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Auf die Berufung des Beklagten werden das Urteil des Sozialgerichts
Freiburg vom 23. Oktober 2020 aufgehoben und die Klage abgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind in beiden Instanzen nicht zu erstatten.

Â 

Tatbestand

Zwischen den Beteiligten des Rechtsstreits, der durch die Tochter, der jetzigen
KlÃ¤gerin, als Rechtsnachfolgerin der am 8. November 2020 Verstorbenen
fortgefÃ¼hrt wird, ist die GewÃ¤hrung von Leistungen nach dem Gesetz Ã¼ber die
EntschÃ¤digung der Opfer von Gewalttaten (OEG) aufgrund behaupteten
Missbrauchs in der Kindheit streitig.

Die Verstorbene war am 1. April 1966 geboren und jobbte nach dem
Realschulabschluss zunÃ¤chst in der Fabrik. Nach vier Jahren musste sie diese
TÃ¤tigkeit aufgrund von Allergien aufgeben und fÃ¼hrte eine
UmschulungsmaÃ�nahme zur Erzieherin bis 1992 durch. Von 1993 bis 1997
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arbeitete sie in diesem Beruf, teilweise in leitender Funktion und wurde von einem
anderen Kindergartenbetrieb abgeworben. Die TÃ¤tigkeit konnte wegen
psychischer BeeintrÃ¤chtigungen nicht fortgefÃ¼hrt werden. Von 1998 bis 1999
nahm sie an einer BildungsmaÃ�nahme teil und absolvierte von 2000 bis 2002 eine
Ausbildung zur Mediengestalterin. Da sie gegen Ende der Ausbildung schwanger
wurde, konnte sie in dem Beruf nicht mehr FuÃ� fassen. Nach dem Bezug von
Arbeitslosen- und Ã�bergangsgeld, bekam sie Leistungen nach dem Zweiten Buch
Sozialgesetzbuch (SGB II) und erhielt zuletzt Rentenleistungen der Deutschen
Rentenversicherung Bund (DRV). Mit Bescheid vom 10. Juli 2007 erkannte das LRA
einen GdB von 50 seit dem 1. Juni 1997, 40 vom 1. Juni 1998 bis 31. Dezember
2004, wiederum 50 ab dem 1. Januar 2005 (seelische StÃ¶rung Teil-GdB 40; Ausfall
der rechten Niere Teil-GdB 30) an und erhÃ¶hte diesen mit Bescheid vom 11. Juni
2010 auf 60 seit dem 23. MÃ¤rz 2010.

Am 29. Mai 2007 beantragte sie bei dem Landratsamt Emmendingen (LRA) die
GewÃ¤hrung von BeschÃ¤digtenversorgung wegen Ã�bergriffe durch ihren
Stiefvater. Sie habe bis zu ihrem ersten Krankenhausaufenthalt 1997 mehrfach
extreme kÃ¶rperliche sowie psychische Probleme gehabt. Ihre
VerdrÃ¤ngungsleistung habe sie seit dem Sommer durch Therapie immer mehr
abgebaut. Aufgrund ihrer Sozialisation habe sie keine Chance gehabt, sich gegen
ihren Stiefvater zu wehren, geschweige denn ihn anzuzeigen. Seit 1994 lebe ihr
jÃ¼ngerer Bruder wieder bei seinem leiblichen Vater, ihrem Stiefvater. Da diesem
bei Strafantragstellung massivste seelische und kÃ¶rperliche Gewalt drohe, habe
sie bislang nichts unternommen. Sie nehme als einzige aus der Familie
therapeutische Hilfe in Anspruch. Ihre Geschwister seien auf die
VerdrÃ¤ngungsleistungen angewiesen, sofern sie nicht stark genug seien, sich mit
der brutalen Thematik in der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Die restliche
Verwandtschaft habe ihr Repressalien angedroht, wenn sie strafrechtliche Schritte
in ErwÃ¤gung ziehe. Ihre Therapeutin halte einen solchen Schritt fÃ¼r ihre
kÃ¶rperliche und psychische Verfassung fÃ¼r unzumutbar.

Der Entlassungsbericht des Zentrums fÃ¼r Psychiatrie Emmendingen Ã¼ber den
stationÃ¤ren Aufenthalt vom 19. bis 23. Juni 1997 gab als Diagnose eine akute
polymorphe psychotische StÃ¶rung ohne Symptome einer Schizophrenie bei akuter
Belastung an. Die Verstorbene sei wegen der Entwicklung eines paranoiden
Syndroms bei einer sehr konfliktbehafteten Situation im beruflichen Bereich
Ã¼berwiesen worden. Sie lebe in Trennung von ihrem Mann und habe keine Kinder.
Seit dem 15.Â Januar sei sie in einem privaten Kindergarten als Erzieherin tÃ¤tig
und empfinde die Arbeit als sehr problematisch. Seit einer Woche habe sich die
Situation auf ein unertrÃ¤gliches MaÃ� zugespitzt. Sie fÃ¼hle sich von ihrem
Arbeitgeber akut bedroht und halte es durchaus fÃ¼r mÃ¶glich, dass man versuche
sie zu ermorden. Sie befÃ¼rchte auch, dass man ihre Praktikantin
â��abmurksenâ�� kÃ¶nne. Im psychischen Befund sei die Verstorbene
bewusstseinsklar, allseits orientiert, aber affektiv inadÃ¤quat kichernd gewesen. Es
hÃ¤tten sich Konzentrationsschwierigkeiten bei umstÃ¤ndlichen Denken gezeigt.
Paranoide Denkinhalte seien geÃ¤uÃ�ert worden. Die tatsÃ¤chliche Situation im
Kindergarten habe nicht geklÃ¤rt werden kÃ¶nnen. WÃ¤hrend des Aufenthaltes
habe die Verstorbene Abstand zu der auslÃ¶senden Situation gewonnen. Eine
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stationÃ¤re Behandlung werde angeraten.

Im anschlieÃ�enden Entlassungsbericht der M-Klinik Ã¼ber den daraufhin
eingeleiteten stationÃ¤ren Aufenthalt vom 24. Juli bis 9. Oktober 1997 wurde eine
Behandlung wegen einer AnpassungsstÃ¶rung vor dem Hintergrund einer
narzisstischen PersÃ¶nlichkeitsstÃ¶rung beschrieben. Die Verstorbene habe am
Arbeitsplatz die letzten Wochen eine Mobbing-Situation erlebt. Sie arbeite in einem
privaten Kindergarten, sodass die Eltern gleichzeitig ihre Arbeitgeber seien. Sie
habe es mit einem schwer auffÃ¤lligen Jungen zu tun gehabt, von dem sie
mitbekommen habe, dass er vor allem MÃ¤dchen tyrannisiere und diese gegen
ihren Willen mit Hilfe eines anderen Jungen gewalttÃ¤tig zu sexuellen Spielen
nÃ¶tige. Sie habe daraufhin die Mutter des Jungen veranlasst, diesen aus der
Gruppe zu nehmen und den Vorstand informiert. Der Vater des Jungen habe sie
nach Dienstschluss abgefangen und zu einem GesprÃ¤ch genÃ¶tigt, in dessen
Verlauf er sie beschimpft und der UnfÃ¤higkeit bezichtigt habe. Nachdem sie den
Eindruck gewonnen habe, dass die Eltern den Vorfall eher bagatellisierten, sei sie in
eine schwere Gewissensnot geraten, da sie sich verpflichtet gefÃ¼hlt habe, die
anderen Kinder vor diesem Jungen zu schÃ¼tzen. Der Arbeitsplatz bestehe nicht
mehr, da sich der Kindergarten wegen der Querelen der Eltern untereinander
aufgelÃ¶st habe. Nach dem Tod ihres Vaters habe ihre Mutter erneut geheiratet. Sie
und ihre Schwester seien vom Stiefvater drangsaliert worden. Er habe sie in
Abwesenheit der Mutter geschlagen und sie gezwungen zu essen, auch wenn sie
bereits satt gewesen seien. Wenn sie auf der Toilette gewesen sei, habe der
Stiefvater vor der TÃ¼r gestanden und darauf geachtet, dass sie nicht zu viel
Toilettenpapier nehme. Auch dafÃ¼r seien sie geschlagen worden. Die Mutter habe
das mitbekommen und sie nicht mehr alleine zu Hause gelassen, sondern zur
GroÃ�mutter oder zur Tante gebracht. Dort sei sie von einem Cousin mehrfach
sexuell genÃ¶tigt worden. Die Mutter habe dann noch zwei weitere Kinder von dem
Stiefvater bekommen und sich schlieÃ�lich nach neunjÃ¤hriger Ehe, als sie 14 Jahre
alt gewesen sei, von ihm getrennt.

Nach ihrer eigenen Schulausbildung habe sie eine Ausbildung zur Erzieherin
gemacht und 1989 geheiratet. Sie habe zunÃ¤chst in L1 gearbeitet und nach ihrer
Trennung 1995 dann in F, wo es zu den beschriebenen VorfÃ¤llen gekommen sei.
Durch den frÃ¼hen Verlust des Vaters im ersten Lebensjahr und die fehlende
PrÃ¤senz der Mutter, die fÃ¼r den Lebensunterhalt habe aufkommen mÃ¼ssen,
habe die Verstorbene durch wechselnde Bezugspersonen keine ausreichend
stabilen, positiv gefÃ¤rbten Objektbeziehungen aufbauen kÃ¶nnen. Sie habe diesen
Mangel schon frÃ¼h mit einem narzisstischen RÃ¼ckzug bewÃ¤ltigt, verbunden mit
einer vorzeitigen Autonomieentwicklung. Durch zahlreiche folgende Traumata sei
dieses Abwehrsystem verstÃ¤rkt worden, unbewusste WÃ¼nsche nach
Geborgenheit und Anlehnung hÃ¤tten keinen Raum gefunden. Entsprechend habe
die Verstorbene sowohl ihre Beziehungen zu MÃ¤nnern, aber auch zu Frauen
unbewusst konflikthaft gestaltet, wobei sie auch da ihr AblehnungsbedÃ¼rfnis nicht
habe ausleben kÃ¶nnen. Sie suche sich vielmehr anhÃ¤ngige Partner und gehe
beengende Beziehungen ein, aus denen sie sich schlieÃ�lich enttÃ¤uscht und
abrupt abwende, sich somit selbst immer wieder beweise, dass niemand fÃ¼r sie
da sei, sie jedoch auch jemanden brauche.
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In Ã¤hnlicher Weise konfliktbehaftet habe sich ihre Beziehung zu ihren
Arbeitsgebern entwickelt, wo sie zunÃ¤chst narzisstische BestÃ¤tigung gefunden
habe. Durch die schweren innerbetrieblichen Konflikte sei sie unbewusst in die
Angst geraten, vereinnahmt und missbraucht zu werden, der zugrundeliegende
Konflikt sei heftig reaktiviert worden, sodass sie in eine schwere innerseelische
Krise mit Mobilisierung heftigster Angst und Aggressionseffekte geraten sei. Im
Behandlungsverlauf sei es der Verstorbene gelungen, auch in ihrem persÃ¶nlichen
Umfeld konfliktbehaftete Beziehungen ausgewogener zu gestalten. Ein anhaltend
groÃ�es Problem bis zum Ende der Behandlung habe die Angst vor dem
Wiedereintritt ins Berufsleben dargestellt. Auf dem Hintergrund dieser schwierigen
Erfahrung sehe sich die Verstorbene aktuell nicht in der Lage, weiterhin als
Erzieherin tÃ¤tig zu sein. Im Rahmen der Behandlung sei deutlich geworden, dass
es sich dabei mit groÃ�er Wahrscheinlichkeit um einen neurotisch bedingten
Berufswunsch gehandelt habe, wobei sie eigene unbewusste und nicht ausgelebte
BedÃ¼rfnisse nach Geborgenheit und Schutz auf die ihr anvertrauten Kinder
Ã¼bertragen habe und somit nicht zu einer notwendigen inneren Distanzierung von
deren Schicksal in der Lage gewesen sei. Es sei daher auf lÃ¤ngere Sicht zu
erwarten, dass sich die Verstorbene immer wieder in schwierige berufliche
Situationen verwickele, wenn sie ihre erzieherischen AnsprÃ¼che nicht zu
verwirklichen sehe.

