unter Berucksichtigung der Umstdnde des Einzelfalls; zu den MaBnahmen

k5nnen zghlen: Entzug von Leistungszula*gen, Entzug von dienstlichen Funktionen,

Unterbrechung des Bewdhrungsaufstiegs, vorubergehende Umsetzung....



§11. Bei fortdauerndem Alkoholmi Bbrauch des Mitarbeiters innerhalb der nEchsten

3 Monate erfolgt eine weitere Anhorung mit dem Ziel, den Mitarbeiter zur

Mitwirkung an seinem GenesungsprozeB zu bewegen und ihn auf die Folgen einer

Verweigerung hinzuweisen. Diese sind Anderungskundigung oder Kiindigung des

BeschNftigungsverhgltnisses.

§12. Alkoholgefhhrdete und alkoholabh ngige Mitarbeiter sind besonderer Schutz

und Fiirsorge von Arbeitgeber und Betriebsrat zu gewEhren unter Beachtugn

dessen, was fiir den Weg aus der Abhkingigkeit fachlich hilfreich ist. Dies

gist insbesondere fiir Kranke im GenesungsprozeB.

Wenn ein nach § 11 gekundigter Mitarbeiter zu einer abstinenten Lebensweise

gefunden hat, bietet der Arbeitgeber ihm einen angemessenen Arbeitsplatz an.

§13. Bei Ruckfglligkeit nach einer Therapie in einer Fachklinik oder einer

ambulanten Therap*e oder trotz Besuch einer Selbsthilfegruppe ist im Einver-

nehmen mit Arbeitgeber, Betriebsrat, Suchtbeauftragten, (bzw. Beratung mit

dem Therapeuten) das weitere Vorgehen zu regeln. Das Vorgehen orienteirt sich

an den Stufen in §§ 9 - 12.

§ 1 . Verschwiegenheitspflicht, Personlichkeitsschutz

§ij . Beilegungs von Streitigkeiten

(durch Verfahren Einigungsstelle gem § 76 (5) BetrVG

§46. Geltungsdauer

(1 Jahr, Verldngerung 6 Monate)

§19·,· Inkrafttreben



Rudolf Ballensiefen
Flughafen K6In/Bonn GmbH

Eiste Erfohrungen
aus einem Alkehelpdiventionsprogramm
bei der Flughafengesells€haft K#In/Bonn

Meine Damen und Herren,

gestatten Sie mir. daB ich mich gleich zu Beginn vorstelle. Ich bin Angehorigerdes Flughatens Kaln/

Bonn. Bin dort unter anderem als Fachkraft fur Arbeitssicherheit beschaftigt. In der Betriebshierar-
chie bekleide ich eine Stabsstelle der Technischen Geschaftsfuhrung. In der Firma bin ich seit mehr

als 26 Jahren beschaftigt und habe das Wachsen des Unternehmens aus bescheidensten Anfangen
miterlebt. Die Belegschaftsstarke betrug bei meinem Eintritt in der Firma 65 Mitarbeiter - heute sind

es ca. 750.

Die Flughafengesellschaft ist ein Dienstleistungsbetrieb, dessen Hauptaufgabe in der Abfertigung
von Flugzeugen aller Art und in der Vermietung und Verpachtung von, Gebauden, Raumen und

Flachen besteht. Diese Gebitude und Flachen liegen teils verstreut auf einer Flache von ca. 3 km:

Die Gesellschaft, die Gesellschafter sind die Bundesrepublik Deutschland, das Land Nordrhein-
Westfalen, sowie die Kreise Rhein-Sieg und Rhein.-Berg, ist in drei Hauptabteilungen gegliedert. Es

sind dies die kaufmannische, die technische und die Verkehrsleitung. Diese gliedern sich wiederum

in 5,6 und 3 Abteilungen mit ca. 230 Angestellten und 520 gewerblichen Arbeitnehmern.

Die Tatigkeit als Fachkraft fOr Arbeitssicherheit ube ich seit dem 1. 4. 1980 aus - und mir ist seitdem

bei den Untersuchungen von Arbeitsunfallen aufgefallen, daB es, nach meinem Dafurhalten fur eine

zu groBe Anzahl von Arbeitsunfallen keine Erklarung gibt. In der Unfallstatistik fallen diese Unfalle

dann unter den Begriff .Fehlverhalten des Verletzten.. Damit kann man sich als Engagierter im

Arbeitsschutz nicht zufrieden geben. Mit der Zeit jedoch wurden die bei mir unterschwellig vorhan-

denen Verdachtsmomente bestatigt, daB eine Reihe dieser .unerklarlichen. Arbeitsunfalle im

GenuB von Alkohol ihre Ursachen haben. Es handelt sich Oberwiegend um den gleichen Personen-

kreis, der entweder durch GenuB von Alkohol auffallig wurde oder der neben den haufigen
Arbeitsunfallen auch viele Fehltage aufzuweisen hatte.

