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sehr geehrte Damen und herren,

für soziale organisationen wird es immer wichtiger, qualifizierte fachkräfte zu gewinnen und dauerhaft zu bin-
den. Dabei gewinnt die frage „Wie positionieren wir uns als attraktiver arbeitgeber?“ immer mehr an bedeutung. 
ein zentraler aspekt ist, die beschäftigten bei der vereinbarung von erwerbstätigkeit und familienarbeit zu un-
terstützen.

um herauszufinden, welche maßnahmen und ideen zur vereinbarung von beruf und familie in unseren mit-
gliedsorganisationen bereits vorhanden sind, welche erfahrungen damit gemacht wurden und welche unter-
stützung sich mitglieder von ihrem Dachverband wünschen, haben wir eine untersuchung zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie in Paritätischen Mitgliedsorganisationen in auftrag gegeben. 

mit dieser untersuchung haben wir anne moll beauftragt. als studentin im masterstudiengang sozialpolitik an 
der universität bremen hat sie im herbst/Winter 2011/2012 im rahmen eines Praktikums diese arbeit durchge-
führt. befragt wurden mittlere und größere mitglieder ab einer bestimmten anzahl an hauptamtlichen beschäf-
tigten.

aus den ergebnissen: 85% der befragten mitglieder erwarten, dass das thema vereinbarkeit von beruf und fami-
lie in ihrer organisation in Zukunft an bedeutung gewinnt.  viele unserer mitglieder  haben bereits interessante  
und kreative maßnahmen entwickelt, um mitarbeiterinnen zu halten und zu gewinnen.

Wir als Paritätischer möchten unsere mitglieder dabei unterstützen, eine lebenslauforientierte Personalpolitik zu  
entwickeln. Die studie bietet uns eine fülle von hinweisen, wie wir diese aufgabe gemeinsam bewältigen.

Wir danken allen mitgliedern, die sich an der befragung beteiligt haben.

Wir danken frau moll für ihre arbeit.

herzliche Grüße

Gerd Wenzel, vorsitzender des verbandsrates                      Wolfgang luz, vorstand 

Gerd Wenzel           Wolfgang luz 
vorsitzender des verbandsrates          vorstand
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78 mitgliedsorganisationen des Paritätischen bremen wurden zum thema verein-
barkeit von beruf und familie befragt. 40 organisationen antworteten, dies ist eine 
rücklaufquote von 51%. Zudem wurden mit neun organisationen interviews ge-
führt.

85% der befragten arbeitgeber gehen davon aus, dass das thema vereinbarkeit von 
beruf und familie in ihrer organisation in Zukunft an bedeutung zunehmen wird, 
insbesondere bei der frage der Gewinnung von qualifiziertem Personal. Zudem er-
warten die arbeitgeber, dass das thema Pflege von angehörigen bei ihren beschäf-
tigten in Zukunft wichtig werden wird. 

soziale organisationen weisen bestimmte spezifika auf, die sie von produzierenden 
unternehmen unterscheiden und besondere rahmenbedingungen für das thema 
vereinbarkeit von beruf und familie schaffen: kleinere und mittlere betriebsgröße, 
hoher frauenanteil, hoher anteil an teilzeitbeschäftigten, betreuungsintensive tä-
tigkeit und abhängigkeit von öffentlicher förderung. 

familienfreundliche maßnahmen in den organisationen:
in den untersuchten organisationen wird eine ganze reihe von maßnahmen zur 
vereinbarkeit von beruf und familie umgesetzt. Dabei werden oftmals individuelle 
lösungen im einzelfall gesucht, eine systematische auseinandersetzung mit dem 
thema findet weniger statt. 

Arbeitszeit: 
in 85% der organisationen wird teilzeit nach den Wünschen der beschäftigten an-
geboten. Die meisten arbeitgeber berichten allerdings, dass stundenaufstockun-
gen eher möglich sind als stundenreduzierungen, da ihnen bereits jetzt qualifizierte 
fachkräfte fehlen. 82% der organisationen bieten ihren mitarbeitern und mitarbei-
terinnen flexible arbeitszeiten an. hier muss man allerdings beachten, dass flexible 
arbeitszeiten in form von Gleitzeit oder flexibler tagesarbeitszeit in betreuungsbe-
reichen nur bedingt möglich sind. flexible arbeitszeit bedeutet hier, die Dienst- und 
schichtpläne so weit wie möglich an die familiären verpflichtungen der mitarbeiter 
anzupassen. 

Arbeitsort: 
heimarbeit, also die erledigung von bestimmten aufgaben von zu hause, ohne 
dass dort ein eigener arbeitsplatz eingerichtet wurde, ermöglichen 70% der orga-
nisationen. vor allen Dingen die Dokumentationsaufgaben können in vielen orga-
nisationen von zu hause aus erledigt werden. Die möglichkeit, im rahmen eines 
home-office den Großteil der arbeit von zu hause aus zu erledigen, bieten 22% der 
organisationen an. Dies ist oftmals nicht mit den betreuungsintensiven tätigkeiten 
(z.b. Pflege) vereinbar. 

Elternförderung: 
100% der arbeitgeber geben an, bei der urlaubs- und Dienstplanung besondere 
rücksichtauf eltern zu nehmen. hier stellt sich allerdings die frage, wie verhindert 
werden kann, dass sich mitarbeiterinnen ohne familienpflichten auf Dauer benach-
teiligt fühlen. 64% der organisationen bieten ihren mitarbeitern an, auch während 
der elternzeit phasenweise beschäftigt zu werden. teilweise werden beschäftigte in 
elternzeit gezielt für kleine Projekte angesprochen, um die bindung an die organi-
sation zu erhalten.

1. Zusammenfassung
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Kinderbetreuung: 
ca. 15% der arbeitgeber bieten ihren beschäftigten unterstützungsmöglichkeiten 
rund um das thema Kinderbetreuung an (betriebliche Kinderbetreuung, finanzielle 
unterstützung, Kinderferienangebote usw.). Die meisten organisationen wünschen 
sich zu diesem thema eine Kooperation mit anderen einrichtungen, da sie selbst 
über zu wenige ressourcen verfügen.

Pflegende MitarbeiterInnen: 
Die meisten arbeitgeber erwarten, dass das thema Pflegende mitarbeiterinnen in 
Zukunft an bedeutung zunehmen wird. Die gesetzlichen maßnahmen (Pflegezeit, 
familienpflegezeit) werden aber oftmals als nicht passend empfunden, da sie nur 
kurzfristig helfen oder eine stundenreduzierung vorsehen. Zudem bestehen teil-
weise hemmungen seitens der beschäftigten über das thema Pflege von angehöri-
gen zu sprechen. hier ist eine offene Kommunikation notwendig. 

organisationskultur:
in den meisten organisationen kommunizieren zuerst die beschäftigten einen be-
darf bezüglich vereinbarkeit von beruf und familie gegenüber einer führungskraft. 
eine systematische bedarfsabfrage findet oftmals nicht statt. ebenso werden infor-
mationen über möglichkeiten zur vereinbarkeit von beruf und familie vor allen Din-
gen bei bedarf und in persönlichen Gesprächen weitergegeben. 

Der Paritätische bremen wird von 63% der organisationen als ansprechpartner bei 
fragen zur vereinbarkeit von beruf und familie genutzt. Die arbeitgeber wünschen 
sich vom Dachverband vor allem informationen zu fördermöglichkeiten, Praxisbei-
spiele und ein netzwerk mit anderen organisationen. 

20% der organisationen haben die vereinbarkeit von beruf und familie in ihrem 
leitbild verankert, 7,5% werben gezielt damit, beispielsweise in stellenanzeigen. 
Gezielte Werbung wird von den meisten arbeitgebern sehr kritisch gesehen, da sie 
nichts versprechen wollen, was eventuell nicht eingehalten werden kann.

Generell halten die meisten arbeitgeber vereinbarkeit von beruf und familie für ein 
wichtiges thema, sehen aber strukturelle hemmnisse: geringe organisationsgröße, 
hoher aufwand und Kosten sowie besondere arbeitsabläufe in der sozialen arbeit.

ausblick
Das thema vereinbarkeit von beruf und familie in organisationen wird künftig an 
bedeutung gewinnen.  viele Paritätische mitglieder haben bereits interessante und 
kreative maßnahmen entwickelt, um mitarbeiterinnen zu halten und zu gewinnen. 
Die studie bietet eine fülle von hinweisen, wie eine eine lebenslauforientierte Per-
sonalpolitik entwickelt werden kann.
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2. aufbau und Durchführung der studie

2.1 Ziel der studie
mit der studie sollten folgende fragen beantwortet werden:

Welche bedeutung hat das thema vereinbarkeit von beruf und familie in den •	
mitgliedsorganisationen des Paritätischen?

Welche maßnahmen setzen die mitglieder um?•	

an welcher stelle wünschen sich die mitgliedsorganisationen unterstützung? •	

hintergrund dieser systematischen auseinandersetzung mit dem thema ist das 
Positionspapier „Wir tun Gutes besser“, das der Paritätische bremen 2010 veröffent-
licht hat. Zehn empfehlungen für eine verantwortungsbewusste und zukunftsori-
entierte unternehmens- und verbandspolitik wurden formuliert. ein wichtiger 
aspekt ist hier die frage nach der arbeitsplatzqualität und den rahmenbedingun-
gen für gute arbeit.  Der Paritätische fordert eine lebenslauforientierte Personal-
politik, die sich an dem lebenszyklus der mitarbeiterinnen und mitarbeiter orien-
tiert und entsprechend jeder lebensphase  unterstützende maßnahmen bietet. 

„9. Empfehlung. Lebenslauforientierte Personalpolitik: 

Mitgliedsorganisationen des PARITÄTISCHEN haben Grundsätze für eine am Lebenszyk-
lus orientierte Personalpolitik entwickelt, innerbetriebliche Ansatzpunkte definiert und 
setzen entsprechende Maßnahmen um (familienorientierte und alternsgerechte Perso-
nalpolitik, betriebliches Gesundheitsmanagement u.a.).“

(aus: Der Paritätische bremen: „Wir tun Gutes besser“, 2010)

in den empfehlungen wurde eine befragung angekündigt, die Praxisbeispiele in 
allen Kategorien identifizieren und verbandsöffentlich präsentieren sollte. Die vor-
liegende studie bildet den auftakt und hat das thema familienorientierte Personal-
politik zum fokus. 

2.2 aufbau der studie

   i. fragebogen an mitgliedsorganisationen
           
      befragte: arbeitgeber
      rücklaufquote: 51% (40 antworten)

  ii. leitfadeninterviews mit 9 organisationen           
 
      befragte: arbeitgeber und arbeitnehmer
      insgesamt 12 Gespräche
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Der Paritätische bremen ist ein spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege und 
Dachverband für vereine, stiftungen oder gemeinnützige Gesellschaften, die sozi-
ale arbeit in bremen und bremerhaven leisten. Über 200 mitgliedsorganisationen 
mit rund 7500 beschäftigten nutzen die Dienstleistungen und die interessenver-
tretung des Paritätischen. ein großer teil dieser organisationen arbeitet auf rein 
ehrenamtlicher basis, beispielsweise als selbsthilfegruppe. in dieser studie wird 
vereinbarkeit von familie und beruf allerdings als bestandteil einer lebensphasen-
orientierten Personalpolitik definiert und bezieht sich daher auf organisationen 
mit hauptamtlich beschäftigten. für die untersuchung wurden deshalb nur die 78 
größeren mitgliedsorganisationen des Paritätischen ausgewählt, die über eine be-
stimmte anzahl an hauptamtlich beschäftigten verfügen. Die befragten organisati-
onen hatten eine beschäftigtenzahl zwischen sechs und über 1000.