Das LRA zog das Vorerkrankungsverzeichnis der Krankenkasse (AOK) sowie einen
Befundschein bei der L bei. Diese gab an, dass die Verstorbene durch die Kindheit
schwerst traumatisiert sei. Es bestÃ¼nden seelische und geistige
FunktionsbeeintrÃ¤chtigungen auf drei unterschiedlichen Ebenen, die sich zum Teil
gegenseitig erheblich verstÃ¤rkten. Zum einen seien dies chronische Ein- und
DurchschlafstÃ¶rungen, zum anderen aufgrund der verwahrlosenden Situation in
der Kindheit ein permanent erhÃ¶htes Erregungsniveau und letztlich eine dauernde
FunktionsbeeintrÃ¤chtigung, weil sie sich nur in geringem MaÃ�e Ã¼ber die
Inanspruchnahme des sozialen Umfeldes stabilisieren kÃ¶nne. Weiter legte sie ihren
â��Antrag an den Gutachter zum Antrag auf Verhaltenstherapieâ�� vor. Daraus
ergab sich, dass die Verstorbene nach dem Tod des Vaters bis zur Wiederheirat der
Mutter eine ruhige Zeit verbracht habe. Die Mutter sei wenig fÃ¼r sie da gewesen,
da sie mehr mit ihren alkoholkranken MÃ¤nnern beschÃ¤ftigt gewesen sei. Diese sei
eine unterwÃ¼rfige, wenig wehrhafte Frau gewesen, die sie kaum vor den
Ã�bergriffen des Stiefvaters habe schÃ¼tzen kÃ¶nnen. Die Mutter sei wenig offen
fÃ¼r ihre Probleme gewesen, sondern habe diese durch Witze bagatellisiert. Von
dem Stiefvater sei sie schwer misshandelt worden (AnhÃ¤ngen der nackten Kinder
an den FÃ¼Ã�en, SchlÃ¤ge, gefesselt beim Schweineschlachten und ZersÃ¤gen
zusehen mÃ¼ssen etc.), wobei er nach auÃ�en absolutes Schweigen eingefordert
habe. SpÃ¤ter habe die Mutter sie zu einer Tante gebracht, wo sie durch ihren
Ã¤lteren Cousin mehrfach sexuell missbraucht worden sei. Als sie 14 Jahre alt
gewesen sei, habe sich die Mutter von dem Stiefvater getrennt, sei jedoch weitere
Partnerschaften mit alkoholkranken MÃ¤nnern eingegangen. Sie selbst habe die
Rolle der Ratgeberin sowie BeschÃ¼tzerin eingenommen und teilweise die MÃ¤nner
aus der Wohnung beordert. Ihren Geschwistern sei sie nach wie vor suspekt und
werde als â��Psychotanteâ�� bezeichnet, da sie die Einzige sei, die sich
UnterstÃ¼tzung suche. Ihre schulischen Leistungen seien aufgrund der
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Belastungen, der immer wiederkehrenden SchlafstÃ¶rungen sowie den
AlbtrÃ¤umen schlecht gewesen. In der PubertÃ¤t habe sie sich in dubiose Kreise
begeben, bereits im Alter von zwÃ¶lf Jahren Alkohol getrunken und sei Beziehungen
mit schwierigen, oft drogenabhÃ¤ngigen MÃ¤nnern eingegangen. Nach dem
Realschulabschluss habe sie sich mit Aushilfsjobs, durch die sie teilweise sogar noch
ihre Familie unterstÃ¼tzt habe, Ã¼ber Wasser gehalten. Im Alter von 19 Jahren
habe es anorektische Tendenzen gegeben, spÃ¤ter bulimische. Aus dem
Teufelskreis der EssstÃ¶rungen und des Alkoholabusus habe sie sich durch
einschlÃ¤gige Literatur selbst befreien kÃ¶nnen. Von 1990 bis 1992 habe sie eine
Ausbildung zur Erzieherin absolviert und in der Folgezeit feste Anstellungen gehabt.
Wegen eines retraumatisierenden Ereignisses 1997 habe sie einen
Nervenzusammenbruch erlitten, in der TÃ¤tigkeit nicht mehr arbeiten kÃ¶nnen und
eine Ausbildung zur Mediendesignerin absolviert. Aufgrund der Schwangerschaft
habe sie in dem Beruf nie FuÃ� fassen kÃ¶nnen. Von dem Vater ihrer Tochter lebe
sie getrennt, er sei instabil und konfliktunfÃ¤hig gewesen, zudem eifersÃ¼chtig auf
andere MÃ¤nner, obwohl er selbst fremdgegangen sei. FrÃ¼here Partnerschaften
seien durch Alkoholismus, Drogenabusus und ebenfalls InstabilitÃ¤t dominiert
gewesen. Aktuell sei sie in einen (noch) verheirateten Mann verliebt. Es bestehe
eine AnpassungsstÃ¶rung, ausgelÃ¶st durch die Trennung vom Kindsvater sowie
eine seit der Kindheit bestehende Posttraumatische BelastungsstÃ¶rung (PTBS),
woraus sich weitreichende Konsequenzen fÃ¼r ihren Alltag, ihr Sozialleben, ihre
Eigen- und Fremdwahrnehmung sowie ihre IdentitÃ¤t ergÃ¤ben. PrÃ¤disponierend
seien die Gewalterfahrungen, die fehlende StabilitÃ¤t und Geborgenheit, die
mangelnde VerfÃ¼gbarkeit und die frÃ¼hzeitige Parantifizierung der Verstorbenen
gewesen, die die AusprÃ¤gung eines gesunden SelbstwertgefÃ¼hls sowie eines
KohÃ¤renzsinnes unmÃ¶glich gemacht hÃ¤tten. Es fehle ein adÃ¤quates Muster
fÃ¼r eine gesunde, durch FÃ¼rsorge, StabilitÃ¤t, Vertrauen und liebevollen
Umgang geprÃ¤gte FamilienatmosphÃ¤re und Partnerschaft, sodass sie vertraute
Muster ihrer Mutter wiederhole und sich ebenfalls auf suchtkranke MÃ¤nner
einlasse.

Weiter wurde die Schwester der Verstorbenen schriftlich als Zeugin gehÃ¶rt. Diese
gab an, dass AnlÃ¤sse fÃ¼r die Misshandlungen durch den Stiefvater gewesen
seien, dass z. B. das Essen nicht aufgegessen worden sei. Sie seien dann durch
kÃ¶rperliche Gewalt (Rohrstock) dazu gezwungen worden den Teller zu leeren,
wenn nÃ¶tig bis zum Erbrechen. Wenn dies allein durch den Rohrstock nicht zu
erreichen gewesen sei, habe er sie im Schweinestall oder im Heizungskeller
eingesperrt. Kleinigkeiten wie ein liegengebliebener Stift hÃ¤tten hÃ¤ufig
ausgereicht. WillkÃ¼rlich seien sie Ã¼ber den gesamten Zeitraum kÃ¶rperlich und
seelisch gezÃ¼chtigt worden. Der Stiefvater habe mit schlimmeren Straftaten
gedroht, wenn sie jemandem etwas erzÃ¤hlten. Nach der Schule hÃ¤tten sie immer
beim Arbeiten helfen mÃ¼ssen. Wenn etwas schief gegangen sei, sei es zu
ZÃ¼chtigungen gekommen. Nach auÃ�en habe er es sehr gut verstanden, den
liebevollen Stiefvater zu markieren. Genaue Zeitabgaben kÃ¶nne sie nur schwer
machen, geendet habe es, als sie 1980 fluchtartig das Haus verlassen hÃ¤tten. Sie
seien zunÃ¤chst nach K gezogen und nach zwei Jahren zurÃ¼ck in den
Schwarzwald. Ihrer Mutter zuliebe sei sie immer mitgefahren, wenn diese das
Unterhaltsgeld vom Stiefvater in bar abgeholt habe. Die Ã�bergriffe durch den
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Cousin (H2) kÃ¶nne sie insoweit bestÃ¤tigen, als er sie auch sexuell habe
belÃ¤stigen wollen, sie aber stark genug gewesen sei, um sich zur Wehr zu setzen.
Eine Anzeige gegen den Stiefvater sei nicht zustande gekommen, da dies zum
Bruch mit der restlichen Verwandtschaft gefÃ¼hrt hÃ¤tte.

Im Befundbericht vom 16. Mai 2006 fÃ¼hrte der Arzt fÃ¼r Psychotherapeutische
Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie Heller aus, dass sich die Verstorbene vor
10 Jahren wegen einer schweren depressiv gefÃ¤rbten ErschÃ¶pfung in einer
unertrÃ¤glichen Mobbingsituation an ihrem Arbeitsplatz im Kindergarten, in dem sie
als ausgebildete Erzieherin tÃ¤tig gewesen sei, in seine Behandlung begeben habe.
Aufgrund der Ã¤uÃ�erst belastenden, traumatisierenden Biographie mit
sexualisierter Gewalt durch Stiefvater und Cousin (Diagnose: PTBS) sei es unter der
damaligen Situation zu einer schweren Dekompensation gekommen, die einen
Klinikaufenthalt in der Michael-Balint-Klinik notwendig gemacht habe. Im Anschluss
habe sie sich stabilisiert, erfolgreich eine Umschulung zur Graphikdesignerin
absolviert und in dem Beruf erfolgreich gearbeitet. Es sei ihr gelungen, in einer
partnerschaftlichen Beziehung zu leben, was angesichts ihrer Biographie auf einen
nachhaltigen Heilungserfolg schlieÃ�en lasse. Eine weitere Betreuung sei zunÃ¤chst
nur in groÃ�en AbstÃ¤nden und dann gar nicht mehr notwendig gewesen. Durch die
Schwangerschaft der Verstorbenen sei die Beziehung zerbrochen und eine erneute
Retraumatisierung aufgetreten, sodass es wiederum zu einer depressiven
Dekompensation gekommen sei. Sie habe trotz ihrer tiefen Traumatisierung eine
hohe FÃ¤higkeit, Anforderungen sowohl beruflicher als auch privater Natur zu
bewÃ¤ltigen. Dies sei psychodynamisch verstÃ¤ndlich als frÃ¼h eingeÃ¼bte
Ã�berlebensmaÃ�nahme, tÃ¤usche die AuÃ�enwelt aber leider oft Ã¼ber den
wahren inneren Zustand. Sie sei schwer beeintrÃ¤chtigt, kÃ¶nne dies Ã¤uÃ�ern und
befÃ¼rchte zu Recht eine weitere Dekompensation und vor allem eine
Chronifizierung, die sie am Wiedereintritt ins Arbeitsleben hindern kÃ¶nne. Eine
stationÃ¤re Rehabilitation sei daher indiziert.

Zur Akte gelangte der Entlassungsbericht der Klinik â��Aâ�� Ã¼ber die in der Zeit
vom 12. September bis 31. Oktober 2006 durchgefÃ¼hrte stationÃ¤re
Rehabilitation. Danach gab die KlÃ¤gerin an, ein Jahr alt gewesen zu sein, als ihr
leiblicher Vater verstorben sei. Die Mutter habe sich eineinhalb Jahre spÃ¤ter mit
dem Stiefvater liiert, der sehr sadistisch und gewalttÃ¤tig gewesen sei. Er habe die
Kinder grÃ¼n und blau geschlagen, ihnen die Arme gebrochen und sie auÃ�erdem
sexuell belÃ¤stigt. Als sie zwÃ¶lf Jahre alt gewesen sei, sei die ganze Familie vor
dem Stiefvater geflÃ¼chtet. Die Mutter sei dem Stiefvater hilflos ausgeliefert
gewesen, sie habe geglaubt, diese vor dem Stiefvater schÃ¼tzen zu mÃ¼ssen,
indem sie abends im Bett laut geschrien habe. Die Mutter sei verstorben, als sie 19
Jahre alt gewesen sei, sie habe sich dann um den sechs Jahre jÃ¼ngeren
Halbbruder kÃ¼mmern mÃ¼ssen. Da sie die einzige in der Familie sei, die sich in
Therapie begeben habe, sei sie ihren Geschwistern suspekt. Ihr damaliger Freund
habe sie wÃ¤hrend der Schwangerschaft mit der jetzt zweijÃ¤hrigen Tochter
verlassen, da er keine Kinder gewollt habe. Sie habe schon eine Abtreibung hinter
sich gehabt, keine zweite gewollt und sich entschieden, die Tochter alleine groÃ� zu
ziehen. In der letzten Zeit habe sie stÃ¤rker unter Druck gestanden, sei schnell
reizbar gewesen und habe wieder vermehrt geraucht, aus Angst, die NervositÃ¤t
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erneut mit Alkohol zu dÃ¤mpfen.

Zum Aufnahmezeitpunkt habe der Vater der Tochter fÃ¼r sein Kind Alimente
gezahlt, die Verstorbene im Ã�brigen von Arbeitslosengeld II gelebt. Bis 1997 habe
sie als KindergÃ¤rtnerin gearbeitet, nach Bedrohungen durch den Vater eines
Kindes, ausgelÃ¶st durch ein GesprÃ¤ch mit ihm, weil sich sein Sohn
grenzÃ¼berschreitend verhielt, sei es zu einer psychischen Dekompensation mit
Reaktivierung der in der Kindheit erlebten Traumata gekommen. Sie habe eine
Ausbildung zur Mediendesignerin begonnen, in dem Beruf aber nach der
Schwangerschaft nicht FuÃ� fassen kÃ¶nnen. Aufgrund der biographischen
Beziehungserfahrungen, die pervers-sadistisch geprÃ¤gt gewesen seien, habe sich
bei der Verstorbenen kein sicheres Bindungsverhalten entwickeln kÃ¶nnen. Sie sei
schnell in erhÃ¶hter Alarmbereitschaft mit psychophysischer Labilisierung. Zur
erneuten Symptomzunahme sei es gekommen, nachdem sich der Kindesvater von
ihr wÃ¤hrend der Schwangerschaft getrennt habe. Bei mÃ¤Ã�ig integriertem
Strukturniveau sei als Abwehrmechanismus vorrangig Somatisierung gesehen
worden. Die Entlassung sei als arbeitsfÃ¤hig erfolgt. Die psychische Belastbarkeit
sei aufgrund einer PTBS beeintrÃ¤chtigt. Hierdurch bestehe eine erhÃ¶hte
Alarmbereitschaft mit situativer Konzentrations- und Leistungsminderung, weshalb
es ihr nicht mehr mÃ¶glich sei, in ihrer letzten beruflichen TÃ¤tigkeit als Erzieherin
zu arbeiten, da sie in Zusammenhang mit dieser TÃ¤tigkeit eine Retraumatisierung
erlitten habe. Deshalb habe sie bereits von 2000 bis 2002 eine Ausbildung zur
Mediendesignerin absolviert, aufgrund von Schwangerschaft, Geburt und
Erziehungszeiten aber keine Berufserfahrungen sammeln kÃ¶nnen. Um ihr den
Einstieg ins Erwerbsleben zu erleichtern, sei wÃ¤hrend des Aufenthalts ein Antrag
auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) gestellt worden. Ferner sei eine
Bescheinigung zur Vorlage beim Jugendamt ausgestellt worden, um die finanzielle
KostenÃ¼bernahme der Betreuung der Tochter zu sichern und der Verstorbenen so
den nÃ¶tigen Freiraum zu ermÃ¶glichen, den beruflichen Wiedereinstieg
vorzubereiten. Eine traumaspezifische Behandlung mit Stabilisierungstechniken sei
empfohlen worden.