In der Arbeitsschutz-AusschuBsitzung am 19. 3. 1982 habe ich daruber berichtet. Nach eingehender
Diskussion erklarten sich spontan die beiden Betriebsratsvorsitzenden, die stellvertretende Sicher-

,

heitsfachkraft und die Betriebstirtzin bereit, in einer Gruppe mitzuwirken, die das Ziel verfolgen
sollte, den MiBbrauch von Alkohol am Arbeitsplatz zu bekampfen.

Da standen wir nun platzlich: auf der einen Seite mit einem groBen EntschluB - und Null-Ahnung,
wie wir ein solch anspruchsvolles Unterfangen angehen sollten, auf der anderen Seite. Kaum war

uns bewuBt, was uns an Schwierigkeiten und - teilweise - pers6nlichen Angriffen ins Haus stand.

Wir haben dann versucht, uns durch den Besuch von Veranstaltungen und Seminaren schlau zu

machen und dabei festgestellt, daB es damals wenig sach- und fachgerechte Veranstaltungen fur die

Alkoholproblematik in der Arbeitswelt gab, die erstens auch fur Laien verstandlich waren und

zweitens den betroffenen Menschen gerecht wurden. Erst als ich auf einem Seminar einen Vortrag
von Herrn Ziegler (DHS) horte, sah ich etwas Land in der Ferne.

Aus dem Protokoll der erwahnten Arbeitsschutz-AusschuB-Sitzung erfuhr die Geschaftsfuhrung von

dem Vorhaben und beauftragte mich mit Schreiben vom 5. 8. 1982 mit der Federfuhrung fur die

geplante Gruppe und forderte mich auf zu berichten, damit Ober die weitere Vergehensweise
entschieden werden k6nne.
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Eine erste Sitzung der Gruppe hatten wir am 15.10.1982. Es wurde lange Ober Arbeitsgrundlagen
und -mOglichkeiten diskutiert. Man war allgemein der Ansicht, schnellstens mit ahnlichen Gruppen
in Erfahrungsaustausch zu treten. In der Tendenz bestand in der Gruppe auch Elnigkeit darOber, daB
in akuten Fallen gehandelt werden mOsse und daB auch disziplinarische MaBnahmen erforderlich

seien. Als grOBter Erfolg dieser Sitzung kann heute festgestellt werden, daB die Geschaftsfuhrung
verfogte, daB bei dIsziplinarischen MaBnahmen infolge von Alkoholgenue der Leiter der Arbeits-

gruppe beteiligt werden sollte. mit dem Ziel, den Betroffenen maglicherwelse einer Therapie oder
sonst for ihn geeigneten MaBnahmen zuzufOhren. Damit war erst einmal sichergestellt, daB den

Betroffenen unter dem Eindruck ihrer Schuld kein Vertrag Ober die Auflasung des Arbeitsverhaltnis-

ses aufgedrockt werden wOrde.

Zu diesem Zeitpunkt bestand fur die Gruppe kein Arbeitsprogramm. Es fehlten dazu alle Vorausset-

zungen. Man beschrankte sich auf Einzelaktionen wie Vortrage bei Vorgesetzten.

In diesem Stadium trat for uns die Bundeszentrale fur gesundheitliche Aufklarung in Erscheinung,
die aufgrund von Zuschriften auf eine Presseveraffentlichung Initiativ wurde und ein Projekt zur

Vorbeugung des Alkoholkonsums in der Arbeltswelt vorbereitete.

Auf der Tagung der Bundeszentrate am 24-/25. Februar 1983 in Bergisch Gladbach wurden schlieB-
lich die ersten Kontakte zur heutigen Zusammenarbeit gelegt.

Das Projekt Flughafen Kdln/Bonn hat im wesentlichen folgende Ziele:

e Reduktion des Gesamtkonsums,
e Entwicklung eines betriebsbezogenen Gesamtkonzeptes,
e Aufbau einer betrieblichen Infrastruktur, die gewahrleistet. daB die Arbeit Ober das Projektende

hinaus weiter betrieben wird.

Die Bundeszentrale stellt einen Projektleiter, Herrn Dipl.-Soziologen Ulrich Hentschel, der einmal
den Kontakt zur Zentrale darstellt, zum anderen die Aktivitaten der Gruppe begleitet und berat.

Gleichzeitlg hat er die Aufgabe, die Projektschritte aulzuzeichnen.

Seit dem Zeitpunkt der Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale tagt die Arbeitsgruppe regelmaBig
einmal im Monat. Der Mitarbeiterkreis hat stch um sechs Personen erweitert. Es wurden Untergrup-
pen gebildet, die jeweils in festgelegten Betriebsberelchen Mitarbeiter und Vorgesetztengesprache
durchfohren. Weiterhin wurde ein Redaktionsteam mit der Erarbeitung von Infos und Ver6ffent-

lichungen in der Betriebszeitung •intern. beauftragt.