Die studie stellt eine Kombination aus quantitativen und qualitativen methoden 
dar. Zunächst wurde ein selbst entwickelter fragebogen per e-mail an die mitglie-
der versandt. 

Der fragebogen gliedert sich in drei thematische abschnitte: 

1. informationen zur organisation (tätigkeitsbereich, mitarbeiterzahl, frauenanteil 
etc.), 

2. familienfreundliche maßnahmen (arbeitszeit, Kinderbetreuung- und angehöri-
genbetreuung, elternförderung etc.) und 

3. familienbewusstsein der organisation (Kommunikation, Werbung, führungskräf-
te etc.). 

Der fragebogen richtete sich an die arbeitgeber, also die Geschäftsführer bezie-
hungsweise vorstände der einzelnen organisationen. er wurde an insgesamt 78 or-
ganisationen versandt (inklusive der Geschäftsstelle des landesverbandes selbst). 
es haben 40 organisationen geantwortet, was einer rücklaufquote von 51% ent-
spricht. 

im begleitschreiben des fragebogens wurden die organisationen darüber infor-
miert, dass zusätzlich zur quantitativen befragung auch interviews mit arbeitgebern 
und arbeitnehmern der organisationen stattfinden sollen. von den 40 organisati-
onen, die geantwortet haben, waren 20 organisationen zu einem interview bereit. 
leider war es zeitlich nicht möglich, mit allen 20 organisationen ein interview zu 
führen. es wurden daher neun einrichtungen ausgewählt. für diese auswahl wur-
den die organisationen hinsichtlich verschiedener Kriterien wie Größe und tätig-
keitsbereich gruppiert und aus jeder Gruppe eine organisation ausgewählt. Diese 
auswahl wurde mit dem Ziel der größtmöglichen repräsentativität getroffen. bei 
drei organisationen war es möglich sowohl mit der arbeitgeberseite als auch der 
arbeitnehmerseite (in form des betriebsratsvorsitzenden oder eines einzelnen ar-
beitnehmers beziehungsweise arbeitnehmerin) zu sprechen. insgesamt wurden    
12 interviews geführt. Die interviews waren leitfadengestützt und wurden persön-
lich durchgeführt. 
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3.1 vereinbarkeit von beruf und familie – ein thema in den 
mitgliedsorganisationen des Paritätischen?
Zu beginn stellte sich die frage, welche relevanz das thema vereinbarkeit von beruf 
und familie für die mitgliedsorganisationen besitzt.

47,50%

52,50%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(Eher) wenig Bedeutung

(Eher) hohe Bedeutung

Welche Bedeutung hat Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie aktuell in ihrer Organisation?

für die hälfte (52,5%) der organisationen besitzt das thema aktuell eine hohe be-
deutung. interessant ist aber vor allem der befund, dass die überwiegende mehr-
heit (85%) davon ausgeht, dass das thema in Zukunft an bedeutung zunehmen 
wird. auf basis des fragebogens kann allerdings keine aussage darüber getroffen 
werden, aus welchen Gründen ein solcher bedeutungszuwachs erwartet wird. Zu 
dieser frage gab es jedoch einige hinweise in den interviews, die sich zu folgenden 
drei Punkten zusammenfassen lassen:

MitarbeiterInnen, die pflegebedürftige Angehörige versorgen•	
ein Großteil der organisationen gab in den interviews an, dass das thema pflegen-
de mitarbeiterinnen zurzeit in ihrer organisation noch nicht aktuell ist. sie erwarten 
aber, dass dies in Zukunft stark an bedeutung zunehmen wird (vergleiche dazu ab-
schnitt 3.5).

3. vereinbarkeit von beruf und familie in sozialen 
organisationen

15%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Eher abnehmen

(Eher) zunehmen

Wie wird sich die Bedeutung von Vereinbarkeit 
in Zukunft entwickeln?
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Personalgewinnung•	
97,5% der organisationen sind der ansicht, dass arbeitgeber, die gute möglichkei-
ten zur vereinbarkeit von beruf und familie bieten, einen vorteil bei der Gewinnung 
von qualifizierten fachkräften haben.

Diskussion um Zertifikate•	
viele organisationen kennen Projekte wie das „audit beruf und familie“ oder „Great 
Place to Work“ und stehen diesen einerseits sehr kritisch gegenüber, auch weil sie 
mit hohen Kosten verbunden sind. andererseits wurde auch die vermutung geäu-
ßert, dass die bedeutung solcher Zertifikate in Zukunft zunehmen wird, beispiels-
weise im Zusammenhang mit öffentlicher förderung. 

3.2 tätigkeitsbereiche der organisationen
ein besonderes merkmal des Paritätischen ist die heterogenität seiner mitglieder. 
Das nachfolgende schaubild gibt einen Überblick über die tätigkeitsbereiche, in de-
nen die befragten organisationen aktiv sind. Die organisationen konnten mehrere 
bereiche ankreuzen. 

tätigkeitsbereich häufigkeit
Kinder -und Jugendhilfe 23
behindertenhilfe/sozialpsychiatrie 10
altenhilfe 6
ausbildungs- und beschäftigungsträger 5
Gesundheitshilfe/selbsthilfe 5
straffälligenhilfe 3
Drogenhilfe/suchtkrankenhilfe 2
sozialhilfe 1
sonstiges 7

Wie aus dem schaubild ersichtlich wird, ist der weitaus größte teil der mitgliedsor-
ganisationen in den bereichen Kinder- und Jugendhilfe (wobei hier auch Kinder-
tagesstätten miteinbezogen sind) und behindertenhilfe/sozialpsychiatrie tätig. be-
trachtet man die tätigkeitsbereiche aller 200 mitglieder des Paritätischen bremen 
zeigt sich ein ähnliches bild: die meisten mitgliedsorganisationen sind in den be-
reichen Kinder- und Jugendhilfe, behindertenhilfe/sozialpsychiatrie und altenhilfe 
tätig. Die studie basiert somit auf einer repräsentativen stichprobe. 

3.3 soziale organisationen – besondere rahmenbedingun-
gen für vereinbarkeit?
Zum thema vereinbarkeit von beruf und familie existieren mittlerweile zahlreiche 
best-Practice-sammlungen, empfehlungen etc. im verlauf der studie wurde jedoch 
immer wieder deutlich, dass diese vor allen Dingen auf gewerbliche und produ-
zierende unternehmen zugeschnitten und für soziale organisationen oftmals nicht 
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passend sind. Die ergebnisse der studie zeigen, welche spezifika soziale organisa-
tionen aufweisen und welche besonderen rahmenbedingungen somit für das the-
ma vereinbarkeit von beruf und familie gegeben sind. 

Dienst am Menschen•	
Die arbeit besteht zum größten teil aus betreuungsaufgaben, die eine ständige an-
wesenheit des mitarbeiters oder der mitarbeiterin voraussetzen. Zudem fallen die 
tätigkeiten oft zu Zeiten an, in denen sie mit familienpflichten kollidieren (früh mor-
gens, abends, nachts) und sind teilweise im schichtbetrieb organisiert. ein weiterer 
Punkt ist, dass die mitarbeiterinnen oft in teams zusammenarbeiten, das heißt nicht 
selbst ihre arbeitszeiten wählen können, sondern in ihrer tätigkeit auf die Zusam-
menarbeit und abstimmung mit anderen angewiesen sind. 

Kleine und mittlere Organisationen•	
betrachtet man die anzahl der mitarbeiterinnen, handelt es sich bei den meisten 
organisationen um kleine oder mittlere organisationen (gemäß Definition der eu-
ropäischen Kommission handelt es sich um ein kleines unternehmen, wenn weni-
ger als 50 mitarbeiterinnen beschäftigt sind, ein mittleres unternehmen hat weni-
ger als 250 mitarbeiterinnen). nach dieser Definition sind 56% der untersuchten 
organisationen kleine unternehmen, lediglich vier organisationen haben über 250 
mitarbeiterinnen.

für das thema vereinbarkeit von beruf und familie ist eine kleine organisation ei-
nerseits von vorteil, da beispielsweise die Wege kürzer sind und man sich gegensei-
tig kennt. andererseits sind viele maßnahmen, wie beispielsweise eine betriebliche 
Kinderbetreuung, für kleine organisationen aufgrund der Kosten nicht umsetzbar.

Hoher Frauenanteil•	
bei 92% der organisationen ist über die hälfte der belegschaft weiblich. Dies ist in-
sofern von bedeutung, als dass nach wie vor größtenteils die frauen die familiären 
verpflichtungen in einer Partnerschaft übernehmen. in organisationen mit einem 
hohen frauenanteil kumulieren daher auch die bedürfnisse zur vereinbarkeit von 
beruf und familie. 

Hoher Anteil an Teilzeitbeschäftigten•	
Die meisten organisationen beschäftigen einen Großteil ihrer arbeitnehmerinnen 
in teilzeit: bei 75% der organisationen ist über die hälfte der belegschaft in teilzeit 
beschäftigt. Der hohe anteil an teilzeitbeschäftigten ist für die frage von vereinbar-
keit von beruf und familie sehr bedeutsam, siehe dazu abschnitt 4.1. 

Abhängigkeit von öffentlicher Finanzierung•	
viele organisationen beziehen öffentliche finanzierung in form von entgelten 
und Zuwendungen. Dadurch sind die arbeitgeber in ihrer Planungsfreiheit  einge-
schränkt. sie können nur wenige ressourcen für familienfreundliche maßnahmen 
bereitstellen. 
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ein Ziel der studie ist, zunächst einen Überblick darüber zu bekommen, welche maß-
nahmen in den mitgliedsorganisationen bereits umgesetzt werden. im folgenden 
werden daher eine reihe von vereinbarkeitsmaßnahmen und deren anwendung 
und umsetzung in den mitgliedsorganisationen vorgestellt. 

Dabei ist zunächst festzustellen, dass in den mitgliedsorganisationen bereits sehr 
viel in diesem bereich umgesetzt wird. allerdings werden dabei oftmals immer wie-
der individuallösungen gefunden, ein systematische auseinandersetzung mit dem 
thema findet seltener statt. 