Der H1 fÃ¼hrte in seiner Ã¤rztlichen Stellungnahme vom 18. Mai 2007 aus, die
Verstorbene bereits seit 10 Jahren zu kennen. Nach dem Ergebnis der Rehabilitation
sei von einer maximal halbschichtig zumutbaren TÃ¤tigkeit auszugehen, die in
keinem Fall im Erstberuf stattfinden dÃ¼rfe und von der kÃ¶rperlichen
Arbeitsschwere mit â��leichtâ�� einzustufen sei.

Das LRA holte das psychiatrisch-psychotherapeutische Gutachten der S aufgrund
ambulanter Untersuchung vom 8. Oktober 2017 ein. Diese fÃ¼hrte aus, dass die
Verstorbene zwischen 1970 und 1980 mehrfach und langjÃ¤hrig Opfer seelischer
und kÃ¶rperlicher Gewaltanwendung durch den Stiefvater sowie mehrfacher
sexueller Ã�bergriffe durch den Cousin geworden sei, der zum Zeitpunkt der
Ã�bergriffe minderjÃ¤hrig gewesen sei. Eine Strafanzeige sei nicht erfolgt, da der
jÃ¼ngste Stiefbruder seit 1994 wieder beim leiblichen Vater lebe und zusÃ¤tzlich
aus therapeutischen GrÃ¼nden ein solcher Schritt fÃ¼r die kÃ¶rperliche und
psychische Verfassung fÃ¼r unzumutbar gehalten worden sei. Ihre Tochter besuche
halbtags den Kindergarten, sie habe viele Bewerbungen fÃ¼r den Beruf der
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Mediengestalterin geschrieben. FrÃ¼her habe es in den ArbeitsverhÃ¤ltnissen
schon viele AusfÃ¤lle gegeben, letzte Woche sei die Teilberentung beantragt
worden. Aktuell lebe sie von Hartz IV und dem Kindesunterhalt in einer
Eigentumswohnung, die noch mit 30.000 â�¬ Schulden belastet sei. Die Beziehung
zum Vater der Tochter sei praktisch schon in der Schwangerschaft beendet
gewesen, da es einen gewalttÃ¤tigen Ã�bergriff bereits in der Schwangerschaft
gegeben habe. Ihre Hobbies seien Chorgesang, dort habe sie auch ihren jetzigen
Partner kennengelernt. Im Moment sei das allerdings sehr schwierig, da die Ex-
Ehefrau des Partners auch in dem Chor singe. Weiter betreibe sie gerne Bogen
schieÃ�en, allerdings sei der Vater ihrer Tochter dort Jugendtrainer. Wenn sie nicht
zu mÃ¼de sei, lese sie, schaue im Fernsehen Talkshows und Filme, allerdings
kÃ¤men da auch oft Bilder von frÃ¼her vor ihr inneres Auge. Da sie gut zuhÃ¶ren
kÃ¶nne, sei sie im Freundes- und Bekanntenkreis fÃ¼r das Abladen ganz gut, sie
selbst kÃ¶nne allerdings nur schlecht ihre Probleme Ã¤uÃ�ern. Dank der Therapie
habe sie jetzt ein paar Freundschaften beenden und ein paar neue beginnen
kÃ¶nnen, in denen es ihr leichter falle sich abzugrenzen. Bis ins letzte Jahr habe sie
einen Hund gehabt, diesen aber abgegeben. Ihr leiblicher Vater sei nach einer
Herzoperation verstorben, die Mutter habe ab circa 1978 vermehrt Alkohol
getrunken, massiv dann nach der Trennung 1979 bis zu ihrem Tod 1989. Der sechs
Jahre jÃ¼ngere Halbbruder sei psychisch schwer krank, sei schon in stationÃ¤rer
psychiatrischer Behandlung gewesen und leide unter massiven
VerfolgungsÃ¤ngsten, kÃ¶nne seinem erlernten Beruf nicht nachgehen. Die
anderen Geschwister (zwei BrÃ¼der, eine Schwester) verdrÃ¤ngten die
Vergangenheit und wollten nichts mehr damit zu tun habe. Von der jÃ¼ngeren
Schwester wisse sie, dass diese unter EssstÃ¶rungen leide. Mit 16 Jahre sei sie
selbst magersÃ¼chtig gewesen, daraus habe sich eine Bulimie entwickelt. Das
Essverhalten sehe die Verstorbene im Zusammenhang mit den in der Kindheit
gemachten Erfahrungen mit Nahrungsentzug und Zwang zum Essen. Mit 17 bis 18
Jahren habe sie vermehrt Alkohol getrunken, damals auch die EssstÃ¶rung
entwickelt. Mit Hilfe von BÃ¼chern sei sie da wieder rausgekommen, die Mutter sei
ein abschreckendes Beispiel gewesen. Vor der Schwangerschaft mit der Tochter
habe es eine Abtreibung gegeben, unter der sie sehr gelitten habe. Trotz der
Nierenproblematik sei die Schwangerschaft problemlos gewesen.

Zum Tagesablauf habe sie beschrieben, die Tochter morgens in den Kindergarten
zu bringen. Danach fotografiere sie Sachen fÃ¼r den ebay-Verkauf, schreibe
Bewerbungen, Ã¼berlege, was sie koche und gehe einkaufen. Mittags hole sie die
Tochter aus dem Kindergarten ab, diese verabrede sich mit anderen Kindern bei
ihnen zu Hause, zu anderen Kindern gehe die Tochter nicht. Am Abend, wenn sie im
Chor singe, nehme der Vater die Tochter, so kÃ¶nne sie selten einmal ins Kino
gehen.

An die Schulzeit in Grund- und Realschule kÃ¶nne sie sich nicht erinnern, sie sei
wohl eine schlechte SchÃ¼lerin gewesen und habe auch nie Zeit gehabt, sich um
das Lernen zu kÃ¼mmern. Es habe andere Sorgen in ihrer Kindheit und Jugend
gegeben. Sie habe einen schlechten Realschulabschluss geschafft, als
Produktionshelferin in der Fabrik gejobbt und dann die UmschulungsmaÃ�nahme
zur Erzieherin durchgefÃ¼hrt. In diesem Beruf sei sie dann, auch in leitender
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Funktion, tÃ¤tig gewesen, allerdings nicht durchgÃ¤ngig in Vollzeit.

Trotz der dokumentierten erheblichen lebensgeschichtlichen Belastungen sei es der
Verstorbenen gelungen, nach mÃ¤Ã�igem Realschulabschluss eine
Berufsausbildung zur Erzieherin sowie eine Umschulung zur Mediengestalterin
erfolgreich durchzufÃ¼hren und abzuschlieÃ�en sowie eine EssstÃ¶rung und
mindestens missbrÃ¤uchliches Alkoholkonsumverhalten selbst zu bewÃ¤ltigen.
Obwohl sie die Bezugsperson im ersten Lebensjahr verloren sowie im Folgenden
eine ambivalente Beziehung zur Mutter gefÃ¼hrt habe, die der Verstorbenen wenig
Schutz und Orientierung habe geben kÃ¶nnen, sei aufgrund der Ausgestaltung des
Symptomkomplexes und der zeitlichen Entwicklung mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit der wesentliche Anteil auf die erlebten seelischen und
psychischen Ã�bergriffe seitens des Stiefvaters zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Die Ã�bergriffe
durch den damals minderjÃ¤hrigen Cousin dÃ¼rften eine eher untergeordnete Rolle
spielen. Der aktuell zu bewertende Beschwerdekomplex erfÃ¼lle die Kriterien einer
PTBS, jedoch fÃ¤nden sich Anteile einer passiv/aggressiven, emotional instabilen
PersÃ¶nlichkeit, insoweit kÃ¶nnte der Beitrag einer dauerhaften
PersÃ¶nlichkeitsverÃ¤nderung nach Extrembelastung diskutiert werden. Im Hinblick
auf die Vergangenheit kÃ¶nne die Konfliktsituation im Kindergarten 1997 im Sinne
einer Retraumatisierung gewertet werden, Ã¤hnliches gelte fÃ¼r die belastete
Beziehung und Trennung vom Partner in der Schwangerschaft mit der Tochter
2001/2002. Die aktuell bestehende Symptomatik solle mit der Tenorierung PTBS bei
deutlich akzentuierter PersÃ¶nlichkeitsentwicklung entsprechend einer
mittelgradigen StÃ¶rung mit wesentlicher EinschrÃ¤nkung der Erlebnis- und
GestaltungsfÃ¤higkeit im unteren Bereich mit einem Grad der SchÃ¤digungsfolgen
(GdS) von 30 bewertet werden.

Mit Erstanerkennungsbescheid vom 3. April 2008 erkannte das LRA eine PTBS
hervorgerufen durch schÃ¤digende Einwirkungen im Sinne des Â§ 1 OEG und eine
daraus folgende Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit um 30 v. H. ab dem 1. Mai 2007
an und gewÃ¤hrte BeschÃ¤digtengrundrente ab dem 1. Mai 2007. Ã�ber die
HÃ¶herbewertung des GdS wegen besonderer beruflicher Betroffenheit und die
GewÃ¤hrung eines Berufsschadensausgleichs (BSA) werde nach RÃ¼ckgabe des
Fragebogens entschieden.

Die Verstorbene legte in der Folge den ausgefÃ¼llten Fragebogen sowie Unterlagen
zu ihrem beruflichen Werdegang vor, darunter die Abschlusszeugnisse der
Realschule T vom 28. Juni 1983, der Hauswirtschaftlichen Berufsfachschule V vom
17. Juli 1984 und des BerufsfÃ¶rderwerks H Ã¼ber den Abschluss der Ausbildung
zur Mediengestalterin fÃ¼r Printmedien vom 22. Januar 2003 (Notendurchschnitt:
sehr gut, 1,5).

Aus der beigezogenen Rentenakte der DRV ergab sich das Gutachten des B
aufgrund ambulanter Untersuchung vom 14. MÃ¤rz 2008. Diesem gegenÃ¼ber gab
die Verstorbene an, dass der Stiefvater in die Familie gekommen sei, als sie
eineinhalb Jahre alt gewesen sei. Die Mutter habe mit ihnen die Flucht vor dem
Stiefvater ergriffen, als sie zwÃ¶lf Jahre alt gewesen sei und sei mit ihnen nach K
gezogen. Dort habe die Verstorbene hÃ¤ufiger die Schule geschwÃ¤nzt und geklaut.
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WÃ¤hrend der Zeit in der hauswirtschaftlichen Schule habe sie eine Magersucht
entwickelt, vermehrt Alkohol getrunken bzw. sich betrunken. Ein Jahr spÃ¤ter habe
eine Bulimie bestanden. 1988 habe sie einen sieben Jahren Ã¤lteren Mann, einen
Kaufmann, kennengelernt und geheiratet. Dieser sei 1989 verstorben. Bis 1997
habe sie als Erzieherin gearbeitet und von 2001 bis 2003 eine zweijÃ¤hrige
Umschulung zur Mediengestalterin in H absolviert. Der dann anstehenden
BerufsausÃ¼bung habe die eingetretene Schwangerschaft im Wege gestanden.

Kindheit und Jugend seien Ã¤uÃ�erst ungÃ¼nstig gewesen, was sich dann frÃ¼h
mit StÃ¶rungen wie BettnÃ¤ssen, sich abzeichnender Verwahrlosung,
SchulschwÃ¤nzen, Anorexie, spÃ¤ter Bulimie und Tendenz zu
Suchtmittelmissbrauch deutlich gemacht habe. Bei fehlendem familiÃ¤re
RÃ¼ckhalt, abschreckendem Stiefvater wie hilfloser Mutter seien StÃ¶rungen im
Bereich sozialer Beziehungen wie des SelbstwertgefÃ¼hls und
DurchsetzungsvermÃ¶gens verstÃ¤ndlich. Durch â��Mobbingâ�� sei es 1997
erstmals zu einem depressiven bzw. suizidalen Zusammenbruch gekommen. Nach
eingetretener Schwangerschaft vom Freund sitzengelassen zu werden, habe vor
dem Hintergrund der biographischen Erfahrungen und BeziehungsstÃ¶rungen zu
fortdauernder Dekompensation mit erheblicher LeistungseinbuÃ�e gefÃ¼hrt. Bei
fortgesetzter medikamentÃ¶ser wie psychotherapeutischer Behandlung sei eine
Besserung zu erwarten. Die geistige LeistungsfÃ¤higkeit sei unter
testpsychologischen Untersuchungen anlÃ¤sslich des Heilverfahrens als
unterdurchschnittlich beurteilt worden. Das LeistungsvermÃ¶gen als
Mediengestalterin wurde ebenso wie das LeistungsvermÃ¶gen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt auf unter drei Stunden tÃ¤glich eingeschÃ¤tzt. Mit Bescheid vom 8.
Juli 2008 gewÃ¤hrte die DRV bis 2010 befristete Rente wegen voller
Erwerbsminderung ab dem 1.Â April 2008 bis 30. Juni 2010. Diese wurde zuletzt mit
Bescheid vom 12. September 2012 bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze
weitergewÃ¤hrt.