Wle habon wir das Projekt eingefuhrt?

Die Vorstellung erfolgte in einer Betriebsversammlung am 17.10.1983 mit der Nennung folgender
Ziele:

1. die Geschaftsfuhrung uber Fragen zum Problemkreis Alkohol zu beraten und Entscheidungen
vorzubereiten;

2. die Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen in allen Fragen, in denen Alkohol eine Rolle spielt,
auf Anforderungen zu beraten und ihnen zu helfen;

3. durch Gesprache und Veranstaltungen aufklarend zu wirken.

Welche Aulgangslage war gegeben?

Im gesamten Betrieb bestand ein tradiertes Trinkverhalten, das offiziell toleriert wurde, obwohl in

der Arbeltsordnung ein grundsatzliches Alkoholverbot verankert war. Aufgrund der Betriebsart war

und ist die Verfugbarkeit von Alkohol jederzeit gegeben.

Im Betrieb wird vielfach im 24-Stunden-Schichtdienst gearbeitet. Als besondere Belastung liegen
Larm sowle Wechsel zwischen hoher Arbeitsintensitat und Wartezeiten vor.

Es gibt Arbeiten, die haufig zu dauernden Erkrankungen der Wirbelsaule und der Gelenke fohren

(Betty-Post-Fracht). Arbeitsplatze liegen vielfach im Freien. Die Beschaftigten sind Witterungsein-
flussen ausgesetzt.
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Welche Erfah,ungen hat die Gruppe gemacht?

Nachdem die Belegschaft merkte, daB es nun =ernst. wurde. wurde den Gruppenmitgliedern mit

groBem MiBtrauen, sowoht persanlich als auch den erklarten Zielen gegenuber, entgegentreten.

Einige wurden bewuBt persantich diffamiert oder es wurde der Versuch unternommen, sie unglaub-
wurdig zu machen. Leider trugen MaBnahmen wie die Beschaffung und Inbetriebnahme eines Alco-

Testers und die Veranlassung von Belegschaftsmitgliedern zu Alkohol-Tests verstarkt dazu bei. Das

Gerat steht heute dem Betriebsarzt und zum freiwilligen Test zur Verfugung. Die dazu erforderliche

Verfahrensweise ist durch Geschaftsanweisungen geregelt.

Von den Vorgesetzten wurden in kurzer Zeit eine Reihe von Problemfdllen bekannt gemacht. Das

heiBt aus unserer Sicht, daB versucht wurde, durch das .Opfern. einiger ohnehin unhaltbarer Falle

die Gruppe zu beschAftigen und von weiterem abzuhalten. Es war in der Tat so, daB sich die

Gruppenmitglieder nun erstmal beweisen muBten. Dies ging nicht ohne Erschutterungen ab.

P16tzlich gab es Differenzen im Betriebsrat und in der Gruppe. Es gab Momente, da das Projekt auf

des Messers Schneide stand. Es auBerten sich die ersten starken Bedenken gegen den Projektleiter,
denn man sah in ihm platzlich die Person, die fur alle Neuerungen verantwortlich zu machen war.

Zudem war er ein AuBenstehender - ein Umstand der immer noch gegen ihn ins Feld getahrt wird.

Es gab auch Versuche von Vorgesetzten, in die Gruppe hineinzuwirken.

Wir kdnnen heute mit Stotz behaupten, daB wir diese Zeit - mehr oder weniger gut - Oberstanden

haben. Heute arbeiten zwei standige Mitglieder des Betriebsrates in der Gruppe mit. Der betriebs-

arztliche Dienst gibt uns wertvolle Anregungen und wir sind bei der Geschaftsleitung anerkannt.

In der zuruckgetegten Zeit wurde im Betrieb eine Ausstellung zu Drogengefahren, insbesondere

Alkohol, mit Gelegenheit mit Gruppenmitgliedern und externen Suchtberatern zu sprechen, durch-

gefuhrt. Es haben Diskussionen und Filmvorfuhrungen von Mitarbeitern der Suchtberatungsstelle
der Stadt Kdln mit Vorgesetzten stattgefunden. Es wurden regelmABig Infos herausgegeben,an
vielen Stellen im Betrieb wurden Informationsmaterial und Anschriften von Selbsthilfegruppen
ausgelegt. Es erscheinen Artikel Ober die Alkoholproblematik in der Betriebszeitung .intern=. Es

gibt in ersten Fallen Beratungenvon Vorgesetzten. In einem Fall besteht sogar eine gute Zusammen-

arbeit.

Was haben wl, bis heute errelcht?

Hier muB ich noch einmal hervorheben, daB niemand mehr wegen Alkohol-Delikten entlassen wird

und daB in den Fallen, in denen sich Mitarbeiter in Therapie begeben, der Arbeitsplatz erhalten

bleibt.