4.1 arbeitszeit

17,50%

23%

82%

85%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Teilzeitausbildung

Job-Sharing

Flexible Arbeitszeit

Teilzeit nach den Wünschen der Mitarbeiter

Möglichkeit für kurzzeitige Freistellungen

Maßnahmen bezüglich Arbeitszeit
Anteil der Organisationen, die diese Maßnahmen umsetzen

 

möglichkeit für kurzzeitige freistellungen
bei beschäftigten mit familie ergeben sich oftmals kurzfristige anforderungen, bei-
spielsweise ein elterngespräch in der schule oder ein Kind muss abgeholt werden. 
95% der arbeitgeber geben an, in solchen fällen ihre beschäftigten kurzfristig (d.h. 
für wenige stunden) freizustellen. Die vertretung wird dann informell im Kollegen-
kreis geregelt.

teilzeit nach den Wünschen der mitarbeiter
oftmals benötigen beschäftigte mit familienpflichten allerdings nicht nur eine 
spontane und kurzfristige freistellung, sondern eine dauerhaft reduzierte stunden-
zahl, also arbeit in teilzeit. Dabei werden in dieser studie alle arbeitsverhältnisse 
als teilzeitbeschäftigungen gewertet, in denen nicht die übliche vollzeit gearbeitet 
wird (auch wenn die arbeitszeit nur um ein oder zwei stunden reduziert wurde). 
Wie bereits in abschnitt 2.3 dargestellt, ist teilzeitbeschäftigung in den befragten 
organisationen weit verbreitet. hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass es 
sich nicht immer um freiwillige teilzeit handelt, sondern teilweise gar keine anderen 
beschäftigungsverhältnisse außer teilzeitstellen angeboten werden. Dies wird ers-
tens damit begründet, dass die tätigkeit für eine vollzeitstelle zu belastend ist, bei-

4. familienfreundliche maßnahmen in den 
organisationen
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4. familienfreundliche maßnahmen in den 
organisationen

spielsweise im schichtdienst eines Pflegedienstes oder die intensive beziehungs-
arbeit mit psychisch kranken menschen. Zweitens ist es für einen arbeitgeber mit 
vielen teilzeitbeschäftigten einfacher, seinen vertretungspflichten nachzukommen. 
Die organisationen wurden daher gefragt, ob sie teilzeit nach den Wünschen der 
mitarbeiter anbieten. Dies ist bei 85% der organisationen der fall.

ein weiterer wichtiger aspekt bei teilzeitarbeit ist die frage, wie flexibel sich der 
beschäftigungsgrad verändern lässt (d.h. stundenaufstockung beziehungsweise 
stundenreduzierung). empirische studien zu dieser frage kommen immer wieder 
zu dem ergebnis, dass beschäftigte insgesamt und vor allem teilzeitbeschäftigte 
frauen gerne mehr arbeiten würden als ihre vereinbarte Wochenarbeitszeit (vgl. 
iab-Kurzbericht, 2011: 5f.). in den interviews wurden die arbeitgeber daher befragt, 
wie schnell eine stundenaufstockung beziehungsweise –reduzierung möglich ist. 
entgegen der erwartung haben die meisten arbeitgeber berichtet, stundenaufsto-
ckungen sind kein Problem. Zwar können aufstockungswünsche nicht immer sofort 
umgesetzt werden, aber sie werden möglich gemacht, sobald sich eine Gelegenheit 
dazu ergibt. 

reduzierungswünsche werden allerdings sehr kritisch gesehen: zum einen fehlen 
einigen organisationen bereits jetzt die qualifizierten fachkräfte. 

„Aufstockungen sind bei uns durchaus erwünscht. Insbesondere was die examinierten 
Kräfte angeht, werbe ich da geradezu für.(…) Mir ist lieber, die Leute stocken auf, als 
dass sie reduzieren.“

Zum anderen haben die meisten organisationen angegeben, dass sie nur bis zu 
einer bestimmten Wochenarbeitszeit (ca. 10 stunden) zur reduzierung bereit sind, 
da ansonsten neben Dienstbesprechungen und Dokumentation kaum mehr Zeit 
für die eigentliche tätigkeit bleibt.

ein wichtiger aspekt bezüglich teilzeit ist auch, ob führung in teilzeit möglich ist. 
Dies wurde im fragebogen nicht separat erfasst, es gab allerdings in den interviews  
einzelne hinweise zu dieser frage. es wurde beispielsweise berichtet, dass teilzeit 
sich immer dann relativ leicht und schnell umsetzen lässt, wenn viele Kollegen mit 

best Practice:
Eine Arbeitgeberin berichtete, dass die Frage nach den Arbeitszeitwünschen ein fester 
Bestandteil ihrer Mitarbeitergespräche ist. So ist sie über die Arbeitszeitwünsche der Be-
schäftigten informiert und kann diese bei der nächsten Gelegenheit umsetzen. 
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derselben Qualifikation vorhanden sind. Je enger allerdings die funktion mit einer 
speziellen Person verbunden ist (zum beispiel hat nur diese Person eine bestimm-
te Qualifikation oder Zugang zu bestimmtem Wissen), desto schwieriger wird eine 
stundenreduzierung für diese stelle. in einigen informationsbroschüren wird daher 
für eine konsequente entkopplung von Person und stelle plädiert. inwiefern dies in 
den organisationen umgesetzt werden kann, muss weiter diskutiert werden.

flexible arbeitszeit
fragt man beschäftigte, was sie mit einem familienfreundlichen arbeitgeber ver-
binden, antworten die meisten mit flexiblen arbeitszeiten (vgl. bmfsfJ monitor fa-
milienforschung, 2009). Dies ist auch bei den befragten organisationen der fall: auf 
die frage, was für sie einen familienfreundlichen arbeitgeber ausmacht, haben die 
meisten interviewpartner mit flexiblen arbeitszeiten geantwortet.

„Im Zentrum steht für mich die zeitliche Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und den Auf-
gaben, die man rund um die Familie wahrnehmen muss“.

Deshalb geben auch 82% der organisationen an, flexible arbeitszeiten für ihre mit-
arbeiterinnen umzusetzen. 

hier muss man allerdings genau betrachten, was unter flexiblen arbeitszeiten ver-
standen wird. Dabei wird eine der unter 2.3 genannten besonderen rahmenbedin-
gungen sozialer organisationen bedeutsam: der Dienst am menschen. spontane 
flexibilität wie Gleitzeit und flexible tagesarbeitszeiten sind bei betreuungsaufga-
ben wie Pflege von menschen oder betreuung und erziehung von Kindern nur sehr 
eingeschränkt umzusetzen. unter flexibler arbeitszeit werden in den befragten 
organisationen vielmehr die folgenden Punkte verstanden (ergebnisse der inter-
views): 

Berücksichtigung familiärer Verpflichtungen bei der Dienst- und Schichtplange-•	
staltung
Da eine spontane flexibilität aufgrund der tätigkeit nicht möglich ist, wird bei der 
Dienst- und schichtplanung darauf geachtet, familiäre verpflichtungen so weit wie 
möglich zu berücksichtigen. 

Problematisch sind allerdings weiterhin situationen, in denen eine spontane flexi-
bilität erforderlich ist. hier sind die mitarbeiterinnen darauf angewiesen, dass eine 
Kollegin oder ein Kollege mit ihnen den Dienst tauscht. eine wichtige vorausset-
zung hierfür ist ein gutes und kollegiales Klima innerhalb eines teams. fühlen sich 
einzelne mitarbeiterinnen auf Dauer benachteiligt, da sie beispielsweise sehr häufig 
zeitlich ungelegene Dienste übernehmen müssen, kann das zu großer unzufrieden-
heit führen. für den arbeitgeber stellt sich hier die frage, wie sich solche ungerech-
tigkeitsgefühle zwischen den mitarbeiterinnen vermeiden lassen (siehe abschnitt 
4.3).

best Practice:
Um die Schichtplanung so weit wie möglich an die familiären Verpflichtungen der Mitar-
beiterInnen anzupassen, führen einige Organisationen einen Wunschdienstplan. In die-
sen können Beschäftigte ihre bevorzugte Arbeitszeit eintragen. Teilweise ist dieser auch 
öffentlich ausgehängt, was dazu führt, dass oftmals Lösungen zwischen den Kollegen 
gefunden werden, ohne dass der Arbeitgeber eingebunden werden muss.
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Flexible Termingestaltung im ambulanten Bereich•	
in bereichen, in denen vor allem ambulante leistungen angeboten werden, ist eine 
flexible arbeitszeitgestaltung deutlich einfacher, da die mitarbeiterinnen ihre ter-
mine selbstständig vereinbaren können. allerdings gibt es auch hier beispielsweise 
Krisensituationen, in denen die mitarbeiterinnen vor ort sein müssen. 

Jahres- und Lebensarbeitszeitkonten•	
einige organisationen verfügen über Jahres- oder lebensarbeitszeitkonten. meis-
tens finden sich diese allerdings in bereichen mit einem hohen anteil an verwal-
tungstätigkeiten.

Job-sharing
eine besondere form der teilzeit stellt das sogenannte Job-sharing dar. Job-sharing 
bedeutet, dass sich zwei arbeitnehmerinnen eine vollzeitstelle teilen. ein solches 
modell wird in 23% der organisationen umgesetzt.  in den interviews wurde berich-
tet, dass dies nur in wenigen bereichen mit klar definierten aufgabengebieten (z.b. 
in der Küche) möglich ist. bei den meisten tätigkeiten sind jedoch intensive abspra-
chen nötig, welche in einem Job-sharing-modell nur schwer umzusetzen sind. 

teilzeitausbildung
Die möglichkeit zur berufsausbildung in teilzeit ist seit 2005 gesetzlich verankert 
(§8 berufsbildungsgesetz). auf gemeinsamen antrag des oder der auszubildenden 
und der ausbildungsstelle kann die ausbildungszeit verkürzt oder verlängert wer-
den, wenn berechtigtes interesse besteht. berechtigtes interesse liegt unter ande-
rem vor, wenn der oder die auszubildende eigene Kinder oder pflegebedürftige 
angehörige betreut (vgl. empfehlung des hauptausschusses des bundesinstituts 
für berufsbildung, 2008: 7). 

Grundsätzlich ist teilzeitausbildung in zwei modellen möglich (vgl. bundesagentur 
für arbeit, 2010: 23f.):

teilzeitausbildung ohne verlängerung der ausbildungszeit insgesamt: Die •	
ausbildungszeit einschließlich berufsschulunterricht beträgt mindestens 25 
Wochenstunden, also 75% der wöchentlichen arbeitszeit. 

teilzeitausbildung mit verlängerung der ausbildungszeit insgesamt: Die aus-•	
bildungszeit wird um maximal ein Jahr verlängert. Die wöchentliche arbeitszeit 
beträgt mindestens 20 stunden.