Die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit (BA) teilte auf Anfrage des LRA mit, dass die
Verstorbene vom 25.Â Januar 2001 bis 22. Januar 2003 Ã�bergangsgeld wegen
einer Umschulung, vom 23. Januar 2003 bis 22. April 2003 Anschluss-
Ã�bergangsgeld und vom 23. April 2003 bis 1. Februar 2004 Arbeitslosenhilfe
bezogen habe.

S fÃ¼hrte versorgungsÃ¤rztlich aus, dass die Verstorbene im Anschluss an die
UmschulungsmaÃ�nahme von Februar 2003 bis MÃ¤rz 2004 arbeitslos gewesen sei.
In den Unterlagen fÃ¤nden sich keine eindeutigen BegrÃ¼ndungen fÃ¼r die
Arbeitslosigkeit. Die Verstorbene habe sowohl bei ihrer Begutachtung wie auch bei
weiteren Begutachtungen angegeben, dass sie wegen der Schwangerschaft im
Beruf nicht habe FuÃ� fassen kÃ¶nnen. In der sozialmedizinischen
Leistungsbeurteilung werde eine grundsÃ¤tzliche ArbeitsfÃ¤higkeit unter drei
Stunden befristet bis zum 1. April 2010 angenommen. Es bestÃ¼nden gravierende
BeeintrÃ¤chtigungen des Sozialverhaltens und der psychischen Belastbarkeit. Eine
besondere BerufsunfÃ¤higkeit im zuletzt erlernten Beruf der Mediengestalterin
werde nicht angenommen, sondern es bestehe eine grundsÃ¤tzliche
LeistungseinschrÃ¤nkung fÃ¼r den Beruf der Mediengestalterin als auch fÃ¼r
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vergleichbare Berufe. Die bestehenden EinschrÃ¤nkungen der psychischen
Belastbarkeit, des Sozialverhaltens und der geistigen LeistungsfÃ¤higkeit seien als
global anzusehen und nicht als berufsspezifisch. Der Beruf der Mediengestalterin
kÃ¶nne nicht im besonderen MaÃ� als retraumatisierend und damit das
Beschwerdebild aufrecht erhaltend angesehen werden. Im Hinblick auf die
SchÃ¤digungsfolgen kÃ¶nne nicht grundsÃ¤tzlich von einer BerufsunfÃ¤higkeit
fÃ¼r den durch die UmschulungsmaÃ�nahme erlernten Beruf als Mediengestalterin
ausgegangen werden.

Mit Bescheid vom 8. MÃ¤rz 2010 lehnte das LRA den Antrag auf HÃ¶herbewertung
des GdS wegen besonderer beruflicher Betroffenheit und auf GewÃ¤hrung von
Berufsschadensausgleich ab. Die Verstorbene befinde sich wegen ihrer nach dem
OEG anerkannten SchÃ¤digungsfolgen nach wie vor in laufender
psychotherapeutischer Behandlung. Diese mÃ¼sse zur Stabilisierung bzw.
Verbesserung des Gesundheitszustandes weiterhin durchgefÃ¼hrt werden. Diese
Psychotherapie stelle eine MaÃ�nahme zur medizinischen Rehabilitation im Sinne
des Â§ 29 Bundesversorgungsgesetz (BVG) dar.

Im Oktober 2010 leitete das LRA eine NachprÃ¼fung ein und erhob Befundscheine
der behandelnden Ã�rzte.

Die L beschrieb, dass die neben der chronischen SchÃ¤digung aufrechterhaltenden
Belastungen weiterhin bestÃ¼nden. Inzwischen seien zusÃ¤tzliche einschneidende
Belastungen hinzugekommen. Es habe sich herausgestellt, dass der Kindsvater
vermutlich sexuell missbrÃ¤uchlich mit der gemeinsamen Tochter umgehe.
Wiederholte Termine zu GesprÃ¤chen beim Jugendamt fÃ¤nden weiterhin statt,
seien aufgrund der Thematik und der ausgeprÃ¤gten UnzuverlÃ¤ssigkeit und
Cholerik des Ex-Mannes ein starker StressauslÃ¶ser. Der Kindsvater halte die
gemachten Vereinbarungen hÃ¤ufig nicht ein, sodass sie immer wieder in Sorge um
die kleine Tochter sei. Das Zusammenziehen mit dem Partner sei aufgrund dessen
Suchtthematik und der eigenen beeintrÃ¤chtigten BeziehungsfÃ¤higkeit immer
wieder hoch konflikthaft. Die Verstorbene fÃ¤nde im Partner wenig seelische oder
pragmatische UnterstÃ¼tzung, sie sei diejenige, die fÃ¼r Struktur in der Beziehung
sorgen mÃ¼sse. Hierdurch sei wenig Entlastung im Sinne von Entspannung
mÃ¶glich.

Die P gab an, dass bei der Verstorbenen eine frÃ¼he Traumatisierung durch
Missbrauch und Depravation bestehe. Vom 16. bis 19. Lebensjahr habe sie unter
einer Anorexia nervosa gelitten, danach unter Bulimie und zeitweisem
Alkoholabusus. Seit dem 18. Lebensjahr komme es zu rezidivierenden depressiven
Phasen, zum Teil mit SuizidalitÃ¤t. Es bestehe eine erheblich eingeschrÃ¤nkte
BeziehungsfÃ¤higkeit sowie soziale Integration durch Ã�ngste und dissoziative
ZustÃ¤nde. Aktuell komme es zu innerer Unruhe, DepressivitÃ¤t, AlptrÃ¤umen,
SchlafstÃ¶rungen und Ã�ngsten in Triggersituationen. Es bestÃ¼nden eine rasche
ErschÃ¶pfbarkeit und eine erheblich eingeschrÃ¤nkte psycho-/physische
Belastbarkeit. Sie sei durch Haushalt und Betreuung ihrer Tochter grenzwertig
belastet, eine berufliche Integration voraussichtlich auf Dauer nicht mÃ¶glich.
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Das LRA holte ein weiteres Gutachten bei S aufgrund ambulanter Untersuchung am
14. September 2011 ein. Die Verstorbene habe berichtet, dass die Psychotherapie
seitens der Krankenkasse ausgeschÃ¶pft sei. Sie lebe von ihrer
ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente und der Rente nach dem OEG. Der Vater ihrer Tochter
sei nicht kooperativ und habe seit eineinhalb Jahren eine neue Beziehung. Die
Tochter sei wohl beim Vater gegÃ¤ngelt worden, auch durch die neue Partnerin
wegen Manieren und Essen. Sie habe wohl deshalb AlptrÃ¤ume gehabt. ZusÃ¤tzlich
habe die neue Frau behauptet, dass der Vater mit der Tochter Sachen mache, die
man nicht mit einem Kind mache. Das sei jetzt geklÃ¤rt, dass da wohl etwas
gewesen sei. Sie wolle nicht, dass die neue Partnerin des Vaters da sei, wenn ihre
Tochter bei ihm sei. Sie trÃ¤ume davon, dass die neue Partnerin Gewalt gegen ihre
Tochter anwende. Sie mache alles mit sich alleine aus, rauche Zigaretten, trinke
Wein. Wenn sie angespannt sei, kÃ¶nne es auch mal eine Flasche Wein am Abend
sein. Einmal in der Woche gehe sie in den Chor, das koste 40 â�¬ im Jahr. Ã�ber
den Chor habe sie ein wenig Kontakt. Dann habe sie noch eine Freundin, mit der sie
wandern gehen kÃ¶nne, wenn die Tochter beim Vater sei. Ihre Tochter wolle an den
Wochenenden beim Vater Ã¼bernachten. Sie wolle das nicht, da sie immer noch
einen mÃ¶glichen sexuellen Missbrauch im Hinterkopf habe. Sie selbst sei eine neue
Beziehung eingegangen, es sei kein aggressiver Mann. Sie organisiere, tue alles,
irgendwie sei das jetzt so, dass sie zusammengekommen (richtig wohl:
zusammengezogen) seien, allerdings in getrennten Stockwerken. Sie sei vielleicht
einfach nicht fÃ¼r eine Beziehung geschaffen. Die Tochter wohne bei ihr oben, der
Partner im Erdgeschoss. Dieser habe selbst eine Tochter, die alle 14 Tage und
einmal die Woche da sei. Sie habe die alte Wohnung verkauft, sei zwischenzeitlich
um die 20 Mal umgezogen. Jetzt habe sie einen Kredit fÃ¼r das gemeinsame Haus
aufgenommen, zahle im Monat 500 â�¬, der Partner 1.000 â�¬.

Mit der Familie laufe es nicht so gut. Bei Geschwistertreffen sei sie die Kranke. Der
Ã¤ltere Bruder sei ganz sarkastisch, habe wohl mit dessen Krebs zu tun. Der
jÃ¼ngere Bruder sei in der Psychiatrie oder tobe in der Wohnung herum. Er habe 10
Jahre beim Vater gewohnt, der jetzt tot sei. Sie habe Angst vor ihm, er sei paranoid.
Beruflich wÃ¼nsche sie sich, dass sie auf dem Reiterhof helfen kÃ¶nne und dafÃ¼r
Reitstunden fÃ¼r die Tochter bekomme. Ihr Hobby sei das Wandern, allerdings
kÃ¶nne sie das nur machen, wenn die Tochter beim Vater sei, da bekomme sie alles
aus dem Kopf. Sie habe jetzt einen Hund aus dem Tierheim, mit dem sie tÃ¤glich
ein bis zwei Stunden laufe, wenn die Tochter in der Schule sei.

Es bestehe weiterhin ein erhebliches Beschwerdebild, das sich nicht wesentlich vom
Vorbefund unterscheide. Die Verstorbene leide an einem deutlich reduzierten Alltag,
der praktisch ausschlieÃ�lich auf die Tochter fixiert sei. Es bestehe eine immense
Angst, die Kontrolle Ã¼ber die Tochter bzw. die Tochter selbst zu verlieren.
Weiterhin lÃ¤gen SchlafstÃ¶rungen vor, durchgÃ¤ngig sei eine erhebliche
ErschÃ¶pfung. Die Symptomatik kÃ¶nne zwischenzeitlich als chronifiziert
bezeichnet werden. Sie sei im Wesentlichen auf das schÃ¤digende Ereignis
zurÃ¼ckzufÃ¼hren und weiterhin mit einem GdS von 30 zu bewerten. Im Hinblick
auf den chronifizierten Verlauf sei mit einer wesentlichen Besserung kaum zu
rechnen. Allerdings solle die ambulante Therapie dringend fortgefÃ¼hrt werden.
Dies jedoch nicht im Sinne einer Besserung der Symptomatik, sondern zur
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Stabilisierung auf dem jetzigen Niveau. Hier solle sicher auch die enge Beziehung
zur Tochter eine Rolle spielen. Im Rahmen der Psychotherapie mÃ¼sse das
Aufzeigen von Grenzen zum Schutz der Tochter BerÃ¼cksichtigung finden, sonst
bestehe die Gefahr einer weiteren Zunahme der bereits jetzt symbiotischen
Beziehung.

Am 29. November 2012 beantragte die L fÃ¼r die Verstorbene die Ã�bernahme
psychotherapeutischer Behandlung und legte den Entlassungsbericht der Klinik M1
Ã¼ber die vom 1. bis 29. August 2012 durchgefÃ¼hrte stationÃ¤re Rehabilitation
vor. ErgÃ¤nzend fÃ¼hrte sie aus, dass die Verstorbene nach dem Aufenthalt in der
Klinik die Kraft gefunden habe, die schon hÃ¤ufig in der Therapie anvisierte
Trennung vom psychisch sehr beeintrÃ¤chtigten Partner in Angriff zu nehmen.
Dieser Schritt, die daraus entstandene finanzielle Verschuldung und starke
ErschÃ¶pfung durch ein krÃ¤ftezehrendes Zusammenleben benÃ¶tige dringend
engmaschigerer psychotherapeutischer Begleitung.