Weiterhin ist das Thema Alkohol enttabuisiert worden. Es wird heute offen uber Alkohol gesprochen.
Der Bezug von Alkohol auf Essensgutscheine ist unterbunden worden. In zwei Hauptabteilungen ist

der AlkoholgenuB wahrend der Oblichen Betriebsfeiern untersagt worden. In einigen Abteilungen ist

bereits vorher auf freiwilliger Basis auf den GenuB von Alkohol zu diesen Anlassen verzichtet

worden. Immer haufiger erklaren Mitarbeiter, daB sie heute einsehen, daB Alkohol in der Arbeitswelt

nichts zu suchen hat.

Drei Mitarbeiter haben an Therap,emaBnahmen teilgenommen und arbeiten wieder im Betrieb, ein

anderer Mitarbeiter befindet sich noch in der Therapie, fur einen weiteren wird elne MaBnahme

eingeleitet. Zwei Mitarbeiter befinden sich in ambulanter Therapie.

An dieser Stelle machte ich hervorheben, daB die Zusammenarbeit mit den Gesundheitsamtern gut

ist. Dies mag alles sehr optimistisch erscheinen, doch wir wissen, daB wir erst am Anfang stehen,

Wie sleht die Arbelt Hir die Zukunft aus?

Die Qualifizierung der Gruppenmitglieder ist dringend erforderlich. Wir k8nnen es uns nicht leisten,

in der Betriebsdffentlichkeit

1. falsch und

2. unterschiedlich zu argumentieren.
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Es sollte deutlich divergierende Auffassungen Ober die Projektziele zukunftig nicht mehr geben.
Die Vorgesetzten-Schulung muB intensiviert werden. Wir haben bald erkannt, daB diese die wichtig-
ste Gruppe Im gesamten Projekt darstellen. Dies gilt sowohi for den allgemelnen Umgang mit
Alkohol als auch fOr den Umgang mit Alkoholkranken. Wenn es auf Dauer nicht gelingt, diese
Gruppe zu gewlnnen, ist letztlich das Projekt gescheitert.

Die Verfugbarkeit von Ersatzgetranken muB gewahrleistet werden. Die Probleme mit Alkohol in der
Arbeitswelt mOssen auch den Obrigen am Flughafen ansassigen Firmen (LVG's, Beharden, Spedi-
teuren, Relseunternehmen usw.) nahe gebracht werden, damit diese ihrerseits aktiv werden. Von
den 2500 auf dem Flughafen tatigen Menschen sind nur, wie eingangs erwahnt, 750 AngehOrige der
Flughafengesellschaft.
Der jetzlge Stand des Projektes muB in einer Halbzeitanalyse erfa@t-werden, damit ein Soil-let-
Vergleich erfolgen kann. Gegebenenfalls sind Berichtigungen vorzunehmen.

Die Auswertung der Halbzeitanalyse darf nicht durch am Prolekt unmittelbar Betelligte durchgefOhrt
warden, um der -Betriebsblindheit- vorzubeugen.

Die Medienarbelt muB sinnvoll erweitert werden.

Die Betreuung von Belegschaftsmitgliedern, die nach einer TherapiemaBnahme an Ihren Arbeits-
platz zuruckkehren, muB sichergestellt werden.

AbschlieBend m6chte ich zum Ausdruck bringen, daB die zurOckliegende Zeit sehr schwer war. Ich
hatte zu Anfang niemals geglaubt, daB einem die Problematik derart unter die Haut geht. Nie hatte
ich geglaubt, wie viele Schlage unter die Gurtellinie gefohrt werden wurden. Doch kann ich auch
behaupten. daB ich viele neue Erkenntnisse gewinnen konnte nach dem Motto •Was mich nicht
umwirft, macht mich stark.. Wir sind insgesamt der Ansicht, daB es gut war, die Gruppe zu bilden,
und sind davon Oberzeugt, wenn in anderen Unternehmen ahnliche Vorhaben gestartet werden
sollen, sind sie ohne engagierte Betriebsgruppen nicht durchzufuhren.

Wir sind uns bewuBt, daB wir heute fur andere die Kastanien aus dem Feuer holen, indem wir wieder
reparieren wollen, was bei verantwortungsvoller Fuhrung nicht hatte einreiBen durfen. Doch ist uns
jeder Mitarbeiter, dem wir durch unsere Arbeit helfen k6nnen, den Einsatz wert.
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Ulrich hentschel

Las Modellproiekt F]ughafen Khln/Bonr

Das Modellprojekt am Flughafen K5ln/Bonn wird im Oktoh·-r dies:ps

Jahres nach dreijahriger LoufF·eit abeeschloseen werden.