Die möglichkeit zur teilzeitausbildung wird von 17,5%, also insgesamt sieben or-
ganisationen angeboten. viele berufsbilder in sozialen organisationen bedürfen al-
lerdings einer schulischen ausbildung (z.b. erzieherin, altenpflegerin etc.). ein Kon-
zept zur teilzeitausbildung muss also gemeinsam mit den fachschulen entwickelt 
werden. in den interviews berichtete eine organisation von einem solchen Konzept, 
einer Kooperation aus trägern, fachschulen, Job-center und bundesagentur. Das 
angebot richtet sich an alleinerziehende, die ausbildungszeit wird hier um ein hal-
bes Jahr verlängert und es werden Kinderbetreuungsmöglichkeiten angeboten. 
allerdings ist hier der erste ausbildungsjahrgang gerade erst gestartet, es müssen 
also noch erfahrungen gesammelt werden. es bestand aber eine große nachfrage 
nach den ausbildungsplätzen. 

best Practice:
Um MitarbeiterInnen bei plötzlich auftretendem Arbeitsanfall zu unterstützen, können 
Arbeitgeber einen finanziellen Zuschuss zu den eventuell anfallenden Babysitterkosten 
gewährleisten.
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4.2 arbeitsort
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neben der flexibilisierung der arbeitszeit ist die verlagerung des arbeitsortes eine 
weitere möglichkeit den mitarbeitern die vereinbarkeit von beruf und familie zu 
erleichtern. Die bekanntesten modelle sind dabei heimarbeit und telearbeit/home-
office. 

heimarbeit
als heimarbeit wird in dieser studie die möglichkeit bezeichnet, einzelne aufga-
ben mit nach hause zu nehmen und dort zu bearbeiten (z.b. vorbereitung von sit-
zungen). Diese möglichkeit bieten 70% der organisationen ihren beschäftigten an. 
Dies bezieht sich vor allen Dingen auf Dokumentationsaufgaben, die in sehr vielen 
organisationen von zu hause aus erledigt werden können. Zu diesem Zweck wird 
den mitarbeiterinnen meistens ein externer Zugang zum server der organisationen 
eingerichtet, um eine sichere Übertragung der Daten zu gewährleisten. allerdings 
berichteten die organisationen in den interviews auch bei der heimarbeit von be-
denken seitens des arbeitgebers: solche maßnahmen müssen von einem guten 
Zeiterfassungskonzept begleitet werden, da ansonsten ungerechtigkeitsgefühle 
entstehen könnten. 

home-office/telearbeit
bekommt man vom arbeitgeber einen eigenen arbeitsplatz zu hause eingerichtet 
und erledigt die meisten aufgaben von dort, spricht man von telearbeit beziehungs-
weise home-office. Dies setzen 22% der organisationen um, beziehungsweise pla-
nen eine umsetzung. Diese Zahl korrespondiert mit dem ergebnis, dass 77% der 
organisationen über eine formale anwesenheitspflicht verfügen. Dieses ergebnis 
ist ebenfalls den bereits dargestellten besonderen rahmenbedingungen sozialer 
organisationen geschuldet. es findet in erster linie „Dienst am menschen“ statt, der 
nicht von zu hause aus erledigt werden kann. Zudem wurden in einigen interviews 
auch große bedenken bezüglich eines home-office geäußert: die anwesenheit in 
der Dienststelle zeigt auch die Zugehörigkeit zum arbeitgeber beziehungsweise zu 
einem team. 
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4.3 elternförderung
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Maßnahmen bezüglich Elternförderung
Anteil der Organisationen, die diese Maßnahme umsetzen

besondere rücksichtnahme auf eltern
alle organisationen geben an, besondere rücksicht auf eltern zu nehmen, bei-
spielsweise bei der urlaubsplanung oder der erstellung des schichtplans. hier muss 
allerdings beachtet werden, dass es sich hauptsächlich um eine befragung der ar-
beitgeber handelt und dieses ergebnis somit nicht die einschätzung der arbeitneh-
merinnen widerspiegelt. Zudem bedeutet besondere rücksichtnahme nicht, dass 
die bedürfnisse der eltern dann tatsächlich berücksichtigt werden können. einige 
organisationen haben beispielsweise von Problemen insbesondere bei der urlaubs-
planung gesprochen, da alle eltern gerne in den sommerferien urlaub nehmen 
möchten. Die urlaubsplanung muss daher bei vielen organisationen schon weit im 
voraus erfolgen, damit eine Personaleinsatzplanung möglich ist. es wurde auch be-
richtet, dass teams teilweise gezielt aus Personen mit und ohne familienpflichten 
zusammengesetzt werden, um dieser Problematik zu entgehen.

mit dem thema rücksichtnahme auf eltern eng verbunden ist die frage nach dem 
umgang mit beschäftigten ohne familienpflichten. hier besteht die Gefahr von 
ungerechtigkeitsempfinden, wenn diese mitarbeiterinnen häufig einspringen und 
zeitlich ungünstige termine übernehmen müssen. fast alle organisationen haben 
in den interviews berichtet, dass es bezüglich dieser frage schon einmal Konflikte 
zwischen den beschäftigten gab. in den interviews wurde von unterschiedlichen 
strategien zum umgang mit dieser Problematik berichtet:

Werben um Verständnis/Sensibilisierung•	
eine arbeitgeberin hat berichtet, dass sie in solchen fällen versucht, in einem Ge-
spräch mit dem betroffenen mitarbeiter oder der betroffenen mitarbeiterin um 
verständnis für die situation zu werben und die notwendigkeit der maßnahme zu 
erläutern. 

Bewusstes Verteilen der Belastung•	
Die teamleiter achten bewusst darauf, dass nicht einzelne Personen überdurch-
schnittlich belastet werden. mitarbeiter mit familienpflichten werden daher gezielt 
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angesprochen, wenn zusätzliche aufgaben anfallen (z.b. organisation eines tages 
der offenen tür etc.), die sie trotz ihrer zeitlichen einschränkungen erledigen kön-
nen. eine organisation berichtete auch, dass sie speziell für solche Konflikte eine 
clearing-stelle eingerichtet hat, die bei Konflikten hinzugezogen werden kann. 

Breites Verständnis des Begriffs „Familie“•	
in den interviews kam in diesem Zusammenhang sehr schnell die frage auf, was ei-
gentlich unter dem begriff familie zu verstehen ist. Die erste assoziation mit familie 
ist selbstverständlich eigene Kinder oder nahe angehörige wie ehepartner, (Groß-)
eltern, etc. Dementsprechend bezieht sich ein Großteil der maßnahmen zur verein-
barkeit auch auf genau diesen Kernteil der familie. 

allerdings ist es auch in einer ganzen reihe von organisationen möglich und üb-
lich, dass beschäftigte beispielsweise ihren hund mit zur arbeit bringen und die 
Pausen dann auch zum einem ausgang mit dem tier nutzen. hierbei muss natür-
lich gewährleistet sein, dass der hund die arbeitsabläufe nicht beeinträchtigt und 
sich andere nicht durch das tier gestört fühlen. Das beispiel macht deutlich, dass es 
über die Kernfamilie hinaus ein breites spektrum an Gründen gibt, wieso beschäf-
tigte zeitlich eingeschränkt sind. für den arbeitgeber ist die auseinandersetzung 
mit dieser frage allerdings auch immer ein balanceakt: einerseits sollte er eine be-
wertung der verpflichtungen der beschäftigten vermeiden, da es sich teilweise um 
sehr persönliche Gründe handelt, in die der arbeitgeber auch keinen einblick hat. 
andererseits hat die flexibilität des arbeitgebers auch berechtigte Grenzen, wenn 
die eigentliche arbeit der beschäftigten dauerhaft beeinträchtigt wird. Zudem ist es 
wichtig, dass die argumente der beschäftigten insbesondere von den Kolleginnen 
akzeptiert und toleriert werden. 

Kontakt zu eltern in elternzeit
in fast allen infobroschüren und best-Practice-sammlungen zum thema verein-
barkeit von beruf und familie wird den arbeitgebern empfohlen, zu ihren mitar-
beiterinnen in elternzeit Kontakt zu halten und damit die Wahrscheinlichkeit einer 
(schnellen) rückkehr zu erhöhen. 

Diese empfehlung setzen 75% der organisationen um. Die ausgestaltung des Kon-
takthaltens ist dabei sehr unterschiedlich: häufig gibt es ein Geschenk der organi-
sation zur Geburt des Kindes, beschäftigte in elternzeit werden zu festen wie Weih-
nachtsfeiern etc. eingeladen und es gibt einige Wochen vor der geplanten rückkehr 
ein Gespräch bezüglich stundenreduzierung, arbeitszeit etc. in einigen interviews 
wurde allerdings auch berichtet, dass das Kontakthalten zwar gewollt aber nicht 
systematisch erfolgt. hier empfiehlt es sich eine systematische herangehensweise 
zu entwickeln.

best Practise
Kontakt durch Kollegen/Patenschaften: In den Interviews berichteten viele Organisatio-
nen, dass vor allen Dingen der Kontakt der Eltern zu den Kollegen, mit denen sie zusam-
mengearbeitet haben, wichtig ist. Oftmals gibt es auf dieser Ebene auch private und per-
sönliche Kontakte, die auch in der Elternzeit gehalten werden. Der Arbeitgeber kann diese 
Kontakte systematisch nutzen, in dem er beispielsweise sogenannte Patenschaften für 
Beschäftigte in Elternzeit einrichtet. Dabei wird zusammen mit der Mitarbeiterin, die in 
Elternzeit geht, eine Kollegin als Patin für diese Zeit bestimmt, welche zu der Mitarbeiterin 
Kontakt hält, sie informiert, zu Feiern einlädt etc. Der Vorteil von Patenschaften ist, dass 
Führungskräfte einerseits entlastet werden und die Mitarbeiterin andererseits weiterhin 
an ihren vorherigen Arbeitsbereich und ihre KollegInnen angebunden ist. 
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Phasenweise beschäftigung während der elternzeit
elternzeit ist nicht gleichbedeutend mit einem völligen ausstieg aus der organi-
sation. es gibt die möglichkeit, mitarbeiterinnen auch während der elternzeit ein-
geschränkt zu beschäftigen, beispielsweise im rahmen einer teilzeitbeschäftigung 
mit bis zu 30 stunden die Woche. man muss jedoch beachten, dass viele mitarbeite-
rinnen dies nicht wollen, sondern die elternzeit bewusst als auszeit und für ihre fa-
milie nutzen möchten. Die organisationen berichteten jedoch, dass es auch immer 
wieder anfragen gibt, auch während der elternzeit in geringem umfang zu arbei-
ten. 64% der organisationen machen dies möglich.

Wichtig ist hierbei, dass der arbeitgeber diese möglichkeiten zu beginn der eltern-
zeit offen kommuniziert. eine organisation berichtete beispielsweise, dass eine mit-
arbeiterin anfragte, ob sie in ihrer elternzeit bei einem anderen arbeitgeber tätig 
werden könnte.

„Da haben wir gefragt: warum denn bei einem anderen, warum nicht bei uns?“ 

Weiterbildung während elternzeit
Wie bereits dargestellt, ist elternzeit nicht gleichbedeutend mit einem kompletten 
ausstieg aus der arbeitstätigkeit. möglichkeiten die elternzeit zu nutzen bestehen 
darin, Qualifikationen der mitarbeiter aufzufrischen oder ihre Kompetenzen zu er-
weitern, indem man ihnen den Zugang zu Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnet.