Der Entlassungsbericht selbst beschrieb, dass die Verstorbene mit zwei leiblichen
Geschwistern und zwei HalbbrÃ¼dern bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater
aufgewachsen sei. Die Mutter sei alkoholabhÃ¤ngig gewesen und habe sich gegen
den Stiefvater nicht wehren kÃ¶nnen. Dieser sei gewalttÃ¤tig und sadistisch
gewesen. Er habe vor ihren Augen ein Schwein geschlachtet und ihr erklÃ¤rt, dass
er das auch mit ihr machen werde, wenn sie etwas verrate. Er sei auch sexuell
Ã¼bergriffig gewesen, die Mutter habe sie nicht schÃ¼tzen kÃ¶nnen. Die ein Jahr
jÃ¼ngere Schwester habe sich von vorne herein wie ein Junge entwickelt und sich
so der Ã�bergriffe entzogen. Sie seien nach K geflohen, hÃ¤tten dort aber nicht
FuÃ� fassen kÃ¶nnen und seien schlieÃ�lich zurÃ¼ckgekehrt. Die Mutter habe in
der Folgezeit viele wechselnde MÃ¤nnerbekanntschaften gehabt, habe viel
getrunken und sei 49-jÃ¤hrig an einem Herzinfarkt verstorben. Danach habe sie die
Vormundschaft Ã¼ber ihren jÃ¼ngsten Halbbruder bekommen. In dieser Situation
sei sie wieder mit ihrem Stiefvater konfrontiert gewesen, der ebenfalls das
Sorgerecht angestrebt habe. Ihre Ehe sei nach 10 Jahren auseinandergegangen,
spÃ¤ter habe sie den Vater ihrer Tochter kennengelernt, der ebenfalls gewalttÃ¤tig
gewesen sei. Von ihm habe sie sich getrennt, als sie mit ihrer Tochter
hochschwanger gewesen sei. Der Mann sei mit ihr mit dem Auto im wilden Tempo in
ein Maisfeld gefahren, auch da habe sie TodesÃ¤ngste gehabt. Sie lebe jetzt noch
mit einem Mann zusammen, mit dem sie vorÃ¼bergehend eine Beziehung gehabt
habe. Die Beziehung sei beendet, sie lebten jetzt in einer Art Wohngemeinschaft.
Die KlÃ¤gerin vermeide Situationen, die sie nicht kontrollieren kÃ¶nne und habe ein
tiefes Misstrauen gegenÃ¼ber Menschen entwickelt. Aufgrund der recht frÃ¼hen
und lang andauernden traumatischen Erlebnisse sei die PersÃ¶nlichkeit der
Verstorbenen sehr tief geprÃ¤gt worden, sodass von einer dauerhaften
PersÃ¶nlichkeitsÃ¤nderung ausgegangen werden mÃ¼sse, die sie in der FÃ¤higkeit
ihrer Lebensgestaltung deutlich und dauerhaft beeintrÃ¤chtige. Die Verstorbene sei
unter grÃ¶Ã�ten Anstrengungen in der Lage, den hÃ¤uslichen Alltag einschlieÃ�lich
der Sorge um die Tochter zu bewÃ¤ltigen. Den zusÃ¤tzlichen Belastungen durch
eine regelmÃ¤Ã�ige ErwerbstÃ¤tigkeit sei sie nicht gewachsen. Daher sei sie auf
dem allgemeinen Arbeitsmarkt als leistungsunfÃ¤hig einzustufen und es sei nicht
absehbar, wann die LeistungsfÃ¤higkeit wieder eintrete.
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Der B1 fÃ¼hrte aus, dass angesichts der eingetretenen Chronifizierung und der
Tatsache, dass durch die langjÃ¤hrigen therapeutischen Anstrengungen die
ErwerbsunfÃ¤higkeit nicht habe verhindert werden kÃ¶nnen, ein therapeutischer
Erfolg im eigentlichen Sinne nicht mehr zu erwarten sei. Es sei davon auszugehen,
dass es in Krisenzeiten therapeutischer Begleitung bedÃ¼rfe. FÃ¼r bis zu 10
Stunden kÃ¶nnten Therapiekosten Ã¼bernommen werden. Mit Bescheid vom
18.Â Dezember 2012 gewÃ¤hrte das LRA 10 Stunden verhaltenstherapeutische
Behandlung fÃ¼r das Jahr 2013.

Am 30. November 2017 reichte die Verstorbene den â��Fragebogen zur PrÃ¼fung
der Voraussetzungen fÃ¼r eine HÃ¶herbewertung der MdE nach Â§ 30 Abs. 2 BVG
und GewÃ¤hrung von Berufsschadensausgleich nach Â§ 30 Abs. 3 bis 11 BVGâ��
erneut beim Beklagten ein und verwies darauf, dass die zu machenden Angaben
aus dem vorherigen Antrag bekannt seien. Sie beziehe Rente wegen voller
Erwerbsminderung und kÃ¶nne einer ArbeitstÃ¤tigkeit nicht mehr nachgehen.

Mit Bescheid vom 6. MÃ¤rz 2018 lehnte das LRA die HÃ¶herbewertung des Grades
der SchÃ¤digungsfolgen wegen besonderer beruflicher Betroffenheit und den
Antrag auf GewÃ¤hrung von Berufsschadensausgleich ab. Von Juli 1999 bis Januar
2001 habe die Verstorbene sei eine BerufsfindungsmaÃ�nahme bzw. im Anschluss
daran von Januar 2001 bis Januar 2003 eine Umschulung zur Mediengestalterin
absolviert worden, da sie aufgrund der SchÃ¤digungsfolgen dauerhaft den Beruf als
Erzieherin nicht mehr ausÃ¼ben kÃ¶nne. Es fÃ¤nden sich aber keine eindeutigen
BegrÃ¼ndungen fÃ¼r die im Anschluss an die UmschulungsmaÃ�nahme
eingetretene Arbeitslosigkeit. Bei der Gutachterin S habe die Verstorbene
angegeben, aufgrund der Schwangerschaft/Geburt der Tochter im Beruf der
Mediengestalterin nicht FuÃ� gefasst zu haben. Gleiche Angaben seien bei der
Rentenbegutachtung gemacht worden. Eine besondere BerufsunfÃ¤higkeit im
zuletzt erlernten Beruf der Mediengestalterin werde nicht angenommen, sondern es
habe eine grundsÃ¤tzliche LeistungseinschrÃ¤nkung fÃ¼r den Beruf der
Mediengestalterin ebenso wie auch fÃ¼r vergleichbare Berufe bestanden. Die
zumindest damals bestehenden EinschrÃ¤nkungen seien als global anzusehen und
nicht als berufsspezifisch.

Gegen den Bescheid erhob die Verstorbene Widerspruch und wandte sich gegen die
Ablehnung des Berufsschadensausgleichs.

Den Widerspruch wies das RegierungsprÃ¤sidium Stuttgart â��
Landesversorgungsamt â�� mit Widerspruchsbescheid vom 28. August 2018
zurÃ¼ck. Es sei zutreffend, dass der Beruf der Erzieherin schÃ¤digungsbedingt
aufgegeben worden sei, weil die Verstorbene diesen nicht mehr habe ausÃ¼ben
kÃ¶nnen. Im Anschluss sei jedoch eine Umschulung zur Mediengestalterin
durchgefÃ¼hrt worden. Dass die Verstorbene auch diesen Beruf
schÃ¤digungsbedingt nicht ausÃ¼ben kÃ¶nne, sei nicht nachgewiesen. Die
vorhandenen Unterlagen bestÃ¤tigten dies nicht. AnlÃ¤sslich der durchgefÃ¼hrten
Untersuchungen im Jahr 2009 habe sie angegeben, wegen der Schwangerschaft
und der Geburt der Tochter an der BerufsausÃ¼bung gehindert gewesen zu sein
bzw. in dem Beruf nicht â��FuÃ�â�� gefasst zu haben. Zu keinem Zeitpunkt seien
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die SchÃ¤digungsfolgen als maÃ�gebliche Ursache fÃ¼r die Aufgabe bzw.
NichtfortfÃ¼hrung dieses Berufs angegeben, wie es beim Berufsbild der Erzieherin
der Fall gewesen sei. Hinzukomme, dass in den angefÃ¼hrten Gutachten auch
wesentliche schÃ¤digungsunabhÃ¤ngige Faktoren fÃ¼r die GewÃ¤hrung der EU-
Rente aufgezeigt seien, die es nicht wahrscheinlich machten, dass die Beendigung
der TÃ¤tigkeit als Mediengestalterin und der dadurch eingetretene
Einkommensverlust durch die SchÃ¤digungsfolgen kausal bedingt sei.

Am 26. September 2018 hat die Verstorbene Klage beim Sozialgericht Freiburg (SG)
erhoben und die ErhÃ¶hung des Grades der SchÃ¤digungsfolgen wegen besonderer
beruflicher Betroffenheit sowie die GewÃ¤hrung eines Berufsschadensausgleichs
beantragt.

Zur weiteren SachaufklÃ¤rung hat das SG sachverstÃ¤ndige ZeugenauskÃ¼nfte
eingeholt.

Der H1 hat bekundet, dass das Beschwerdebild im Wesentlichen immer dasselbe sei
und aus rezidivierenden schweren depressiven EinbrÃ¼chen mit Verlust der
FÃ¤higkeit zur AlltagsbewÃ¤ltigung, Antriebslosigkeit und schwersten
SchlafstÃ¶rungen bestehe. Die Diagnose laute komplexe PTBS, eine wesentliche
und dauerhafte Ã�nderung des Beschwerdebildes habe sich nicht ergeben. Bei der
zugrundeliegenden Erkrankung sei dies auch nicht mÃ¶glich, bei allen
BemÃ¼hungen kÃ¶nne es immer nur darum gehen, die Verstorbene zu stabilisieren
und ihr die Teilhabe am sozialen Leben in kleinen Dosierungen zu ermÃ¶glichen.
Kleinste Irritationen kÃ¶nnten schwere Retraumatisierungen und ErschÃ¼tterungen
auslÃ¶sen, die alles Erreichte wieder zunichte machten.

Die L hat beschrieben, dass durch die komplexe PTBS eine schwere depressive
Antriebslosigkeit, Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme, Insuffizienz- und
WertlosigkeitsgefÃ¼hle sowie sozialer RÃ¼ckzug bestÃ¼nden. Bei so schweren
andauernden Krankheitsbildern sei eine Heilung im herkÃ¶mmlichen Sinne nicht
mÃ¶glich, die SchÃ¤digung entsprÃ¤che den Folgen nach Foltererfahrungen und
ginge mit einer permanent erhÃ¶hten Wachsamkeit und einer hohen
Schreckhaftigkeit einher. ErgÃ¤nzend hat sie den Entlassungsbericht der Klinik D
Ã¼ber die in der Zeit vom 26. MÃ¤rz bis 14. April 2018 durchgefÃ¼hrte stationÃ¤re
Rehabilitation vorgelegt. Danach habe die Verstorbene Ã¼ber eine erneute
Retraumatisierung geklagt, die sie im vergangenen Jahr im Nachfeld einer
Beziehungstrennung erlebt habe. EinbrÃ¼che dieser Art wiederholten sich alle paar
Jahre, dieses Mal habe ein neuer Partner ihre Trennung von ihm nicht akzeptiert und
sie Ã¼ber ein halbes Jahr gestalkt, bis sie sich nur noch mit polizeilicher Hilfe habe
schÃ¼tzen kÃ¶nnen. Sie werde dann psychisch in die ersten 10 Jahre ihres Lebens
zurÃ¼ckversetzt, in denen sie von einem sadistischen Stiefvater schwer
traumatisiert worden sei. An ihrem letzten Arbeitsplatz, einem Minijob
(Krankheitsvertretung in einem Kindergarten) hÃ¤tten subjektive EinschrÃ¤nkungen
bestanden. Sie habe diesen nicht aufrechterhalten kÃ¶nnen, da auf kÃ¶rperlicher
Ebene ihr Infektionsrisiko erhÃ¶ht gewesen sei und auf psychischer Ebene die heute
hohe Anzahl vernachlÃ¤ssigter und traumatisierter FlÃ¼chtlingskinder eigene
Traumata getriggert hÃ¤tten. Im psychotherapeutischen AbschlussgesprÃ¤ch habe
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die KlÃ¤gerin angegeben, sich insgesamt erholt und entspannt zu haben. Sie sei
nach wie vor sehr empfindlich und erlebe sich weiterhin mit Blick auf die nach wie
vor tÃ¤glichen Triggermomente und nÃ¤chtlichen AlptrÃ¤ume ungeschÃ¼tzt. Die
Verstorbene habe sich aus ihrer Restdepression lÃ¶sen kÃ¶nnen, fÃ¼hle sich aber
weiterhin belastet und bedroht durch die sich im Alltag immer wieder ereignenden
Trigger traumatischer Ã�ngste.

Der Beklagte ist der Klage entgegengetreten. Die Verstorbene habe eine
Umschulung zur Mediengestalterin gemacht. Dieser Beruf sei sozial gleichwertig mit
dem Beruf der Erzieherin. Im Januar 2003 sei eine Abschlussnote von 1,5 erzielt
worden, trotzdem habe von Februar 2003 bis MÃ¤rz 2004 Arbeitslosigkeit
bestanden. Im MÃ¤rz 2004 habe sie eine Tochter geboren und sei danach wieder
arbeitslos gewesen. Seit September 2007 beziehe sie eine
Erwerbsminderungsrente. Nach dem Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 18.
Oktober 1995 (9 RV 18/94) begrÃ¼nde eine Arbeitslosigkeit im Umschulungsberuf
keinen Anspruch nach Â§ 30 Abs. 2 Bundesversorgungsgesetz (BVG). AuÃ�erdem
halte der Beklagte weiterhin daran fest, dass die mit einem GdS von 30 festgestellte
PTBS keine mindestens gleichwertige Bedingung fÃ¼r die NichtausÃ¼bung des
Berufes der Mediengestalterin darstelle. Nach der
psychiatrisch/psychotherapeutischen Stellungnahme der S stÃ¼nden vielmehr
schÃ¤digungsunabhÃ¤ngige GrÃ¼nde wie Schwangerschaft und Geburt der Tochter
sowie persÃ¶nlichkeitsbedingte EinschrÃ¤nkungen im Vordergrund. Nach dem
Befundbericht des H1 vom 26. Dezember 2018 sei die Verstorbene dort seit 1997 in
Behandlung. Eine wesentliche oder dauerhafte Ã�nderung des Beschwerdebildes
bzw. des Gesundheitszustandes habe sich im Laufe der Behandlung nicht ergeben.
Der Abschlussbericht der Klinik D fÃ¼hre ebenfalls keine neuen Gesichtspunkte zur
Berufsaufgabe im Jahr 2007 auf. AuÃ�erdem sei zu berÃ¼cksichtigen, dass die
Verstorbene schÃ¤digungsunabhÃ¤ngige seelische StÃ¶rungen habe, weswegen bei
ihr ein Teil-GdB von 40 fÃ¼r das Funktionssystem â��Psycheâ�� festgestellt worden
sei.