Lbe  die Entptehung des Projekts und seine Entwicklung in der

ersten Phase, also bip zum Herbst 1984, hatte Rudolf Ballensiefen,

der Haunt-Initiator und Vorsitzende des betrieblichen Arbeits-

kre pes, auf der vorangeganfenen Tapung berichtet 1). Ich werde

hier den Forteang des Pro,iekts darst€llen und dip Aufcmben.

die noch vor uns liepen, strizzieren.

Dms Projekt lief in dieser mittleren Phase keinesweps po. wie

wi r es uns -·ewunscht hatten: ep kam nicht zu einem ptetjgen

Ausbau des Vorbeumunfsprogramms; e, ist nicst Felunren. die

Feplanten Aktivitaten kontinuier]jch zu entwickeln und auf

den pesamten betrieb auszudehnen. Nicht. daB das Erpcheinunrs-

bild des Projekts nur von Stagnation, Konflikten und ..n·ctau-

schungen Fekennzeichnet ware - es sind auch erfreuliche i·.0-

mente zu verzeichnen; der 6,-samtkonsum alkoholischer Cetri#nke

im letrieb i=t weiterhin rucklaufig, und es Fibt wenimey' 701 le

von exzessivem Trinken. Aber inseesamt hat das Projekt 10R 

eine schwierige Phase erlebt. die jetzt hoffentliph Uberwunden

ist, so daB ein gutcr AbschluB erreicht werden kann. Uher das

P·rojektende hinaus soll dps Programm im Betrieb ja weitergehen...

Die Voreesetzten - schwer zu erreichen

In der ersten Phase war der Arbeit:·kreis "Alkohol im Betrieb",

das ist die betriebliche Initiativeruvve bei der Flughafen-

eesellschaft, mit Zuversicht ans Werk Feeangen. Der Belegschaft

wurde durch Flugblatter, eine kleine Wanderausstellung und

viele einzelne Gesprache der Arbeitskrei:mitglieder das Thema

'Alkohol und Arbeit' nahegebracht; in kurzen Diskussionsveran-

staltunpen wurden Vorgesetzten all£emeine Informationen uber

Alkoholabhangigkeit gegeben und das Interventienskonzevt vor-

R. Ballensiefen, Erste Erfahrungen aus einem Alkoholpr ventions-
programm bei der Flughafengesellschaft Koln/Bonn. in: BZgA (Hrsg.),
Alkohol und Arbeitswelt. 2. Tagung der Bundeszentrale fiir gesund-
heitliche AufklKrung, Koln, 14. - 16. 11. 1984. Koln 1986, S. 13 - 17



pestellt. das der Arbeitpkreis inzwischen erarbeitet hatte. (Es

ist ein mehrstufiges Schema. ein Katalop von MABnahmen, mit

denen konstruktiver Druck ausmeubt werden karn; hei der Ent-

wicklung dieses Konzepts haben wir uns an bewahrte Mupter de*·

IG Metall und des Personalarztlichen D enstes der S+Adtverwal-

tune KKln angelehnt.)

Ein Tpil dieses Interventionskonzents, das der Arbeitskreis

vorgeschlagen hatte, wurde noch 1984 durch die Geschaftsfuh-

rung per Anweieunc eur verbindlichon Vorgchcnoweile erklart:

das Eingreifen des Vorgesetzten, wenn ein Mitarbeiter Rkut

durch Alkohol beeintrachtiet ist. Wle im Wiederholunprfal] mit

einem alkoholauffallig€n Mitarbei ter zu verfahren sel . wurde

den Vorfesetzten erlautert; der Arbeit:kreis warb dafur. diesen

Mpanahmenketaloe nicht dem Euchstaben nach, sondern sinnvemaB.

mit AugenmaB anzuwenden. Und er '·ot seine BeratunF dabei an.

DaB Voreesetzte auffrund dieser noch recht mameren Information

iiber Alkoholismus und sinnvolla Vor ·ehensweisen tei betrieb-

lichen Konfliktfallen ihr Verhalten schon wesentlich Andern

wurden, hatte der Arbeltekreis nicht erwArtet. Genanere Beschaf-

tigune mit dem Froblem, mehr Informetion und auch Training

salltenin einer Reihe von Schulunesveranstaltungen folven. Vor

allem aber wol]te der Arbeitskreis erreichen, dam diejenipen

Voreesetzten, die in der Verganeenheit mit dem Propramm nicht

in Beruhrung kommen wollten, nun endlich - wenn schon nicht aUF

Einsicht. dann aufgrund einer Anweisune - teilnehmen.

Das ist bisher nicht eeluneen.

Auch zu der eintagiven Informptionsveranstaltunr im I.iesrz laR5.

die Herr Zierler Festaltete, kamen sehr viele Vorresetzte nicht -

leider wiederum jene. die sich auch den Fwei zuvor anrehotenen

Schulunren entzoven hatten. dezeichnenderweise handelt es sich

insbepondere um Vorgesetzte auf denjeniven Abtei]unqen des Un-

ternehmens, in denen die Er6Bten Probleme mit Alkohol beszehen.