Diese möglichkeit bieten 50% der organisationen ihren mitarbeitern an. bei dieser 
maßnahme stellt sich auch die frage, inwieweit so ein angebot von den mitarbei-
tern dann auch tatsächlich genutzt wird. empirische untersuchungen zu diesem 
thema haben ergeben, dass es eine große Differenz gibt zwischen dem anteil der 
mitarbeiter, die sich Weiterbildungsmöglichkeiten in der elternzeit wünschen und 
dem anteil der mitarbeiter, die diese angebote dann auch tatsächlich wahrnehmen 
(vgl. bmfsfJ, 2005: 334f.). Dies könnte auch eine begründung dafür sein, dass die 
hälfte der organisationen keine Weiterbildungen während der elternzeit anbietet. 

best Practise
Elternzeit für konzeptionelle Arbeit nutzen:
Eine Organisation berichtet, dass die Phase der Elternzeit zum einen dazu genutzt wird, 
um Qualifikationen wiederaufzufrischen (z.B. Erste-Hilfe-Kurs) und zum anderen um das 
Konzept der Organisation weiterzuentwickeln. Es finden regelmäßig Sitzungen statt, in 
denen das Konzept und die mittel- und langfristigen Ziele der Organisation diskutiert und 
festgelegt werden. Zu diesen Sitzungen werden auch die Mitarbeiter in Elternzeit einge-
laden. Durch diese Einbindung erhöht sich auch die Identifikation der Mitarbeiter mit der 
Organisationen und ihren Zielen.

best Practise
Beschäftigte in Elternzeit gezielt für kleine Projekte ansprechen:
In Organisationen fallen immer wieder kleine Aufgaben an, für die nicht viele Stunden 
nötig sind, beispielsweise eine Urlaubsvertretung, Betreuung eines Online-Angebotes 
oder Gestaltung einer Broschüre. Einige Arbeitgeber sprechen bei solchen Bedarfen ge-
zielt Beschäftigte in Elternzeit an.
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Wiedereinstiegsprogramm
eine weitere maßnahme, um die rückkehr von beschäftigten nach der elternzeit zu 
erleichtern sind spezielle einarbeitungsprogramme bei Wiedereinstieg. Gründe für 
diese einarbeitungsprogramme sind, dass während der elternzeit eventuell Weiter-
entwicklungen im arbeitsbereich stattgefunden haben, in welche die beschäftig-
ten erst wieder eingearbeitet werden müssen (beispielsweise eine neue software). 
Wiedereinstiegsprogramme bieten 35% der organisationen an, zudem haben 15% 
angeben, dass sie ein solches Programm planen.

spezielle anregungen für väter
ein interessanter aspekt bei maßnahmen der elternförderung ist auch die frage, 
ob diese maßnahmen sowohl von frauen als auch von männern in anspruch ge-
nommen werden oder ob die vereinbarkeit von beruf und familie hauptsächlich 
aufgabe der frauen ist. eine möglichkeit, diese frage zu beantworten ist ein direkter 
vergleich der inanspruchnahme familienfreundlicher maßnahmen durch männliche 
und weibliche beschäftigte. ein solcher vergleich ist in den betrachteten organisa-
tionen allerdings nur begrenzt sinnvoll, da der Großteil der belegschaft weiblich ist . 
in den interviews berichteten arbeitgeber allerdings immer wieder, dass das thema 
vereinbarkeit in ihrer organisation gerade deshalb von so großer bedeutung ist, 
weil sie hauptsächlich weibliche mitarbeiterinnen haben. 

„Wenn von meinen Kolleginnen die Kinder krank werden, bleiben immer die Frauen zu 
Hause, nie die Männer. Manchmal sage ich da auch, kannst du nicht mal deinen Mann 
fragen? Das funktioniert zwar auf dem Papier, aber in der Realität noch nicht.“

Über anregungen speziell für väter, familienfreundliche maßnahmen in anspruch 
zu nehmen, verfügen 11% der organisationen. eine strategie besteht beispielswei-
se darin, generell das thema Geschlecht und Geschlechterdifferenzierung in der 
organisation zu diskutieren und in diesem Zusammenhang auch die klassische auf-
gabenverteilung zu hinterfragen. 

best Practise
Anwendung von grundsätzlichen Einstiegsprogrammen auch bei Wiedereinstieg:
Einige Organisationen haben berichtet, dass sie ein grundsätzliches Einstiegsprogramm 
für neue Mitarbeiter haben und dieses in leicht modifizierter Form auch bei Wiederein-
stieg anwenden. Da werden beispielsweise Kollegen als Paten zugeteilt, die über Neue-
rungen im Arbeitsgebiet (rechtliche Regelungen, Software, Strukturen etc.) berichten und 
die Rückkehrer in diese einführen. 

best Practise
Regelmäßige Gespräche nach Wiedereinstieg: Nach Gründung einer Familie haben sich 
die Rahmenbedingungen für den Mitarbeiter beziehungsweise die Mitarbeiterin grund-
legend geändert. Viele Mitarbeiter möchten nach der Elternzeit zunächst mit reduzier-
ter Stundenzahl wiedereinsteigen und müssen eine Betreuungslösungen für das Kind 
finden. In dieser Situation bietet es sich an, regelmäßige Gespräche mit dem oder der 
Beschäftigten zu führen. Damit stellt man sicher, dass die vereinbarte Arbeitszeit noch 
passt oder dass man in Krisensituationen frühzeitig nach einer Lösung zu suchen kann.

best Practise
Einladung zum „Tag für neue Mitarbeiter“: Eine Organisation berichtete, dass regelmäßig 
einen sogenannten Tag für neue Mitarbeiter durchführen, zu dem dann explizit auch die 
Rückkehrer aus der Elternzeit eingeladen werden. Im Rahmen dieses Tages werden neue 
Kollegen vorgestellt und grundsätzliche Ziele, Leitlinien und Arbeitsweisen der Organisa-
tionen erläutert.
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4.4 Kinder- und angehörigenbetreuung
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Maßnahmen bezüglich Kinderbetreuung
Anteil der Organisationen, die diese Maßnahme umsetzen

Zunächst fällt auf, dass alle maßnahmen bezüglich Kinderbetreuung von etwa dem 
gleichen anteil an organisationen umgesetzt werden. Dies legt die vermutung 
nahe, dass einzelne organisationen alle maßnahmen anbieten und andere gar kei-
ne. eine genauere analyse der Daten ergibt jedoch ein anderes bild: die einzelnen 
maßnahmen werden von unterschiedlichen organisationen angeboten.

betriebliche Kinderbetreuung
unter betrieblicher Kinderbetreuung wird in dieser studie die vorhaltung sowohl 
eines eigenen betriebskindergartens als auch von einzelnen belegplätzen in exter-
nen einrichtungen verstanden. Dies bieten 17,5%, also sieben organisationen an. 
allerdings sind fünf dieser organisationen selbst Kindergärten, das heißt eine ent-
sprechende einrichtung und fachpersonal sind bereits vorhanden. 

Die anderen einrichtungen haben vor allem die folgenden drei Gründe genannt, 
wieso eine solche maßnahme für sie bisher nicht in frage kommt:

Die Organisation ist zu klein•	
Zum einen gibt es bei kleinen organisationen nur einen kleinen anteil an mitarbei-
tern, für die ein solches angebot überhaupt attraktiv wäre. Deshalb lohne sich die 
einrichtung einer eigenen betriebskita nicht. Zum anderen ist die reservierung von 
belegplätzen in einer externen einrichtung mit hohen Kosten verbunden, für die in 
kleinen organisationen keine ressourcen vorhanden sind.

Kein Bedarf bei der Beschäftigten•	
viele arbeitgeber haben berichtet, dass sie über einen sehr kontinuierlichen Per-
sonalstamm verfügen und der Großteil ihrer mitarbeiter und mitarbeiterinnen die 
familiengründungsphase bereits hinter sich hat. in einer organisation gab es bei-
spielsweise eine explizite bedarfsabfrage bezüglich Kinderbetreuung, hier wurde 
jedoch nur von einer mitarbeiterin ein bedarf zurückgemeldet. 

Ungünstiger Standort der Organisation•	
viele der befragten organisationen haben an einem bestimmten standort zwar ihre 
Zentralstelle, arbeiten ansonsten aber über das ganze stadtgebiet verteilt. Dement-
sprechend ist ein betriebskindergarten an einem standort für viele beschäftigte 
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nicht attraktiv, da sie sich mehr eine wohnortnahe betreuung für ihr Kind wünschen 
und sich gar nicht jeden tag in der Zentralstelle aufhalten.

Diese Gründe zeigen, dass beim thema Kinderbetreuung eine genaue analyse des 
bedarfs und der umsetzbarkeit stattfinden muss. viele träger wünschen sich hier 
eine gemeinsame initiative innerhalb des Paritätischen netzwerkes, in dem ja auch 
eine große anzahl an Kinderbetreuungseinrichtungen organisiert ist. Zwei organi-
sationen denken bereits an konkrete Kooperationen. 

Kinderferienangebote
ein Problem, das auch immer wieder in den interviews angesprochen wurde, ist 
die betreuung von schulkindern während der ferienzeiten oder auch von Kinder-
gartenkindern während der schließzeiten der einrichtungen im sommer. 15%, also 
sechs organisationen bieten daher selbst betreuung für mitarbeiterkinder in den 
ferien an. Dabei sind drei der einrichtungen selbst Kindergärten, welche meistens 
ein ferienangebot für die von ihnen betreuten Kinder geschaffen und dies auch für 
mitarbeiterkinder geöffnet haben. 

Die Gründe, warum ein solches angebot nicht besteht, sind ähnlich wie bei der fra-
ge nach betrieblicher Kinderbetreuung. hier gab es ebenfalls seitens der träger den 
Wunsch nach einer Kooperation innerhalb des Paritätischen. im verband sind viele 
organisationen vertreten, die über die expertise und die entsprechende infrastruk-
tur für eine solche betreuung verfügen (z.b. über eine Kinder- und Jugendfarm). 

Kinderfreundliche arbeitsplätze
in den zahlreichen infobroschüren zum thema vereinbarkeit von beruf und familie 
steht häufig die empfehlung, kinderfreundliche arbeitsplätze einzurichten. Damit 
ist beispielsweise die einrichtung eines eltern-Kind-Zimmers oder einer spielecke 
in der organisation gemeint, für den fall, dass eltern keine andere betreuungsmög-
lichkeit haben und ihr Kind daher im ausnahmefall mit zur arbeit bringen. hier ge-
ben 15% der organisationen an, solche arbeitsplätze zu besitzen. 

bei diesem thema wird wieder einer der bereits dargestellten besonderen rahmen-
bedingungen von sozialen organisationen wichtig: der Dienst am menschen. in 
den befragten organisationen wird ein Großteil der arbeit nicht im büro oder per-
manent an einem bestimmten standort geleistet, beispielsweise bei Pflegediensten 
oder ambulanten Jugendhilfeangeboten. Zudem gibt es arbeitsbereiche, welche 
nicht unbedingt für die anwesenheit von Kindern geeignet sind, beispielsweise 
eine schwangerenberatungsstelle oder auch die arbeit mit suchtabhängigen men-
schen. 

Weitere unterstützung bei Kinderbetreuung
15% der organisationen gaben an, weitere unterstützung bei der Kinderbetreuung 
zu leisten.

in den interviews wurden hier vor allen Dingen folgende maßnahmen beschrie-
ben:

Vermittlung an andere Träger•	
arbeitgeber informieren die beschäftigten über das angebot anderer Paritätischer 
träger, die sich mit dem thema Kinderbetreuung beschäftigen und vermitteln bei 
bedarf an diese weiter.
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Kinder können zur Arbeit mitgebracht werden•	
viele organisationen haben angegeben, dass beschäftigte ihre Kinder in ausnah-
mefällen mit zur arbeit bringen können, wenn keine andere betreuungsmöglichkeit 
gefunden werden kann. allerdings ist dies auch nur in bestimmten organisationen 
möglich, bei anderen ist diese maßnahme nicht mit dem arbeitsgebiet vereinbar 
(siehe vorheriger abschnitt zu Kinderfreundliche arbeitsplätze).

Beratungen zu Rechtsansprüchen•	
in einem interview berichtete der betriebsrat einer organisation, dass beschäftigte 
mit  Kindern sich immer wieder bei fragen zu rechtsansprüchen an ihn wenden. er 
führt daher häufig beratungsgespräche, in denen er die beschäftigten informiert, 
wann sie beispielsweise den anspruch auf einen Ganztagsplatz im Kindergarten ha-
ben und wie sie diesen geltend machen. 