Auf schriftlichen Hinweis des SG hat der Beklagte an seiner Rechtsauffassung
festgehalten. Zwar mÃ¶ge sich der gesundheitliche Zustand seit 1997 nicht
verÃ¤ndert haben, jedoch sei die Verstorbene trotz der SchÃ¤digungsfolgen in der
Lage gewesen, von 1989 bis 1993 eine Ausbildung zur Erzieherin zu machen und
diese TÃ¤tigkeit Ã¼ber vier Jahre auszuÃ¼ben. AuÃ�erdem habe sie von 1999 bis
2001 eine BerufsfindungsmaÃ�nahme absolvieren und von 2001 bis 2003 eine
Umschulung zur Mediengestalterin mit einer Abschlussnote von 1,5 erreichen
kÃ¶nnen. Eindeutige BegrÃ¼ndungen fÃ¼r die Arbeitslosigkeit ab Februar 2003
fÃ¤nden sich weder in den Akten, noch habe die Verstorbene hierzu eine
nachvollziehbare ErklÃ¤rung abgeben kÃ¶nnen.

Mit Urteil vom 23. Oktober 2020 hat das SG den Beklagten unter Aufhebung des
Bescheides vom 6. MÃ¤rz 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 28.
August 2018 verurteilt, den bei der KlÃ¤gerin (der Verstorbenen) bestehenden Grad
der SchÃ¤digung wegen besonderer beruflicher Betroffenheit um 10 ab dem 30.
November 2017 hÃ¶her zu bewerten und ihr einen Berufsschadensausgleich in
gesetzlicher HÃ¶he zu bewilligen. Unter den gegebenen UmstÃ¤nden lasse sich
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sagen, dass die im Hinblick auf die Bezugsberufe bestehenden beruflichen Nachteile
mit Wahrscheinlichkeit rechtlich wesentlich durch die anerkannten
SchÃ¤digungsfolgen im Sinne einer PTBS verursacht seien. Die Verstorbene kÃ¶nne
schÃ¤digungsbedingt weder den Beruf der Erzieherin noch den der
Mediengestalterin ausÃ¼ben. Es bestehe ein seit 2007 mehr oder weniger
gleichbleibender Dauerzustand, der dazu fÃ¼hre, dass die Verstorbene einer
ErwerbstÃ¤tigkeit im fÃ¼r die Bestreitung des Lebensunterhaltes relevanten
Umfang nicht nachgehen kÃ¶nne. Das schlieÃ�e naturgemÃ¤Ã� die
ErwerbstÃ¤tigkeit im Bezugsberuf der Mediengestalterin mit ein. Dies sei nach der
Beurteilung des Gerichts mit Wahrscheinlichkeit rechtlich wesentlich durch die
SchÃ¤digungsfolge PTBS verursacht. Das ergebe sich zum einen daraus, dass es
eine schÃ¤digungsunabhÃ¤ngige psychische Erkrankung nicht gebe und zum
anderen daraus, dass eine schÃ¤digungsunabhÃ¤ngige auÃ�ergesundheitliche
Ursache, die die PTBS hinsichtlich ihrer Bedeutung fÃ¼r die bestehenden
gesundheitlichen Nachteile gÃ¤nzlich in den Hintergrund drÃ¤nge, nicht erkennbar
sei. Es mÃ¶ge zwar sein, dass die fehlende Aufnahme einer ErwerbstÃ¤tigkeit im
Umschulungsberuf auch durch die Schwangerschaft und die Geburt der Tochter
2003/2004 sowie die nachfolgende Betreuung als alleinerziehende Mutter
mitverursacht sei. Das schlieÃ�e aber die Aufnahme einer TeilzeitbeschÃ¤ftigung
jedenfalls in dem hier maÃ�gebenden Zeitpunkt nach Antragstellung nicht aus,
zumal der vergleichsweise stringente Erwerbsverlauf mit zwei abgeschlossenen
Berufsausbildungen und mehrjÃ¤hriger TÃ¤tigkeit in einer versicherungspflichtigen
BeschÃ¤ftigung die Annahme nahelege, dass die Verstorbene einer
ErwerbstÃ¤tigkeit hÃ¤tte nachgehen wollen, hierdurch aber nach Ã¤rztlichem Urteil
maÃ�geblich durch die schÃ¤digungsbedingte psychische Erkrankung gehindert
werde. Bei der psychischen Erkrankung handele es sich mithin mit
Wahrscheinlichkeit zumindest um eine rechtlich wesentliche Teilursache, die die
Annahme einer besonderen beruflichen Betroffenheit begrÃ¼nde. Der GdS sei
daher um 10 zu erhÃ¶hen. Die genannten ZusammenhÃ¤nge begrÃ¼ndeten auch
einen Anspruch auf Berufsschadensausgleich, weil die Verstorbene in dem hier
maÃ�geblichen Zeitraum schÃ¤digungsbedingt entweder Ã¼berhaupt nicht oder
nur gelegentlich geringfÃ¼gig erwerbstÃ¤tig gewesen sei, nicht aber in einem fÃ¼r
die Bestreitung des Lebensunterhaltes relevanten Umfangs einer
TeilzeitbeschÃ¤ftigung.

Gegen das am 23. MÃ¤rz 2021 zugestellte Urteil hat der Beklagte am 31. MÃ¤rz
2021 Berufung beim Landessozialgericht Baden-WÃ¼rttemberg (LSG) eingelegt. Die
Verstorbene habe wegen der anerkannten SchÃ¤digungsfolgen dauerhaft ihren
Beruf als Erzieherin nicht mehr ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Von Juli 1999 bis Januar 2001
habe deshalb eine BerufsfindungsmaÃ�nahme bzw. im Anschluss daran von Januar
2001 bis Januar 2003 eine Umschulung zur Mediengestalterin stattgefunden.
AnschlieÃ�end sei die Verstorbene arbeitslos gewesen. Am 20. MÃ¤rz 2004 habe sie
ihre Tochter geboren und seit September 2007 eine Erwerbsminderungsrente
bezogen. Es gebe keine Nachweise, dass die Verstorbene dauerhaft den
Umschulungsberuf der Mediengestalterin schÃ¤digungsbedingt nicht habe
ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Eindeutige BegrÃ¼ndungen fÃ¼r die Arbeitslosigkeit seien
nicht angegeben worden. Bei der Begutachtung durch S 2007 habe die Verstorbene
vorgetragen, dass sie aufgrund der Schwangerschaft/Geburt der Tochter im Beruf
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der Mediengestalterin nicht habe FuÃ� fassen kÃ¶nnen. Gleiche Angaben seien
aufgrund der Beantragung der ErwerbsunfÃ¤higkeitsrente im Gutachten von Juni
2008 gemacht worden. Eine besondere BerufsunfÃ¤higkeit im zuletzt erlernten
Beruf der Mediengestalterin kÃ¶nne nicht angenommen werden, denn es habe eine
grundsÃ¤tzliche LeistungseinschrÃ¤nkung fÃ¼r den Beruf der Mediengestalterin als
auch fÃ¼r vergleichbare Berufe bestanden. Die mit einem GdS von 30 festgestellte
PTBS sei keine mindestens gleichwertige Bedingung fÃ¼r die NichtausÃ¼bung des
Berufs der Mediengestalterin. Die Verstorbene sei trotz der anerkannten
SchÃ¤digungsfolgen in der Lage gewesen, von 1989 bis 1993 eine Ausbildung zur
Erzieherin zu machen und diese TÃ¤tigkeit zum Teil in leitender Funktion Ã¼ber
vier Jahre auszuÃ¼ben. Bei der Umschulung zur Mediengestalterin habe sie eine
Abschlussnote von 1,5 erzielt.

Der Beklagte beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Freiburg vom 23. Oktober 2020 aufzuheben und die
Klage abzuweisen.

Die KlÃ¤gerin beantragt,

die Berufung des Beklagten zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist auf die angefochtene Entscheidung. Es sei nicht zutreffend, dass der
Umschulungsberuf zur Mediengestalterin mÃ¶glich gewesen sei. Aufgrund der PTBS
habe die Verstorbene schÃ¤digungsbedingt weder als Erzieherin noch als
Mediengestalterin arbeiten kÃ¶nnen.

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung des Senats ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt.

Hinsichtlich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die Verwaltungs- und
Gerichtsakte ergÃ¤nzend Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die form- und fristgerecht (Â§ 151 Sozialgerichtsgesetz [SGG]) eingelegte Berufung,
Ã¼ber die der Senat im EinverstÃ¤ndnis der Beteiligten ohne mÃ¼ndliche
Verhandlung entscheidet (Â§Â 124Â Abs.Â 2Â SGG), ist statthaft (Â§Â§ 143, 144
SGG), auch im Ã�brigen zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet. Trotz des Versterbens der
KlÃ¤gerin zwischen der mÃ¼ndlichen Verhandlung und der Absetzung des
schriftlichen Urteils ist eine Unterbrechung des Verfahrens nicht eingetreten, da
eine Vertretung durch einen ProzessbevollmÃ¤chtigten stattgefunden hat (Â§ 246
Abs. 1 Satz 2 ZPO).

Der Rechtsstreit wird durch die Tochter der Verstorbenen als
Sonderrechtsnachfolgerin fortgefÃ¼hrt. Nach Â§ 56 Abs. 1 Erstes Buch
Sozialgesetzbuch (SGB I) stehen fÃ¤llige AnsprÃ¼che auf laufende Geldleistungen
beim Tod des Berechtigten nacheinander dem Ehegatten (Nr. 1), dem
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Lebenspartner (Nr. 1a), den Kindern (Nr. 2), den Eltern (Nr. 3), dem
HaushaltsfÃ¼hrer (Nr. 4) zu, wenn diese mit dem Berechtigten zur Zeit seines
Todes in einem gemeinsamen Haushalt gelebt haben oder von ihm wesentlich
unterhalten worden sind. HaushaltsfÃ¼hrer im Sinne des Abs. 1 SatzÂ 1 Nr. 4 ist
derjenige Verwandte oder VerschwÃ¤gerte, der an Stelle des verstorbenen oder
geschiedenen oder an der FÃ¼hrung des Haushalts aus gesundheitlichen
GrÃ¼nden dauernd gehinderte Ehegatte oder Lebenspartner den Haushalt des
Berechtigten mindestens ein Jahr lang vor dessen Tod gefÃ¼hrt hat und von diesem
Ã¼berwiegend unterhalten worden ist, Â§ 56 Abs. 4 SGB I. Diese Voraussetzungen
liegen vor, nachdem die â�� minderjÃ¤hrige â�� Tochter auf die ausdrÃ¼ckliche
Nachfrage des Senats erklÃ¤rt hat, bis zum Tode ihrer Mutter mit dieser in einem
gemeinsamen Haushalt gelebt zu haben.

Das Rubrum war nicht zu Ã¤ndern und das Land Niedersachsen nicht als neuer
Beklagter aufzunehmen. Nach Â§ 4 Abs. 3 Satz 1 OEG ist fÃ¼r eine berechtigte
Person, die am 19. Dezember 2019 bereits Leistungen nach Â§ 1 erhÃ¤lt, und in den
FÃ¤llen nach Abs. 2 Satz 1, in denen Leistungen nach Â§ 1 gewÃ¤hrt werden, bis
zum 31. Dezember 2020 das Land zur GewÃ¤hrung der Versorgung verpflichtet, in
dem die SchÃ¤digung eingetreten ist; dies gilt auch, wenn AntrÃ¤ge auf
zusÃ¤tzliche Leistungen gestellt werden. Ab dem 1. Januar 2021 ist dasjenige Land
zur GewÃ¤hrung der Versorgung verpflichtet, in dem die leistungsberechtigte
Person im Sinne des Satzes 1 ihren Wohnsitz, bei Fehlen eines Wohnsitzes ihren
gewÃ¶hnlichen Aufenthalt hat. Ausgehend von diesen MaÃ�stÃ¤ben lÃ¤sst sich der
Akte zwar entnehmen, dass die Verstorbene zwischenzeitlich nach Aurich und somit
in das Land Niedersachen (nicht wie vom Beklagten angegeben Schleswig-Holstein)
verzogen war, jedoch ist in der mÃ¼ndlichen Verhandlung beim SG mitgeteilt
worden, dass die Verstorbene wieder nach Waldkirch verzogen war, sodass die
ZustÃ¤ndigkeit des Landes Baden-WÃ¼rttemberg bestehen geblieben ist. Im
Ã�brigen ist sie noch im Jahr 2020 verstorben. Nachdem sie bereits
BeschÃ¤digtengrundrente und damit Leistungen bezog, hÃ¤tte ein
ZustÃ¤ndigkeitswechsel erst zum 1.Â Januar 2021 eintreten kÃ¶nnen, sodass das
Land Baden-WÃ¼rttemberg fÃ¼r die hier streitigen Leistungen zustÃ¤ndig
geblieben ist.

Streitgegenstand des Berufungsverfahrens ist das Urteil des SG vom 23. Oktober
2020, mit dem der Beklagte auf die kombinierte Anfechtungs- und Leistungsklage
(Â§ 54 Abs. 1 und 4 SGG) verurteilt worden ist, unter Aufhebung des Bescheides
vom 6. MÃ¤rz 2018 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides (Â§ 95 SGG) vom 28.
August 2018, den GdS wegen besonderer beruflicher Betroffenheit zu erhÃ¶hen und
Berufsschadensausgleich in gesetzlicher HÃ¶he zu gewÃ¤hren. MaÃ�gebender
Zeitpunkt fÃ¼r die Beurteilung der Sach- und Rechtslage ist bei dieser Klageart
grundsÃ¤tzlich der Zeitpunkt der letzten mÃ¼ndlichen Verhandlung in den
Tatsacheninstanzen (vgl. BSG, Urteil vom 2. September 2009 â�� B 6 KA 34/08 â��,
juris, Rz. 26; Keller, in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, Kommentar zum
SGG, 13. Aufl. 2020, Â§ 54 Rz. 34), ohne eine solche derjenige der Entscheidung.
Dementsprechend hat der Senat zu berÃ¼cksichtigen, dass die dem Grunde nach
zugesprochenen Leistungen nur bis zum Todestag, dem 8. November 2020,
beansprucht werden kÃ¶nnen, nicht aber darÃ¼ber hinaus.
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Die BegrÃ¼ndetheit der Berufung folgt aus der UnzulÃ¤ssigkeit der Klage, soweit
eine ErhÃ¶hung des GdS wegen besonderer beruflicher Betroffenheit begehrt
worden ist und im Ã�brigen, hinsichtlich des Berufsschadensausgleichs, aus der
UnbegrÃ¼ndetheit der Klage. Der Bescheid vom 6. MÃ¤rz 2018 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 28. August 2018 ist im Ergebnis rechtmÃ¤Ã�ig und
verletzt die Verstorbene nicht in ihren Rechten (Â§ 54 Abs. 1 Satz 2 SGG).