Wenn die Vorgesetztenschuluns' alp Gerupt fur den Bau des Pro-

gramms konziviert war. dann sieht es heute so aus. wie wenn

Leitern, Bretter und nalken dahingestellt. aber nicht fept ver-
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bunden wurden.

Der arbeitskreis machte die Geschaftsfuhrung wiederholt auf

die Dringlichkej t dieser Vor esetztenschulung aufmerksam. Ohne

die Beteiligung der Vorgesetzten, besonders der Meister. komme

das Projekt nicht voran, sondern sei gefahrdet.

Dabei sind wir uns der Schwieripkeit bewuBt, die die Position

Ferade der Meister im sozialen Gefuge des  etriebs mit sich

brinet - im Snannunesfeld zwischen Der:anlichen Lindunfen. so-

zialer Herkunft. Lovalitat und Verantwortunf. dir sehen aber

ebenso die Gefahren des Co-Alkoholiker-Verhaltens, das oft seit

langem Draktiziert wird und dap dip Ejnsicht in die Zusammen-

hange fast so schwer macht wie fur dic Betrr,ffenen selbst. Bei

den kommenden Aktivitaten w+rd dar zu berucksichtic·en sfir.

Eine weitere Schwierigkeit berteht in dem nerponel]en ingnaB

hei den Meistern: innerhalb des ver·,angenen Jahres wurde der

Personalbeptard der F ughafenrepellpchaft um 76 Zitarbeiter

auf jetzt uber 800 erh8ht; dabei manve]te es an oualifiziertem

Nachwuchs fiir die untere Fuhrun,-sebene.

Fur dje nachste Z,ikunf, is-r penlant. div :-.ch, unt· sunac.'· 

-:t de'· he- knover-·t:nnsbey. iten Vor.·epetzten fortz„fiihren;

wir hoffen. dae deren nositive Erfphrun'.pn helfen, die .#der-

stande bei den Zacernden nu=zn]Ms=n.

DnA zwei Jahre npch Bep3nn der betrieblichen Aktivitaten dep

Arbejtskreise: in der beleeschaft noch Mitarbeiter sind, die

offensichtlich mit Alkohol Probleme haben, ist nicht verwunder-

lich. Der Schwerounkt und die bisheriren Erfolre dep Projekts

]iegen in der Vorbeucun .
der Anderung der Trinkwewohnheiten

bei den "Normalkonsumenten". Es wird aber als Problem empfun-

den, daB in manchen Bereichen nicht.. Mefen Droblematipchen Um-

wang mit Alkohol unternommen wird. Der Arheitpkreis muRte fest-

stellen, daB in bestimmten Abteilunv·en. obwohl die Alkoholvro-

bleme einzelner Mitarbeiter bzw. "Na.Rze]len" bekannt sind. dje

Vorgesetzten nichteingreifen. Das ist das in den meipten Be-



trieben ubliche Schema: Probleme wersen solange ifnoriert, bis

es Bum massiven Konflikt kommt; dann erscheint der jeweils Be-

troffene nicht mehr tragbar, und fur eine verstandipe Interven-

tion ist "alles zu soat".

Dlesen Verlauf nahmen mehrere Einzelfalle wahrend die'er mitt-

].eren Phase des Projekts. Laree Zeit hindurch hatte man All'Ohol-

Drobleme wohl peahnt oder Renqu davon pewi,At. aher nie den Bp-

troffenen darauf angesvrochen; auch wenn offenbnre Leiptuner-

marvel gerumt worden waren. hatte man das Thema Ahhancipkeit

memieden; schlieBlich wurden bei Alcotest BAK-le·rte remessen,

die allen Beteiliuten unflaublich hoch erpchienen. Immerhin

wlirc.e dann - in die=em forteepchrittenen Ltadium - Kontakt zum

Arbeitskreisvorsitzenden auffenomme-. in einem Fe,11 war aber

eine aueerordert]iche Kiind4,·ung: r.icht metr z.11 vermeiden.

Als Dositive Eniwicklung ist anzumerkt-n. dpR einire Vorgesetzte

zur Kooveration mit dem ArheiTskrefr bzw. seinem Vorsitzenden

bereit sind und mehr ProblembewuBtsein und Anfmerksamke i t ..e-

genuber Konfliktfallen entwickeln. Diepe VorpeFetzten verpuchen

auch, mit gutem Beisniel vorprizurehen und Forrer fu- eine Ein-

schrankiing dep All,oholkonsums hei den Fpiern in ihrem Lereich.

So hat sich d,·r Gesamtkonszim alkor·olischer Gerri:nke offensicht-

lich muf einem ri pdriveren Nive=u einrenendelt; Allorseitp wir,9

bestidtivt, dAB sich die Trinkpewohnheiten :eandert hpber, Mit

Mp Bwerten karn i ch hie· verrt; ridlich .·rwpi: e nicht aiif'wrrten.

aber im Januar 86 schatzten hollewen, daB sich bej AO bis ao

Prozent die Lituation Rehessert hat.