Finanzielle Zuschüsse•	
Wie bereits erwähnt ist es in diesem rahmen beispielsweise möglich, babysitterkos-
ten zu übernehmen, wenn der mitarbeiter oder die mitarbeiterin an einer zeitlich 
ungünstig gelegenen besprechung teilnehmen muss. vereinzelt zahlen organisa-
tionen auch Zuschüsse zu Kinderbetreuungskosten wie tagespflege oder Krippen-
beiträge. hier muss allerdings beachtet werden, dass solche Zuwendungen strikten 
regeln unterliegen. 

insgesamt wird deutlich, dass der anteil der organisationen, die Kinderbetreuung 
für ihre mitarbeiter anbieten, deutlich geringer ist als in den anderen themenge-
bieten. Dies liegt zum einen sicher daran, dass viele organisationen mittlerweile 
über eine etwas ältere belegschaft verfügen, welche die Zeit der familiengründung 
bereits hinter sich hat. Zum anderen fühlen sich aber auch viele träger nicht in der 
lage, diese maßnahmen alleine zu organisieren, weil sie beispielsweise zu klein sind 
und nicht über die notwendigen ressourcen verfügen. in diesem bereich ist eine 
Kooperation zwischen verschiedenen organisationen innerhalb des Paritätischen 
daher besonders sinnvoll. 

4.5 Pflege von angehörigen
in vielen organisationen ist der Großteil der belegschaft in einer lebensphase, in 
der die Zeit der familiengründung bereits vorbei ist. Dies führt zu einem thema, 
welches auch auf politischer seite zurzeit diskutiert wird: der umgang mit beschäf-
tigten, die pflegebedürftige angehörige versorgen. 

Der Gesetzgeber hat in den letzten Jahren hier neue gesetzliche regelungen erlas-
sen (vgl. bmfsfJ, 2011: 12f.):

Pflegezeitgesetz
Das Pflegezeitgesetz sieht zwei instrumente vor, um beschäftigte mit Pflegeaufga-
ben zu unterstützen:

Kurzzeitige arbeitsverhinderung: tritt bei einem nahen angehörigen eine akute •	
Pflegesituation auf, haben beschäftigte das recht, der arbeit bis zu zehn tage 
fernzubleiben um eine bedarfsgerechte versorgung zu organisieren. Dieser an-
spruch der beschäftigten besteht unabhängig von der belegschaftsgröße oder 
der Dauer der betriebszugehörigkeit. Keine eindeutige aussage trifft das Gesetz 
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zu der frage nach entgeltfortzahlung in diesem fall. Diese muss im einzelfall 
geregelt werden.

längerfristige arbeitsbefreiung: in betrieben mit mehr als 15 beschäftigten ha-•	
ben mitarbeiter die möglichkeit, sich bis zu sechs monate freistellen zu lassen, 
um einen nahen angehörigen zu hause zu pflegen. Dabei ist auch ein Wech-
sel in teilzeitarbeit möglich. allerdings besteht in dieser Zeit kein anspruch auf 
arbeitsentgelt. außerdem muss der arbeitgeber dem Wunsch des mitarbeiters 
oder der mitarbeiterin nicht entsprechen, wenn dem dringende betriebliche 
Gründe entgegenstehen.

Familienpflegezeit
Das familienpflegezeitgesetz ist zum 01.01.2012 in Kraft getreten. Das Gesetz sieht 
vor, dass beschäftigte, die einen angehörigen pflegen, ihre arbeitszeit für zwei Jah-
re auf mindestens 15 stunden reduzieren können. Das einkommen wird allerdings 
nur halb so stark gekürzt wie die arbeitszeit, das heißt der arbeitgeber stockt das 
reduzierte Gehalt um 25% auf. nach den zwei Jahren Pflegezeit beginnt dann die 
sogenannte nachpflegephase. Der arbeitnehmer stockt seine arbeitszeit wieder 
auf das normale maß auf, der arbeitgeber reduziert das arbeitsentgelt aber um den 
in der Pflegephase gezahlten aufstockungsbetrag, um das Zeitwertkonto wieder 
auszugleichen.

Der arbeitnehmer oder die arbeitnehmerin muss allerdings auf eigene Kosten eine 
familienpflegezeitversicherung abschließen, für den fall der eigenen berufsunfä-
higkeit oder des todes.

Die meisten organisationen berichteten in den interviews, dass das thema in ihrer 
belegschaft noch nicht wirklich aktuell ist. sie sind aber alle davon überzeugt, dass 
die bedeutung in Zukunft stark zunehmen wird und sie sich damit beschäftigen 
müssen. 

Dabei wurde jedoch auch immer wieder eine reihe von Problemen benannt:

Gesetzliche Möglichkeiten sind nicht bekannt
insbesondere im Zusammenhang mit dem neu in Kraft getretenen familienpflege-
zeitgesetz besteht bei vielen organisationen noch ein erhebliches informationsdefi-
zit. teilweise sind auch die regelungen des Pflegezeitgesetzes noch nicht bekannt. 

Gesetzliche Möglichkeiten sind nicht passend
viele organisationen haben die gesetzlichen möglichkeiten aber auch deutlich kri-
tisiert. Positiv bewertet wird lediglich die möglichkeit zur kurzzeitigen freistellung, 
um eine pflegerische versorgung sicherzustellen. Dies wurde auch des Öfteren 
schon in anspruch genommen. Die reduzierung der arbeitszeit beziehungsweise 
die längerfristige arbeitsfreistellung kommt für viele beschäftigte aus finanziellen 
Gründen nicht in frage. und die familienpflegezeit wird von vielen arbeitgebern 
sehr kritisch gesehen, da nicht abschließend geregelt ist, was bei berufsunfähigkeit 
oder tod oder Kündigung des arbeitnehmers passiert. Zudem ist die Pflegephase 
nach zwei Jahren beendet, unabhängig davon, ob der oder die angehörige dann 
weiterversorgt werden muss. 
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Hemmungen bezüglich des Themas
einige arbeitgeber haben bestätigt, dass es seitens der beschäftigten auch immer 
wieder hemmungen gibt, offen über das thema pflegebedürftige angehörige zu 
sprechen. teilweise ist erst in den betrieblichen eingliederungsgesprächen nach 
langer Krankheit des beschäftigten herausgekommen, dass die Krankheit unter an-
derem durch die hohe belastung mit der Pflegetätigkeit zustande kam. Wichtig ist, 
dass der arbeitgeber das thema selbst immer wieder offen kommuniziert und da-
durch enttabuisiert.

trotz dieser offenen fragen und Problemstellungen geben 18% der organisationen 
an, bereits unterstützung für pflegende mitarbeiter zu leisten. 

4.6 familienunterstützende Dienstleistungen
als weitere möglichkeit, beschäftigte mit familienpflichten zu unterstützen, kön-
nen organisationen die ressourcen der organisation vergünstigt zur nutzung zur 
verfügung stellen. Dies bieten 39,5% der organisationen ihren beschäftigten an. 
hinter diesem sammelbegriff verbirgt sich eine ganze reihe von maßnahmen und 
vergünstigungen, welche organisationen ihren mitarbeitern gewähren:

unentgeltliche/vergünstigte nutzung der räume für feierlichkeiten•	

fahrzeugnutzung gegen Kostenbeteiligung (z.b. für umzüge)•	

nutzung von spielräumen am Wochenende•	

Günstige Kreditaufnahme über die organisation•	

verweis an sozialberatungsangebote anderer paritätischer mitgliedsorganisa-•	
tionen

unentgeltliche verleihung von materialien wie Geschirr und mobiliar•	

vergünstigte nutzung von organisationseigenen haushaltsnahen Dienstleis-•	
tungen (Wäscheservice, catering, Gartenpflege, etc.)

vergünstigtes mittagessen in der Kantine•	

best Practise
Bereitstellung von Informationsmaterial: Zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Pflege 
gibt es mittlerweile viel Informationsmaterial. Eine Arbeitgeberin berichtet beispielswei-
se, dass sie die Broschüre „Pflegebedürftig - Was tun?“ des Paritätischen Gesamtverban-
des verteilt hat und diese von den Mitarbeitern als sehr hilfreich empfunden wurde.

best Practise
Vermittlung an Experten: Im Paritätischen sind viele Organisationen Mitglied, die in der 
Pflege älterer Menschen tätig sind und über ein großes Fachwissen verfügen. Dieses 
Wissen kann genutzt werden, in dem man einzelne Mitarbeiter an die Organisationen 
verweist oder Fachleute zu Vorträgen über Hilfemöglichkeiten und Empfehlungen für 
pflegende Angehörige einlädt. Zudem gibt es in Bremen mehrere Stellen, an denen ein 
solches Wissen gebündelt und aufbereitet wird, beispielsweise in den Pflegestützpunk-
ten oder den Dienstleistungszentren. Auch hierhin kann ein Arbeitgeber seinen Mitar-
beitern den Kontakt vermitteln.
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bei diesen maßnahmen muss allerdings beachtet werden, dass für die beschäftigten 
kein sogenannter „geldwerter vorteil“ entsteht, denn dieser muss versteuert werden. 
Grundsätzlich gilt, dass ein arbeitgeber jedem mitarbeiter oder jeder mitarbeiterin 
pro monat sachleistungen im Wert von maximal 40 euro zukommen lassen darf, 
ohne dass diese versteuert werden müssen. eine ausnahme bildet die Übernahme 
von Kinderbetreuungskosten, hier gilt die beschränkung von 40 euro nicht. es ist 
also möglich, dass ein arbeitgeber den Kindergartenbeitrag für ein mitarbeiterkind 
ganz oder teilweise übernimmt. allerdings muss der oder die beschäftigte für jeden 
monat nachweisen, dass diese Kosten angefallen sind.

4.7 nutzen familienfreundlicher maßnahmen
insbesondere der vorherige abschnitt zu familienunterstützenden Dienstleistungen 
hat gezeigt, dass die umsetzung von maßnahmen zur vereinbarkeit von beruf und 
familie für die arbeitgeber durchaus mit Kosten verbunden sein kann. Damit sind 
nicht nur finanzielle ressourcen gemeint, viele maßnahmen sind auch mit einem ho-
hen organisatorischen aufwand verbunden. angesichts dieser Kosten wurden die 
organisationen auch gefragt, welchen nutzen sie in der umsetzung familienfreund-
licher maßnahmen sehen. im folgenden schaubild sind die antworten, gegliedert 
in die drei bereiche beschäftigte, organisation und außenwirkung dargestellt. 

mitarbeitende organisation außenwirkung
höhere arbeitszufrie-•	
denheit (9x)

höhere identifikation •	
mit dem unternehmen 
(4x)

höhere motivation (4x)•	

offener umgang mit •	
belastungen

ausgewogenere/weni-•	
ger gestresste mitarbei-
ter (2x)

steigerung der leis-•	
tungsfähigkeit

Kompensation der •	
niedrigen Gehälter

geringere psychische •	
belastung der ma

langfristige bindung •	
von mitarbeitern (9x)

leichterer einstieg von •	
müttern (4x)

wenig Personalwechsel •	
(3x)

geringere ausfallzeiten •	
(2x)

verbesserung des •	
teamklimas

gutes betriebsklima•	

verbesserung der ar-•	
beitsorganisation

flexiblere mitarbeiter•	

mitarbeiter kehren •	
nach Pausen zurück

Gewinnung von fach-•	
kräften (7x)

guter ruf als arbeitge-•	
ber 

akquise von jüngerem •	
Personal

bessere außenwirkung•	

positiver imagetransfer•	
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5. familienbewusste organisationskultur

Der schwerpunkt des vorherigen Kapitels lag hauptsächlich auf der frage, welche 
maßnahmen zur vereinbarkeit von beruf und familie von den organisationen um-
gesetzt werden, welche erfahrungen gemacht werden und welche schwierigkeiten 
es gibt. Die bereitstellung von maßnahmen ist allerdings nur ein aspekt der verein-
barkeit von beruf und familie. ebenso wichtig ist der aspekt der organisationskul-
tur, also welche einstellungen in der organisation zu diesem thema vorherrschen 
und ob die vereinbarkeit von beruf und familie auch tatsächlich gelebt wird. Dazu 
gehört die frage, wie die angebote kommuniziert werden, ob eine inanspruchnah-
me dieser angebote auch seitens der führungskräfte akzeptiert wird und ob famili-
enfreundlichkeit als zentrales merkmal der organisation verstanden wird. 