Soweit die Verstorbene die ErhÃ¶hung des GdS aufgrund einer besonderen
beruflichen Betroffenheit begehrt, handelt es sich um keinen abtrennbaren
Streitgegenstand, der isoliert verfolgt werden kann. Vielmehr sind der GdS im
allgemeinen Erwerbsleben nach Â§Â 30Â Abs. 1 BVG und das berufliche
Betroffensein nach Â§ 30 Abs. 2 BVG als Teilfaktoren eines einheitlichen
Rentenanspruchs anzusehen (so bereits Senatsurteil vom 19.Â Dezember 2013
â��Â LÂ 6Â VUÂ 2550/11 â�� n.Â v.; BSG, Urteil vom 6. Oktober 1977 â�� 9 RV
66/76 â��, juris, Rz. 12). Die besondere berufliche Betroffenheit ist lediglich ein
Umstand, der ebenso wie andere â�� medizinische â�� Bemessungsfaktoren fÃ¼r
den GdS in Betracht kommen soll. Aus diesen GrÃ¼nden kann in einem
Gerichtsverfahren nur insgesamt Ã¼ber die HÃ¶he der Grundrente entschieden
werden. Wenn die Versorgungsverwaltung somit nach einer Entscheidung Ã¼ber
die BeschÃ¤digtengrundrente gesondert Ã¼ber eine ErhÃ¶hung wegen einer
besonderen beruflichen Betroffenheit entscheidet, ist dies eine Entscheidung Ã¼ber
die Grundrente insgesamt. Der zuvor ergangene und bestandskrÃ¤ftige Bescheid
wird dann, wenn sich eine hÃ¶here Rente ergibt, von Amts wegen nach Â§ 44 Abs. 1
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) geÃ¤ndert (vgl. Senatsbeschluss vom 24.
Januar 2017 â�� L 6 VH 789/15 â��, juris, Rz.Â 64). Das erneut von der
Verstorbenen vorgelegte Formular hÃ¤tte vom Beklagten daher so ausgelegt
werden mÃ¼ssen, dass die Verstorbene eine ErhÃ¶hung der
BeschÃ¤digtengrundrente unter BerÃ¼cksichtigung einer besonderen beruflichen
Betroffenheit begehrt. Zutreffender PrÃ¼fungsmaÃ�stab wÃ¤re daher gewesen, ob
die Verstorbene eine â�� teilweise â�� RÃ¼cknahme des Bescheides vom 3. April
2008 mit dem erst- und letztmalig Ã¼ber die BeschÃ¤digtengrundrente
entschieden worden ist, nach Â§ 44 Abs. 1 SGB X beanspruchen kann. Die
Ablehnung einer besonderen beruflichen Betroffenheit ist daher ebenso eine
unzulÃ¤ssige Elementenfeststellung, wie auch das SG eine entsprechende
Verpflichtung zur ErhÃ¶hung des GdS nicht hÃ¤tte aussprechen dÃ¼rfen. FÃ¼r eine
solche Feststellung fehlt es an einer materiellen Anspruchsgrundlage und sie wird
von der prozessualen Vorschrift des Â§ 55 Abs. 1 Nr.Â 3 SGG nicht gedeckt. Dies
kann allerdings deshalb dahinstehen, da hinsichtlich der besonderen beruflichen
Betroffenheit bzw. der GewÃ¤hrung einer hÃ¶heren BeschÃ¤digtengrundrente, das
gemÃ¤Ã� Â§ 78 SGG erforderliche Vorverfahren nicht durchgefÃ¼hrt worden ist.
Die im Widerspruchsverfahren fachkundig vertretene Verstorbene hat mit der
WiderspruchsbegrÃ¼ndung nur die Ablehnung der GewÃ¤hrung eines
Berufsschadensausgleichs angegriffen und sich damit nur gegen diesen
abtrennbaren Teil der Verwaltungsentscheidung gewandt. Eine solche
BeschrÃ¤nkung lag in ihrer Dispositionsbefugnis, sodass es nicht darauf ankommt,
dass sich der Beklagte im Widerspruchsbescheid auch zur Frage der besonderen
beruflichen Betroffenheit verhalten hat. Eine Sachentscheidung hierÃ¼ber war ihm
verwehrt. Zwar ist im Zweifel von einer uneingeschrÃ¤nkten Anfechtung aller
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VerfÃ¼gungssÃ¤tze, die in einem angegriffenen Verwaltungsakt enthalten sind,
auszugehen (vgl. BSG, Urteil vom 15. MÃ¤rz 1979 â�� 9 RV 43/78 â��, juris, Rz. 11;
so auch Schmidt, in: Meyer-Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, a.Â a.Â O., Â§ 84 Rz.
2), indessen ergeben sich solche Zweifel aus der â�� fachkundig gefertigten â��
WiderspruchsbegrÃ¼ndung gerade nicht. Dort ist zunÃ¤chst ausgefÃ¼hrt, dass mit
dem Bescheid der Antrag auf HÃ¶herbewertung der SchÃ¤digungsfolgen wegen
besonderer beruflicher Betroffenheit sowie dem Antrag auf GewÃ¤hrung von
Berufsschadensausgleich nicht entsprochen worden sei. Sodann wird, durch einen
Absatz getrennt, mitgeteilt, dass sich der Widerspruch gegen die Ablehnung des
Berufsschadensausgleichs richtet und die weitere BegrÃ¼ndung befasst sich nur
mit diesem Aspekt. Es wird somit deutlich, dass der weitergehende Regelungsgehalt
des Bescheides erkannt und in dessen Kenntnis eine BeschrÃ¤nkung des
Widerspruchs vorgenommen worden ist. Der Bescheid ist somit im Ã�brigen
bestandskrÃ¤ftig geworden.

Soweit die Verstorbene â�� zulÃ¤ssig â�� einen Berufsschadensausgleich begehrt,
ist die Klage unbegrÃ¼ndet.

Rentenberechtigte BeschÃ¤digte, deren Einkommen aus gegenwÃ¤rtiger oder
frÃ¼herer TÃ¤tigkeit durch die SchÃ¤digungsfolge gemindert ist, erhalten nach
Anwendung des Â§ 30 Abs. 2 BVG einen Berufsschadensausgleich in HÃ¶he von
42,5 v.Â H. des auf volle Euro aufgerundeten Einkommensverlustes oder, falls dies
gÃ¼nstiger ist, einen Berufsschadensausgleich nach Â§ 30 Abs. 6 BVG
(Â§Â 30Â Abs.Â 3Â BVG). Ist die Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
gemindert, weil das Erwerbseinkommen in einem in der Vergangenheit liegenden
Zeitraum, der nicht mehr als die HÃ¤lfte des Erwerbslebens umfasst,
schÃ¤digungsbedingt gemindert war, so ist die Rentenminderung abweichend von 
Â§Â 30 Abs.Â 4 SatzÂ 1 BVG der Einkommensverlust (Â§Â 30 Abs.Â 4 SatzÂ 3 BVG).
Wer also in der Vergangenheit zeitweise schÃ¤digungsbedingte
EinkommenseinbuÃ�en hatte, die Ã¼ber niedrigere RentenversicherungsbeitrÃ¤ge
zu LÃ¼cken im Versicherungsverlauf und damit zu einer niedrigeren Rente
gefÃ¼hrt haben, erhÃ¤lt insoweit einen so genannten Renten-
Berufsschadensausgleich (vgl. Dau in: Knickrehm, Gesamtes Soziales
EntschÃ¤digungsrecht, 2012., Â§Â 30 BVG Rn. 47). Wenn die Zeiten
schÃ¤digungsbedingt geminderten Einkommens dagegen mehr als die HÃ¤lfte des
Erwerbslebens ausgemacht haben, bleibt es bei der Anwendung des Â§Â 30 Abs.Â 4
SatzÂ 1 BVG (vgl. Bayerisches LSG, Urteil vom 15.Â Dezember 2016Â â�� L 18 VS
5/10Â â��, juris, Rz. 39).

FÃ¼r die Feststellung des Vergleichseinkommens ist in einem ersten Schritt zu
ermitteln, welche berufliche Position (â��HÃ¤tte-Berufâ��) ohne die SchÃ¤digung
und ihre Folgen wahrscheinlich erreicht worden wÃ¤re (Dau, in: Knickrehm,
a.Â a.Â O., Â§Â 30 Rn. 31, 32). RegelmÃ¤Ã�ig ist dabei von dem Beruf auszugehen,
aus dem der BeschÃ¤digte seinerzeit durch die SchÃ¤digung verdrÃ¤ngt worden ist,
einschlieÃ�lich der Entwicklung, die ein NichtbeschÃ¤digter in diesem Beruf
wahrscheinlich genommen hÃ¤tte. Wahrscheinlichkeit bedeutet, dass nach den
objektiven UmstÃ¤nden mehr fÃ¼r als gegen den hypothetischen Berufserfolg
spricht. Die bloÃ�e MÃ¶glichkeit eines beruflichen Aufstiegs genÃ¼gt nicht (vgl.
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LSG Hamburg, Urteil vom 27. Februar 2018 â�� L 3 VE 7/15 â��, juris, Rz. 40; BSG,
Urteil vom 15. September 1988 â�� 9/9a RV 50/87 â��, juris, Rz. 12).

Der Senat orientiert sich bei der PrÃ¼fung, ob gesundheitliche SchÃ¤den Ursache
einer Einkommensminderung sind, an der seit 1. Januar 2009 an die Stelle der bis
zum 31. Dezember 2008 im Interesse einer gleichmÃ¤Ã�igen Rechtsanwendung als
antizipierte SachverstÃ¤ndigengutachten angewandten (vgl. BSG, Urteil vom 23.Â 
Juni 1993 â�� 9/9a RVs 1/91 â�� BSGE 72, 285; BSG, Urteil vom 9.Â April 1997 â�� 
9 RVs 4/95 â�� SozR 3-3870 Â§Â 4 Nr.Â 19; BSG, Urteil vom 18. September 2003
â��Â BÂ 9Â SBÂ 3/02Â RÂ â�� BSGE 190, 205; BSG, Urteil vom 29. August 1990 â��
9a/9 RVs 7/89 â�� BSG SozR 3-3870 Â§Â 4 Nr.Â 1) â��Anhaltspunkte fÃ¼r die
Ã¤rztliche GutachtertÃ¤tigkeit im sozialen EntschÃ¤digungsrecht und nach dem
Schwerbehindertenrecht (Teil 2 SGB IX)â�� (AHP) 2008 getretenen Anlage
â��Versorgungsmedizinische GrundsÃ¤tzeâ�� (VG) zu Â§Â 2 der Verordnung zur
DurchfÃ¼hrung des Â§Â 1Â Abs.Â 1 und 3, Â§Â 30 Abs.Â 1 und Â§Â 35 Abs.Â 1 BVG
(Versorgungsmedizin-Verordnung; VersMedV). Danach genÃ¼gt fÃ¼r die Annahme,
dass eine schÃ¤digungsbedingte GesundheitsstÃ¶rung Ursache fÃ¼r eine
Einkommensminderung ist, versorgungsrechtlich die Wahrscheinlichkeit des
ursÃ¤chlichen Zusammenhangs. Sie ist gegeben, wenn nach der geltenden
medizinisch-wissenschaftlichen Lehrmeinung mehr fÃ¼r als gegen einen
ursÃ¤chlichen Zusammenhang spricht (VG, Teil C, Nr.Â 3 a SÃ¤tze 1 und 2).
Grundlage fÃ¼r die medizinische Beurteilung sind die von der herrschenden
wissenschaftlichen Lehrmeinung vertretenen Erkenntnisse Ã¼ber Ã�tiologie und
Pathogenese (VG,Â Teil C, Nr.Â 3.1.4). Aus dem Umstand, dass der Zusammenhang
nach wissenschaftlicher Erkenntnis nicht ausgeschlossen werden kann, lÃ¤sst sich
nicht folgern, dass er darum wahrscheinlich sei. Ebenso wenig kann ein
ursÃ¤chlicher Zusammenhang bejaht werden, wenn er nur mÃ¶glich ist (VG, Teil C,
Nr.Â 3.1.4).