Zielrevision

Im Friihjahr 1084 w r es innerhnlb de: Arheit: kreis·es zu einem

Konflikt rekommen. Damit war das Projekt snznsaren an seinem

individuellen Tiefounkt ance3anvt.

DaB die Vorgepetztenschulunr nicht vorank'·m, war ja *chon im

Herbst 1484 erkennbar peworden. Eine nrchhs,] 1.ipe Fri,strmtion
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machte sich bei den Arbeitskreismitpljedern brpit. pip auch

nach der Veranstaltung im Marz 1985, die doch bei den BetpiliF-

ten gute Resonanz gefunden hatte, keine Anderunc ahzusehen wxr.

Man fuhlte gich hingehalten, vom Vorstand nicht energisch un-

terstutzt und trotz allen Engagements Anfeindungen und unve-

rechten Unterstellungen ausnesetzt.

In dieser Situation habe ich auf einer Arbejtfkreissitzunv

einen Vnrpchlae gemacht, der woh] das Fp R zum uberlaufen brach-

te. Ich wollte mit meinpr AnregunF die Diskussion um alknhol-

freie Feiern noch einen Sebritt weiterbringen. Aher damit hatte

ich die Zoichen der Zpit verk rnt: nicht Woitersc reiten in

Richtung auf Alkoholfreiheit stand sn. sondern dip S4 cherunf

des bisher Erreichten. Es 9 inf dariim. die verbesserten al]Ce-

meinen T inkeewohnheiten zu stabilisieren und die Vnrwesetzten

zu beweeen mitzuziehen.

Die Ontion der funktionalen Niichternheit, also die stritte

Trennung von Arbeit und Alkohol. war in der Vereanvenheit von

einipen ArbeitskreiEmiteliedern befiirwortet worden. Sie Filt

nach wie vor allein bei der F=uerwehr als verbindliche Mpx me.

Fur den Betrieb als Gesamtheit aber. so stellte sich damals

heraus, war dieses Ziel. keinen Alkohol bei der Arbeit zu dul-

den, zu hoch eesetzt und nicht zu verwirklichen; der Versuch,

das Programm in diese Richtung weiterzutrejben, wurde neue,

unerwunschte Konflikte Drovozieren und den mitmensch]ichen Kon-

takt im Betrieb beeintrachtigen. Das "eigentlich richtige" giel

war unerwunscht, insofern es den Gewohnheiten und Ey·wartunfc n

in unserer gesellschaftlichen Umpebune nicht angemessen Rech-

nung truge.

In dieser Auseinandersetzunp um das Selbstver tandnip des Ar-

beitskreises und meine Rolle als Projektbearbeiter im Auftrag

der BZRA - es ist hoffentlich die letzte Dehatte um die Ziele

des Projekts gewesen - wurde letztlich eine Haltung erreicht,

in der die Mitplieder nunmehr entschieden iihereinstimmen.

Die Formel dafiir lautet: "Wir wollen ein Ontimum. nicht ein

Maximum erreichen." Das ipt so zu verrtehen. ds,13 einp Beein-
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trachtigung der Arbeitsfahiakeit nicht tolp.riert werden soll,
sondern AnlaB zur Intervention der Voreepetzten Fibt daR mbe-

im Ansnahmefall. d. h. zur Geselliekeit bei hesnnderem Anla B.

ein maBiger Konsum eeduldet werden kann.

Praktisch bedeutet das, daB die Voreesetzten ieweils im Einzel-

fall zu prufen und zu ek**cheiden haben nicht uher das "ob",

sondern iiber das "wieviel". nnter funktionalen Gpsichtsnunkten.

----Ele-Ermessens*auhe .

Fijr das Kriterium "Beeintrachtigung der Arbei tsfahipkei t" sind

dem Arbeitskreis in Qer Hpuntsache G·runde der Arbeitssicherheit

und soziale Gesichtsnunkte wichtie; betriebswirtsch ftliche Er-

wagungen (Ausfallzeiten) p,erden nicht nachdriickli ch vertreten.

aber m6plicherweise wird ihnen in Ziikunft von anderer Seite

mehr Gewicht beivemessen: zum Jahr _swechsel 19A6 wurden die

Stellen des kaufmannischen Lirektors und des Personalchefs neu

besetzt.

... dem AbschluB entfemen ...

Eines der Ziele des Projekts. die bei berinn der kooveration

von Flughafengesellschaft und Bundeszentrale festfeleet worden

waren, lautet:

"Aufbau einer betrieblichen Infrastruktur, auf der auf-
bauend Vorbeugung kontinuierlich - d. h. uber das Pro-
jektende hinaus und von einze inen Personen unabhanEif -

wietereefuhrt und immer neu initiiert wird."