5.1 informationen über mitarbeiterbedürfnisse

20%

30%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Organisation besitzt systematische Informationen
über

Mitarbeiterbedürfnisse

Mitarbeiterbedürfnisse werden regelmäßig erfragt

Mitarbeiter werden in Planungen von Maßnahmen
aktiv eingebunden

Informationen über Bedürfnisse
Anteil der Organisationen, die dies umsetzen

 

ein aspekt im Zusammenhang mit organisationskultur ist die frage, inwieweit die 
maßnahmen auch auf die tatsächlichen bedürfnisse der beschäftigten abgestimmt 
sind. eine möglichkeit, bedarfsgerechte angebote zu schaffen, ist die einbeziehung 
von beschäftigten schon bei der Planung der maßnahmen. 

hier geben 60% der organisationen an, dies zu tun. bei der interpretation dieses er-
gebnisses muss allerdings beachtet werden, dass viele organisationen keine syste-
matische herangehensweise an das thema besitzen, sondern im einzelfall individu-
elle lösungen für den mitarbeiter oder die mitarbeiterin entwickeln. Dadurch sind 
die beschäftigten dann selbstverständlich an der Planung der maßnahme beteiligt. 

um diese vorgehensweise zu systematisieren, könnte beispielsweise eine arbeits-
gruppe aus arbeitgebern und arbeitnehmern eingerichtet werden, die sich mit 
dem thema vereinbarkeit von beruf und familie auseinandersetzt und prüft, wel-
che maßnahmen für die organisation sinnvoll sind. für viele organisationen ist das 
allerdings aufgrund ihrer geringen Größe nicht umsetzbar. auch hier ist zu überle-
gen, ob eine solche arbeitsgruppe auf Paritätischer ebene denkbar wäre.

Die beiden folgenden ergebnisse scheinen zunächst im Widerspruch zu stehen: 
30% der organisationen geben an, die bedarfe der mitarbeiter zu vereinbarkeit von 
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beruf und familie regelmäßig zu erfragen, aber nur 20% besitzen systematische in-
formationen. bei der analyse der bedarfserhebungen löst sich dieser Widerspruch 
auf. bedarfe werden in den meisten organisationen nicht über mitarbeiterbefra-
gungen erhoben, sondern über das informelle Gespräch zwischen arbeitgeber und 
arbeitnehmer. viele organisationen sind so klein, dass sich alle untereinander gut 
kennen und auch über die bedürfnisse der anderen informiert sind. Der informati-
onsaustausch findet dabei über das beiläufige Gespräch in der Küche oder auf dem 
flur statt. Das sind jedoch keine systematisch erhobenen informationen. 

Diese ergebnisse führen zu der grundsätzlichen frage, ob eine solche systematische 
bedarfsabfrage zum beispiel in form von regelmäßigen mitarbeiterbefragungen 
sinnvoll oder notwendig ist. in den interviews wurden zu dieser frage verschiedene 
argumente diskutiert:

Pro Bedarfsabfrage:
bedürfnisse sind nicht bekannt: trotz der beschriebenen informellen Gesprä-•	
che zu diesem thema haben viele organisationen keine informationen über die 
bedarfe ihrer mitarbeiter. Dies wurde vor allen Dingen bei einer frage deutlich: 
die arbeitgeber wurden gebeten, die anzahl der beschäftigten anzugeben, die 
familienpflichten (Kinderbetreuung und/oder Pflege von angehörigen) zu er-
füllen haben. Die ergebnisse zu dieser frage waren allerdings nicht auswertbar. 
viele haben „keine ahnung“ angegeben oder offensichtlich falsche Zahlen (drei 
Personen mit familienpflichten bei 200 beschäftigten). 

mitarbeiter müssen ihren bedarf selbst kommunizieren: Dieser Punkt ist eine •	
folge des fehlenden Kenntnisstandes: wenn beschäftigte einen bedarf hinsicht-
lich vereinbarkeit von beruf und familie haben, müssen sie diesen aktiv kom-
munizieren und bei ihren vorgesetzten ansprechen. Wie am beispiel Pflege von 
angehörigen bereits ausgeführt, gibt es aber beschäftigte, die sich nicht trauen, 
ihren bedarf zu äußern. 

Contra Bedarfsabfrage:
Kleine organisationen: Wie im zweiten Kapitel dargestellt, handelt es sich bei •	
den meisten organisationen um kleine und mittlere einrichtungen, in denen 
sich die meisten beschäftigten gut kennen. hier sind regelmäßige mitarbeiter-
befragungen kein geeignetes instrument, da beschäftigte diese als überflüssig 
empfinden und daher nicht bereit sind, daran teilzunehmen. 

erwartungen: mit einer abfrage werden bei den beschäftigten auch immer •	
erwartungen geweckt („Wenn wir dazu schon befragt werden, wird es da be-
stimmt bald etwas geben“). Können diese dann nicht erfüllt werden, führt das 
ebenfalls zu unzufriedenheit.

best Practise
Konkrete Maßnahmen abfragen: Eine Organisation berichtete, dass sie in ihrem Intranet 
ein Modul installiert hat, mit dem sie die Meinungen der Mitarbeiter zu bestimmten The-
men abfragen können. Die Mitarbeiter können mit einem Mausklick Zustimmung oder 
Ablehnung signalisieren, die Teilnahme ist freiwillig. Dort wird der Bedarf an konkreten 
Maßnahmen abgefragt, z.B. Kinderferienbetreuung in den kommenden Sommerferien. 
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5.2 informationen über maßnahmen und unterstützungs- 
bedarfe
hier steht die frage im vordergrund, wo sich arbeitgeber informieren, wenn sie 
maßnahmen zur vereinbarkeit von beruf und familie planen.

Die wichtigste informati-
onsquelle für die arbeit-
geber ist das internet: 
dieses nutzen knapp 
70% der organisationen 
um sich über möglich-
keiten zur vereinbarkeit 
von beruf und familie zu 
informieren. am zweit-
häufigsten (von 63% der 
organisationen) wurde 
der Paritätische genannt. 
in den interviews wurde 
hier immer wieder auf 
die arbeitskreise hinge-

wiesen, in denen sich die arbeitgeber mit Kollegen und Kolleginnen austauschen 
können („Wie macht ihr das eigentlich?“). ebenfalls sehr hilfreich in diesem Zusam-
menhang ist die beratung zu arbeitsrechtlichen fragen. ausreichend vom Paritäti-
schen unterstützt fühlen sich 52% der organisationen (bei 27 antworten). Die dritte 
wichtige informationsquelle (genutzt von 51% der organisationen) sind staatliche 
stellen, wie beispielsweise die sozialbehörde oder auch das bundesministerium für 
familie, senioren, frauen und Jugend. 

Kooperationen mit anderen zum thema vereinbarkeit von beruf und familie haben 
15% der organisationen geschlossen. von den organisationen, die keine Koopera-
tion haben, wünscht sich allerdings über die hälfte eine solche Kooperation. Dies 
scheitert jedoch oftmals an fehlenden ressourcen. Denkbar ist hier die schaffung 
eines netzwerkes innerhalb des Paritätischen.

Wo informieren Sie sich als Arbeitgeber? (Mehrfachnennung möglich)
anteil der organisationen, die sich bei folgender stelle informieren:

internet:    69% •	

Paritätischer:  63% •	

staatliche stelle: 51% •	

Kammern:   26% •	

rechtsberatung:   23%•	

sonstiges:      23%•	

Kammern:   26% •	

sozialleistungsträger: 20%•	



32

Dies ist auch einer der drei hauptpunkte, die sich die mitgliedsorganisationen sei-
tens des Paritätischen an unterstützung wünschen. 

In welcher Form wünschen Sie sich Unterstützung seitens des Paritätischen?
(antworten auf offene frage)

informationen beispiele/ideen netzwerk/austausch
informationen über för-•	
dermöglichkeiten

informationen über un-•	
terstützungsmöglich-
keiten

fachtage•	

Praxisbeispiele•	

anregungen•	

beratung über zusätzli-•	
che ideen

beispiele und vorbilder•	

austausch mit anderen •	
einrichtungen

Koordinierung/Planung •	
für kleine träger

netzwerke•	

 gemeinsame Konzepte •	
und Projekte

5.3 Kommunikation mit den mitarbeitenden
Die frage, wie maßnahmen zur vereinbarkeit von beruf und familie mit den be-
schäftigten kommuniziert werden, hat mehrere aspekte. 

ein aspekt ist die generelle akzeptanz von familienkarrieren durch den arbeitgeber. 
ein indikator hierfür ist die anteilnahme des arbeitgebers an familiären ereignissen 
der beschäftigten wie Geburt eines Kindes, hochzeit etc. hier geben alle (100%) or-
ganisationen an, an solchen ereignissen anteil zu nehmen. meistens ist dies ver-
bunden mit einem Glückwunsch und einem kleinen Geschenk, oftmals wird hierfür 
im Kollegenkreis Geld gesammelt. eine arbeitgeberin berichtete, dass sie von den 
beschäftigten erwarten, dass ein neugeborenes den Kolleginnen und Kollegen vor-
gestellt wird. 

ein zweiter zentraler aspekt der Kommunikation ist die frage, wie die beschäftigten 
über maßnahmen zur vereinbarkeit von beruf und familie informiert werden. Wer-
den die möglichkeiten auch von den führungskräften immer wieder kommuniziert 
und erläutert oder melden beschäftigte zuerst ihren bedarf an und werden dann 
passende lösungen gesucht?

Die ergebnisse der studie deuten darauf hin, dass die mitgliedsorganisationen hin-
sichtlich der Kommunikation über maßnahmen zur vereinbarkeit von beruf und fa-
milie eher den letztgenannten Weg verwenden. 

Wie häufig informieren Sie Ihre Beschäftigten über Maßnahmen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie?

selten eher selten eher oft oft bei bedarf
17,5% 27,5% 5% 2,5% 47,5%

Dieses schaubild zeigt, dass knapp die hälfte (47,5%) der arbeitgeber ihre beschäf-
tigten dann informieren, wenn bei diesen ein konkreter bedarf besteht. Die andere 
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hälfte (45%) der organisationen gibt an, dass sie ihre mitarbeiter und mitarbeiterin-
nen eher selten beziehungsweise selten informieren. Diese ergebnisse korrespon-
dieren mit dem in abschnitt 4.1 dargestellten befund, dass viele arbeitgeber eher 
individuelle lösungen im einzelfall suchen und weniger über ein systematisches 
angebot an maßnahmen verfügen. 

Dies bestätigt auch das folgende schaubild. hier ist dargestellt, welche Kommuni-
kationswege arbeitgeber verwenden, um ihre mitarbeiter und mitarbeiterinnen 
über maßnahmen zur vereinbarkeit von beruf und familie zu informieren.