Ferner ist in der Rechtsprechung anerkannt, dass fÃ¼r die GewÃ¤hrung eines
Berufsschadensausgleichs erforderlich ist, dass die Einkommensminderung
wesentlich ursÃ¤chlich auf die SchÃ¤digungsfolgen zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist (vgl.
Senatsurteil vom 28. Oktober 2014 â�� L 6 VS 5037/13 â��, juris, Rz. 74 ff.; BSG,
Urteil vom 18. Mai 2006 â�� B 9a V 6/05 R â��, juris, Rz. 18). Ein
schÃ¤digungsbedingtes Ende beruflicher TÃ¤tigkeit lÃ¤sst sich nach Erreichen des
60. Lebensjahres regelmÃ¤Ã�ig nicht mehr nachweisen, jedoch wird der Zugang
zum Berufsschadensausgleich fÃ¼r einen BeschÃ¤digten mit diesem Alter
erleichtert. Die SchÃ¤digungsfolgen sind schon dann fÃ¼r das vorzeitige
Ausscheiden aus dem Erwerbsleben und einen dadurch eingetretenen
Einkommensverlust als ursÃ¤chlich anzusehen, wenn der BeschÃ¤digte sich zur
vorzeitigen Erlangung einer Altersversorgung auf eine wesentlich durch
SchÃ¤digungsfolgen bedingte Schwerbehinderung berufen muss (vgl. BSG, Urteil
vom 18. Mai 2006 â�� B 9a V 6/05 R â��, juris, Rz. 20).

Nach diesen MaÃ�stÃ¤ben liegt zur Ã�berzeugung des Senats keine
schÃ¤digungsbedingte Einkommensminderung vor. Dabei kommt der Verstorbenen
zunÃ¤chst keine Beweiserleichterung zugute. Denn sie ist nicht nach Erreichen des
60. Lebensjahres aus dem Erwerbsleben ausgeschieden, sondern spÃ¤testens mit
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41 Jahren, also mit der GewÃ¤hrung von Rentenleistungen der DRV. AuÃ�erdem
kann sie sich nicht auf eine durch SchÃ¤digungsfolgen bedingte Schwerbehinderung
berufen, denn der Beklagte hat lediglich einen GdS von 30 bestandskrÃ¤ftig
anerkannt. Die von der Rechtsprechung entwickelten GrundsÃ¤tze lassen sich nicht
auf ein Ausscheiden weit vor Vollendung des 60.Â Lebensjahres Ã¼bertragen, weil
sie an eine im Rentenversicherungsrecht und im Beamtenrecht gerade fÃ¼r das
Ausscheiden im hÃ¶heren Lebensalter vorgezeichnete Beweiserleichterung
anknÃ¼pfen (vgl. BSG, Urteil vom 20. Juli 2005 â�� B 9a V 1/05 R â��, juris, Rz. 35
= SozR 3-3100 Â§ 30 Nr.Â 16).

Dem Anspruch steht entgegen, dass die Verstorbene erfolgreich hat umgeschult
werden kÃ¶nnen. Das hat das SG verkannt, zumal es die sich auf den Zeitpunkt
September 2007, dem Beginn des Bezugs der Erwerbsminderungsrente, festgelegt
hat, also weit nach dem erfolgreichen Abschluss der MaÃ�nahme.

Auch im Versorgungsrecht gilt der Grundsatz â��Rehabilitation vor Renteâ��, der
seinen Ausdruck in Â§ 29 BVG findet. Danach entsteht ein Anspruch auf
Berufsschadensausgleich, wenn Leistungen zur medizinischen Rehabilitation oder
zur Teilhabe am Arbeitsleben erfolgversprechend sind, frÃ¼hestens in dem Monat,
in dem die MaÃ�nahmen abgeschlossen werden. Ebenso ist der in der gesetzlichen
Rentenversicherung gesetzlich geregelte Grundsatz, dass sich der Versicherte
immer auf einen â��sozial gleichwertigenâ�� Umschulungsberuf verweisen lassen
muss (Â§ 43 Abs. 2 Satz 3 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch â�� SGB VI [aF] â�� bzw.
Â§ 240 Abs. 2 Satz 3 SGB VI [nF]), entsprechend auch im Versorgungsrecht
anzuwenden (vgl. BSG, Urteil vom 18. Oktober 1995 â��Â 9Â RVÂ 18/94 â��, juris,
Rz. 19 f.). Wer erfolgreich umgeschult worden ist, kann ebenso wenig geltend
machen, der Umschulungsberuf sei nicht sozial gleichwertig im Sinne des Â§ 30 Abs.
2 Satz 2 Nr. 1 BVG, wie er im Recht der gesetzlichen Rentenversicherung als
Bewerber um eine Rente wegen BerufsunfÃ¤higkeit nach Â§ 43 Abs. 2 SGB VI in der
Fassung bis zum 31. Dezember 2000 beziehungsweise um eine Rente wegen
teilweiser Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit nach Â§ 240 Abs. 1 SGB VI in
der Fassung ab 1. Januar 2001 geltend machen konnte beziehungsweise kann, der
Beruf sei nicht zumutbar. Dies gilt auch dann, wenn dieser Beruf dem
BeschÃ¤digten aus tatsÃ¤chlichen GrÃ¼nden nicht zumutbar wÃ¤re (vgl. BSG,
Urteil vom 18. Oktober 1995 â�� 9 RV 18/94 â��, juris, Rz. 18 f. = SozR 3-3100 Â§
30 Nr. 14).

Ausgehend hiervon hat die Verstorbene zunÃ¤chst von Juli 1999 bis Januar 2001
eine BerufsfindungsmaÃ�nahme durchlaufen und im Anschluss daran von Januar
2001 bis Januar 2003 eine Umschulung zur Mediengestalterin mit einer
Durchschnittsnote von 1,5 abgeschlossen.

Nach einer solchen abgeschlossenen Umschulung gilt der Umschulungsberuf stets
als sozial gleichwertiger Beruf (vgl. LSG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 15.
November 2018 â�� L 11 VH 44/10 â��, juris Rz. 230). Dessen ungeachtet hat der
Beklagte diese TÃ¤tigkeit schlÃ¼ssig als sozial gleichwertig mit dem Beruf der
Erzieherin angesehen.
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Die Verstorbene ist weiter erfolgreich umgeschult worden. Ihre Abschlusszeugnisse
belegen, dass sie Ã¼ber ein auÃ�erordentliches LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r diese
TÃ¤tigkeit verfÃ¼gt hat, wie der Abschluss mit der Note 1,5 belegt und sich im
Ã�brigen deutlich von ihren bislang errreichten Noten abhebt.

Dass die Verstorbene nach dem fÃ¼r die Umschulung gewÃ¤hrten Ã�bergangsgeld
keine entsprechende TÃ¤tigkeit gefunden hat, sondern vielmehr zunÃ¤chst weiter
Arbeitslosenhilfe und im Anschluss daran Leistungen nach dem SGB II bezogen hat,
wie der Mitteilung der BA sowie den Entlassungsberichten zu entnehmen ist,
begrÃ¼ndet ebenso keinen Anspruch auf die GewÃ¤hrung von
Berufsschadensausgleich. Denn darauf, ob sie in dem Umschulungsberuf eine
BeschÃ¤ftigung findet, kommt es fÃ¼r die Frage, ob eine erfolgreiche Umschulung
vorliegt, nicht an (vgl. Senatsurteil vom 21. Februar 2013 â�� L 6 VS 4178/10 â��,
juris, Rz. 45; BSG, Urteil vom 18. Oktober 1995 â��Â 9Â RVÂ 18/94 â��, juris, Rz.
20).

Dies gilt im Falle der Verstorbenen umso mehr, als in Auswertung der Aktenlage sie
selbst davon ausgegangen ist, dass sie in dem Umschulungsberuf beruflich FuÃ�
fassen kann, sogar ihrem behandelnden Psychiater Heller davon berichtet hat, dass
sie die TÃ¤tigkeit erfolgreich ausgeÃ¼bt habe. Somit ist nicht davon auszugehen,
dass sie den Umschulungsberuf schÃ¤digungsbedingt nicht ausgeÃ¼bt hat. Nach
ihren eigenen Angaben gegenÃ¼ber den Rehabilitationskliniken und der
Gutachterin S, die glaubhaft und insbesondere noch unbeeindruckt von den spÃ¤ter
streitigen AnsprÃ¼chen gewesen sind, war die Nichtaufnahme einer TÃ¤tigkeit
nÃ¤mlich ausschlieÃ�lich ihrer Schwangerschaft geschuldet. Sie hat mehrfach
angegeben, dass sie wegen der Schwangerschaft in der TÃ¤tigkeit als
Mediengestalterin nicht FuÃ� gefasst hat. Passend hierzu hat sie gegenÃ¼ber der
Gutachterin S bei deren ersten Begutachtung beschrieben, viele Bewerbungen als
Mediengestalterin geschrieben zu haben.

Dass weiter sogar ein tatsÃ¤chliches LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r den
Umschulungsberuf bestanden hat, wird dadurch untermauert, dass die Verstorbene
gegenÃ¼ber der Gutachterin S ihre BewerbungsbemÃ¼hungen fÃ¼r eine
TÃ¤tigkeit als Mediengestalterin beschrieben hat. Das wird im Weiteren durch den
Entlassungsbericht der Klinik â��Aâ�� Ã¼ber die stationÃ¤re Behandlung vom 12.
September bis 31. Oktober 2006, den der Senat im Wege des Urkundsbeweises
verwertet (Â§ 118 Abs. 1 SGG i.Â V.Â m. Â§Â§ 415 ff. Zivilprozessordnung [ZPO]),
bestÃ¤tigt, dem zu entnehmen ist, dass die Verstorbene sogar als arbeitsfÃ¤hig
entlassen werden konnte, wenn auch eine fortbestehende Minderung der
Belastbarkeit aufgrund der PTBS gesehen wurde. Wie konkret die behandelnden
KlinikÃ¤rzte ihr vorhandenes berufliches LeistungsvermÃ¶gen nach mehrwÃ¶chiger
Behandlung, also aufgrund einer lÃ¤ngeren Beobachtungszeit, eingeschÃ¤tzt haben
wird darin deutlich, dass wÃ¤hrend des Aufenthalts nicht nur ein Antrag auf
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gestellt wurde, um ihr den Einstieg ins
Erwerbsleben zu erleichtern, sondern ihr eine Bescheinigung zur Vorlage beim
Jugendamt ausgestellt wurde, um die finanzielle KostenÃ¼bernahme der Betreuung
der Tochter zu sichern und der Verstorbenen so den nÃ¶tigen Freiraum zu
ermÃ¶glichen, den beruflichen Wiedereinstieg vorzubereiten. Im Ã�brigen zeigt
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schon die nur sechswÃ¶chige Behandlung, dass die Verstorbene einer Behandlung
gut zugÃ¤nglich war, unterstreicht also nochmals die Richtigkeit der EinschÃ¤tzung
als arbeitsfÃ¤hig.

Deswegen ist nicht nachvollziehbar, wie die SachverstÃ¤ndige S in ihrem zweiten
Gutachten zu dem Ergebnis gelangt ist, dass es schÃ¤digungsbedingt zu einem
aufgehobenen LeistungsvermÃ¶gen fÃ¼r die letzte TÃ¤tigkeit wie auch fÃ¼r
TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes gekommen sein soll, eine â��globale
EinschrÃ¤nkungâ�� bestehe, von der TÃ¤tigkeit als Mediengestalterin aber keine
retraumatisierende Wirkung ausgehe. Das ist jedenfalls von den damals
behandelnden Ã�rzten schlÃ¼ssig anders bewertet worden, denen sich der
erkennende Senat anschlieÃ�t. Die Annahme wird insbesondere durch den
tatsÃ¤chlichen Ablauf widerlegt, denn die Erwerbsminderung als â��globale
EinschrÃ¤nkungâ�� fÃ¼r TÃ¤tigkeiten des allgemeinen Arbeitsmarktes ist erst ab 1.
August 2008 und damit sechs Jahre nach Abschluss der Umschulung eingetreten.

Dass der Verstorbenen trotz erfolgreicher Umschulung und ausreichendem
RestleistungsvermÃ¶gen fÃ¼r diese UmschulungstÃ¤tigkeit keine berufliche
Eingliederung gelungen ist, sondern sie zunÃ¤chst auf Arbeitslosenhilfe und danach
auf Leistungen nach dem SGB II angewiesen war, begrÃ¼ndet nicht die Annahme
eines schÃ¤digungsbedingten Minderverdiensts. Denn die spÃ¤tere Arbeitslosigkeit
nach erfolgreicher Umschulung stellt allenfalls einen Nachschaden dar, sodass die
Regelungen des Â§ 30 Abs. 11 SGB XI nicht einschlÃ¤gig sind (vgl. BSG, Urteil vom
5. November 1997 â�� 9 RV 4/96 â��, juris, Rz. 21 f.; so auch Dau in: Knickrehm, a.
a. O., Â§Â 30 BVG Rn. 30). Letztlich ist es schÃ¤digungsbedingt zu keiner Minderung
von Rentenbeitragszeiten gekommen, vielmehr stand die Verstorbene bereits seit
2004 im Sozialleistungsbezug, auch wenn es sich hierbei seinerzeit noch um
Pflichtbeitragszeiten gehandelt hat.

ErgÃ¤nzend weist der Senat darauf hin, dass die Voraussetzungen fÃ¼r ein
Grundurteil Ã¼ber den Berufsschadensausgleich auch ausgehend vom
Rechtsstandpunkt des SG nicht vorgelegen haben, da keine Feststellungen dazu
getroffen worden sind, dass es tatsÃ¤chlich zu einem Minderverdienst gekommen
ist (siehe dazu oben). Hierbei handelt es sich um eine Tatbestandsvoraussetzung,
die den Anspruch dem Grunde und nicht nur der HÃ¶he nach betrifft.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG und berÃ¼cksichtigt das Unterliegen
in beiden Instanzen. Das Verfahren ist auch in zweiter Instanz gerichtskostenfrei, da
die Tochter der KlÃ¤gerin Sonderrechtsnachfolgerin im Sinne des Â§ 56 SGB I ist
(vgl. oben), Â§ 183 Satz 3 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision zuzulassen, sind nicht gegeben, da die Voraussetzungen des
Â§Â 160Â Abs.Â 2Â SGG nicht vorliegen.
Â 
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