Um das einzu16sen, ist noch viel zu tun in den nMchpten Mona-

ten.

Wie soll das aus,phen, wenn im herbst dip Bunderzentrale Fich

zuruckgieht?

wird der Arbeitskreis weiter beFtehen. evtl. ir verkieinerter

Form? Mit einer never Befristlin,77 Tbst er P+ch ptillschwei-

Fend auff Oder ganw offiziel], mit einem Fest'?

Snll nicht doch eine Betriebrvereinbar,inf' anvestreht werden,

um die Verfahrensweisen und :.nielri:ump a„f Lauer abziisicherri:
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Wird die Verantwortung fur die Betreuunp von Problemfallen
einer zustandigen Stelle ubertregen? Einer einzelnen Person

oder mehreren? Oder uberhauvt keine Institutionalisierung?
Welche Kooperation mit externen Einrichtungen?

Wer wird Interesse haben und sich kompetent fuhlen - und wem

wird man von den verschiedenen Seiten im Betrieb die Komne-

tenz zubilligen in Konflikten zu beraten, heiBe Eisen anzu-

packen?

Sicher will der Arbeitskreis nicht, daB die Vorbeueunreaktivi-
taten dann soweit schrumpfen, daB einmal im Jahr ein Ple·kat

ausgehanet wird. Aber wer wird sich in den nachsten Jphren

eneapieren, Ideen entwickeln und sich dip notwendia·en Mitte]

verschaffen, um sie umzusetzen?

Viele Fragen. Sie werden in den nachrten Monaten konkreter

gestellt werden und viel 1·.num ir, den Berptur,·wn d-·p A-beitp-

kreipeF einnehmen.

Und dann sind da noch die "le,uferiden GeF·rhKfte' zu bewaltiven:

- Weiterhin muB pin Schwe,run.L in ver Ansr·rache er betrinh-

14,:her vffentlir -lceit li2:rer. Aufgabe f,And die Li:€rkling (lBs

ProblembewuBtf.eins und die Ltabilisierunr· der erreichten

Verbesserunfen im UmmanF mit Alknhol. DOC reprhieht durch

viele EingeleesvrMche, pchriftliche Informption und bepon-

dere Veranstaltungen mit Medieneinsatz.

- Ende Februar veranstaltet der Arbeit:kreis eine "Filmwoche":

dezentral in acht Abteilung: n werden Filme pe7eivt ( "Alles

zu seiner Zeit" hzw. "Ab morgen ipt Schlue") und eine Aus-

sorache dariiber angeboten: weven der Abteilun.··c n mit Schicht-

betrieb sind das insgesamt 14 Vorfuhrunfen.

- Im Marz soll die nachste Hunde der Vorveretztenschulung berin-

nen. Zur Debatte steht eine Verbindunm von Taeesseminar.

2 bis 3 zweistundigen Folweveranptaltuncen im gleichen kleinen
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Kreis sowie begleitender Beratung bel Interventionen; wie

gesagt, ist die Zielgruppe zunachpt der Kreis der auffe-

schlosseneren Vorgesetzten, nicht der Harte Kern der 'Pro-

jektresistenten' - die werden hoffentlich bald bewogen wer-

den kannen nachzuziehen.

Herr Ballensiefen wird auch kiinftie bei den Sichprheitsbe-

auftragten und in den technischen Schu]unmen das Thema Al-

kohol immer wieder einbringen. (tbripens sind drei SiAher-

heitsbeauftrafte in den letzren Mons,te- nen gum Arheitrkrpis

hinzuvekommen. )

Bereits in-der Vereanwenheit haben Arbef+Fkreirmitplieder an

verschiedenen Fortbildunr·'veranstalt„nren teils:eno men; 88 s

soll auch kiinftip Reschehen. viel]eicht et#ms mehr unter dem

Asvekt der Auffabenteilung ns·ch Projektende: wenn dann der

Arbeitskreis nicht mehr (in der jetzii·en Form) existiert,

ist gr6Bere Selbstandigkeit notwendig.

Meine erste schriftliche Arbeit im Projekt war eine Ausgpn£:-

analyse. Zwei Zwischenberichte foleten. Und selbptver:tandlich

wird es einen Abschlu2bericht Veben. Er Roll das Projekt ins-

gesamt dokumentieren, die MaBnehmen. Ereiwnispe und Veranderun-

Fen nachzeichnen, anch subjektive Momente hepchreiben und ana-

lysieren. Diese Aufbereitunr def Materialp soll eine BASiS fur

die abschlieRende Kontrolle und Peurtejlune des Projelrts durch

die BeteiliFten (Arbeitskreis. Geschaftsfiihriing und Betriphs-

rat der Fluphafeneeselischaft. BZC·Al bilden.

Ein Ergebnis steht hente pchon fest: alle Beteilir.ten haben

ds,zugelprnt.
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