 

8%

8%

11%

11%

22%

95%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Intranet

Newsletter

Infoveranstaltungen

Sonstiges

Broschüre/Flyer

Persönliche Gespräche

Kommunikationswege
Anteil der Organisationen, die folgende Mittel nutzen

Der mit abstand am häufigsten verwendete Kommunikationsweg ist das persönli-
che Gespräch, dies wird von 95% der organisationen verwendet. 22% nutzen bro-
schüren beziehungsweise flyer zur information. aus den interviews ist bekannt, 
dass es sich dabei nicht unbedingt um broschüren handelt, welche sich ausschließ-
lich mit dem thema beschäftigen. vielmehr werden die maßnahmen in allgemei-
nen handbüchern und handreichungen für die arbeitnehmer dargestellt. ähnlich 
verhält es sich bei den infoveranstaltungen: auch diese sind selten speziell zur frage 
vereinbarkeit von beruf und familie, vielmehr wird dieses thema in einem größeren 
rahmen ebenfalls angesprochen. 

regelmäßige informationswege wie den newsletter oder das intranet nutzen je-
weils 8% der organisationen. 

5.4 Werbung mit vereinbarkeit von beruf und familie
97,5% der organisationen sind der ansicht, dass arbeitgeber, welche ihren mitar-
beitern und mitarbeiterinnen gute möglichkeiten zur vereinbarkeit von beruf und 
familie bieten, einen vorteil bei der Gewinnung von qualifizierten fachkräften ha-
ben. in der studie wurden die organisationen daher auch gefragt, ob sie bewusst 
mit ihren maßnahmen werben.
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eine möglichkeit der Werbung ist, die vereinbarkeit von beruf und familie als grund-
sätzliches Ziel der organisation im leitbild zu verankern.

Ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie Teil ihres Leitbildes?

Ja nein Kein leitbild vorhanden
20% 65% 15%

Dieses ergebnis zeigt zunächst, dass 85% der organisationen über ein leitbild ver-
fügen. 20% haben in diesem explizit auch die vereinbarkeit von beruf und familie 
zum thema gemacht. Dabei werden sowohl einzelne maßnahmen genannt (z. b. 
Kinderbetreuung, arbeitszeitkonten) als auch familienfreundlichkeit als generelles 
thema identifiziert.

eine weitere möglichkeit mit der vereinbarkeit von beruf und familie zu werben ist, 
dies gezielt in stellenanzeigen (beispielsweise unter der rubrik „Wir bieten“) anzu-
sprechen. Diesen Weg verfolgen 7,5%, also drei organisationen.

in den interviews haben viele organisationen argumentiert, dass sie nicht offen-
siv werben möchten, da sie nicht in jedem fall zusichern können, den bedarf des 
mitarbeiters oder der mitarbeiterin berücksichtigen zu können. häufiger wird statt-
dessen mit dem „guten betriebsklima“ geworben. einzelne arbeitgeber berichteten 
allerdings auch, dass ihnen die idee bisher noch nicht gekommen war und sie sich 
nun damit auseinandersetzen werden. 

beispiele für leitbilder:

Hans-Wendt-Stiftung:•	
„Weiterhin beteiligen wir uns...an der förderung neuer arbeitszeitmodelle, wie z.b. teil-
zeitarbeit und arbeitszeitkonten“

(Quelle: http://www.hans-wendt-stiftung.de/leitbild-der-stiftung.html)

frauenbetriebe quirl:•	
„satzungsgemäß verfolgt er [der verein] folgende Zwecke: …Wiedereintritt in das er-
werbsleben zu ermöglichen (z.b. durch berufliche Qualifizierung und durch Kinderbe-
treuungsangebote)“

(Quelle: http://www.quirl-bremen.de/index.php/verein)

comeback gmbh:•	
„so haben motivation und Zufriedenheit der mitarbeiterinnen einen hohen stellenwert. 
hierzu gehören familienfreundlichkeit, arbeitsplatzsicherheit, klare aufgabengliede-
rung, Weiterbildung und die förderung kreativer entwicklung“

(Quelle: http://www.comebackgmbh.de/wp-content/uploads/2011/04/1.1-leitbild.pdf )

Paritätische Pflegedienste Bremen:•	
„Dazu gehören arbeitsbedingungen, bei denen sich beruf und familiäre verpflichtungen 
unter einen hut bringen lassen, flexible arbeitszeiten, kurze arbeitswege und die be-
rücksichtigung persönlicher Wünsche“

(Quelle:http://www.ppd-bremen.de/mitarbeiter/mitarbeiter.php?menuiD=mitarbeiter)
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5.5 einstellung der führungskräfte
ein zentraler aspekt einer familienbewussten organisationskultur ist die einstellung 
der führungskräfte zu dem thema. Die angebotenen maßnahmen haben keinen 
nutzen, wenn die führungskraft signalisiert, dass sie mit der inanspruchnahme 
nicht einverstanden ist. 

in der studie wurde daher auch versucht, die einstellung der führungskräfte zu er-
fassen. Dabei muss man allerdings beachten, dass hier die arbeitgeber selbst be-
fragt wurden. Die folgenden ergebnisse stellen also nicht die meinung der beschäf-
tigten dar:

 

18%

65%

71%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Qualifizierungen für Führungskräfte

Führungskräfte leben Vereinbarkeit vor

Vereinbarkeit ist Teil der Mitarbeitergespräche

Einstellung der Führungskräfte

in 71% der organisationen nutzen führungskräfte die regelmäßig stattfindenden 
mitarbeitergespräche, um das thema vereinbarkeit von beruf und familie aktiv auf-
zugreifen. mitarbeitergespräche eignen sich vor allen Dingen dazu, langfristige be-
darfe und Perspektiven des mitarbeiters oder der mitarbeiterin zu erfragen, wie bei-
spielsweise der Wunsch nach stundenaufstockung oder –reduzierung. Da die 
Gespräche in der regel einmal im Jahr stattfinden, können hier allerdings keine 
spontan notwendigen lösungen gefunden werden. 

sehr wichtig ist auch die frage, ob die führungskräfte selbst die vereinbarkeit von 
beruf und familie vorleben, indem sie beispielsweise selbst die maßnahmen nut-
zen. Dies bejahen 65% der organisationen. in den interviews wurde deutlich, dass 
es oftmals einen entscheidenden unterschied macht, ob die führungskräfte selbst 
betroffen sind und dadurch eventuell ein größeres verständnis für die situation ha-
ben. Wenn sie die situation selbst kennen, erhöht das auch die Wahrscheinlichkeit, 
dass die initiative zu einer auseinandersetzung mit dem thema auch direkt von der 
führungskraft ausgeht und diese nicht nur auf an sie herangetragene anforderun-
gen reagiert. 

18% der organisationen bieten entsprechende Qualifizierungen für ihre führungs-
kräfte an. Dabei handelt es sich jedoch weniger um spezielle schulungen zur verein-
barkeit. vielmehr ist das thema oftmals teil allgemeiner führungskräfteschulungen, 
z.b. von leitungscoachings.
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5.6 hemmnisse für die einführung von maßnahmen
Die organisationen wurden auch gefragt, warum sie bestimmte maßnahmen zur 
vereinbarkeit nicht einführen. Das Ziel war herauszufinden, ob hier strukturelle oder 
inhaltliche Gründe genannt werden.

trifft zu teils/teils trifft nicht zu
Kein bedarf seitens der mitar-
beiterinnen

17,5% 50% 32,5%

Gesetzliche maßnahmen sind 
ausreichend

13% 45% 42%

aufwand/Kosten zu hoch 40% 31% 29%
organisation zu klein 46% 26% 28%
nicht vereinbar mit arbeits-
abläufen

44% 31% 25%

 

Die ergebnisse zeigen, dass hier strukturelle Gründe überwiegen. Der am häufigs-
ten genannte Grund (46%) ist die Größe der organisationen. eng damit verbunden 
ist der Grund, dass der aufwand und die Kosten für die einführung der maßnahmen 
zu hoch sind (dies geben 40% der organisationen an). eine weitere begründung 
liegt in den besonderen tätigkeitsfeldern der organisationen: viele maßnahmen 
sind nicht vereinbar mit den betreuungsintensiven arbeitsabläufen oder der arbeit 
im schichtsystem (dies geben 44% der organisationen an).

Dies zeigt, dass die organisationen vor allen Dingen eher an strukturellen rahmen-
bedingungen scheitern, das thema selbst aber für sehr wichtig halten. so sind ledig-
lich 13% der ansicht, die gesetzlich vorgegebenen maßnahmen sind ausreichend 
und 17,5% glauben, dass bei ihren beschäftigten kein bedarf besteht. 

auch hier zeigt sich handlungsbedarf für den Paritätischen als Dachverband. Ge-
meinsam ließen sich lösungen für die Überwindung der strukturellen Probleme 
suchen. 
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Das Ziel der vorliegenden studie war es, folgende fragen zu 
beantworten:

Welche Bedeutung hat das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Mit-
gliedsorganisationen des Paritätischen? 
Das thema vereinbarkeit von beruf und familie ist in nahezu allen untersuchten 
organisationen ein wichtiges thema. Die befragten arbeitgeber erwarten zudem, 
dass die bedeutung des themas vor allem für die Personalgewinnung in Zukunft 
stark zunehmen wird. nahezu alle organisationen glauben, dass gute möglichkei-
ten zur vereinbarkeit von berufs- und familienleben Wettbewerbsvorteile bei der 
Gewinnung qualifizierter fachkräfte bieten. 

Welche Maßnahmen setzen die Mitglieder um? 
viele Paritätische mitglieder haben interessante und kreative maßnahmen entwi-
ckelt, um mitarbeiterinnen zu halten und zu gewinnen. Davon zeugen die zahlrei-
chen best-Practice beispiele in dieser studie. Dabei muss allerdings beachtet wer-
den, dass für soziale organisationen andere rahmenbedingungen gelten als für 
produzierende unternehmen und daher viele maßnahmenvorschläge aus letztge-
nanntem bereich nicht einfach implementiert werden können. Die meisten maß-
nahmen werden im bereich flexibilisierung der arbeitszeit umgesetzt, in dem für 
jeden mitarbeiter und jede mitarbeiterin individuelle lösungen für ihren bedarf 
gesucht werden. ein thema, was derzeit noch nicht aktuell ist, von dem aber viele 
arbeitgeber glauben, dass es in Zukunft sehr wichtig werden wird, ist die unterstüt-
zung von mitarbeitern, die angehörige pflegen. 

An welcher Stelle wünschen sich die Mitgliedsorganisationen Unterstützung?
bei den meisten der betrachteten organisationen handelt es sich um kleine und 
mittlere unternehmen. Diesen organisationen fehlen oftmals die ressourcen, um 
maßnahmen, z.b. betriebliche Kinderbetreuung, umzusetzen. sie wünschen sich 
daher vom Dachverband vor allem netzwerkarbeit, ideen für maßnahmen, best-
practise-beispiele oder auch hinweise auf fördermöglichkeiten.

nicht zuletzt bietet die studie anknüpfungspunkte für weitere forschungsarbeiten. 
Wie bereits dargestellt, wurden hauptsächlich die arbeitgeber, also die Geschäfts-
führungen und vorstände der organisationen befragt. interessant wäre hier eine 
ähnliche befragung der arbeitnehmer, mit der auch mögliche Diskrepanzen zwi-
schen den beiden sichtweisen aufgezeigt werden können.
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