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Zur Einführung -
Bezugsrahmen, Ausgangsfragen, Erkenntnisinteressen 
Jürgen Krüger/Eckart Pankoke 

(1) Die mit diesem Band vo r ge l eg ten M a t e r i a l i e n , Ihesen und F r a -

gen wurden in der Sek t i on " S o z i a l p o l i t i k " der Deutschen G e s e l l -

s c h a f t f ü r S o z i o l o g i e von der S tud iengruppe "Kommunale S o z i a l -

p o l i t i k " e r a r b e i t e t . Verb indender Grund war das qemein- , 

sanie I n t e r e s s e an e ine r s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n Klärung der Be-

d ingungs rahmen, W i r kung s f e l de r und En tw i c k l ung spe r s pek t i v en e i -

ner von s t a a t l i c h e r ( z e n t r a l e r ) S o z i a l p o l i t i k zu un t e r s che i den -

den kommunalen ( dezen t ra l en ) S o z i a l p o l i t i k . 

Die b e t e i l i g t e n W i s s e n s c h a f t l e r sahen in der Be schä f t i gung mit 

kommunaler S o z i a l p o l i t i k i n s o f e r n n i c h t nur e in t r ä g e r o r i e n t i e r t 

a u s d i f f e r e n z i e r t e s S p e z i a l g e b i e t der S o z i a l p o l i t i k a n a l y s e . Die 

Frage nach den Notwendigke i ten und M ö g l i c h k e i t e n "kommunaler" 

S o z i a l p o l i t i k e r f o l g t e v ie lmehr in dem Bewußtse in, daß s i c h mit 

den k r i s e n h a f t e n Entwick lungen der A r b e i t s g e s e l l s c h a f t und des 

W o h l f a h r t s s t a a t e s d ie Koord inaten s o z i a l p o l i t i s c h e r O r i e n t i e -

rung verschoben hat ten. Ange s i ch t s des zunächst " vor O r t " beob-

achtbaren Problemdrucks "neuer s o z i a l e r Fragen" und "neuer s o -

z i a l e r Bewegungen" sch ienen d i e b i s l a n g f r a g l o s u n t e r s t e l l t e n 

Muster und Werte soz ia1 Staat 1 i ehe r Modern i tä t an S c h l ü s s i g k e i t 

und E i n d e u t i g k e i t zu v e r l i e r e n , s ch ien der " B e i t r a g " der Kommu-

nen bei der Bearbe i tung s o z i a l e r Probleme neu qe f r aq t . 

Die s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e D i s k u s s i o n kommunaler S o z i a l p o l i t i k 

kann s i c h inzwi schen auf e in b r e i t e s Spektrum grundlegender und 

r i c h tung swe i s ende r A rbe i ten - da runter v i e l f a c h auch A rbe i ten 

aus dem K r e i s der S tud iengruppe - bez iehen. So i s t der S inn d i e -

ser V e r ö f f e n t l i c h u n g kaum mehr da r i n zu sehen, einen b e r e i t s 

a u s g e a r b e i t e t e n Fo r schungs s tand nochmals zum r e p r ä s e n t a t i v e n 

Panorama e ine s " Reade r s " oder e ines " Leh rbuches " zusammenzustel-

1 en. 

V ie lmehr i s t mit dem re i chen Fundus kommunal- und s o z i a l a r b e i t s -

w i s s e n s c h a f t l i c h e r Vo ra rbe i t en der H in te rg rund m a r k i e r t , v o r dem 

der g e s e l l s c h a f t l i c h e wie p o l i t i s c h e Bedingungsrahmen e i ne r 

"kommunalen S o z i a l p o l i t i k " im H i n b l i c k auf a k t u e l l e Veränderun-

gen und Heraus forderungen neu zu k l ä r en se i n w i rd . 

Bei der S i c h t ung und Auswertung der h i e r z u grundlegenden L i t e -

r a t u r kann s i c h d ie Frage nach K r i t e r i e n zur Bestimmung der Be-



2 Jürgen Krüger / Eckart Pankoke 

S o n d e r h e i t e n kommunaler S o z i a l p o l i t i k o r i e n t i e r e n an den d i s -

ziplinaren Themenfeldern und E r k e n n t n i s i n t e r e s s e n einer s o z i a l -

ö k o l o g i s c h e n F e l d f o r s c h u n g , e i n e r s o z l a l a r b e i t s t h e o r e t l s c h e n 

H a n d l u n g s l e h r e und einer s o z i o l o g i s c h e n P o l i t i k - A n a l y s e . In 

A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit den t h e o r e t i s c h e n Paradigmen und insti-

tutionellen Koordinaten s o z i a l s t a a t l i c h e r M o d e r n i t ä t kam es der 

S t u d i e n g r u p p e darauf an, die heute zum Problem w e r d e n d e n Ten-

denzen strukturellen und k u l t u r e l l e n W a n d e l s , p r o g r a m m a t i s c h e r 

Wenden und paradigmatischer Wechsel h e r a u s z u a r b e i t e n und dabei 

zu u n t e r s u c h e n , inwieweit d a d u r c h auch für eine s o z i a l w i s s e n -

schaftliche Sozial p o l i t i k f o r s c h u n g neue A k z e n t e gesetzt sind 

und neue P e r s p e k t i v e n e r f o r d e r l i c h w e r d e n . 

Neue AkzeDte ergeben sich z u n ä c h s t aus der Ü b e r l e g u n g , daß eine 

unter Prämissen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Aufbaus und w i r t s c h a f t l i c h e n 

Wachstums programmierte sozi al staatl i che' Moderni sierung bei ei-

ner fiskalischen Verknappung der L e i s t u n g s f ä h i g k e i t und bei ei-

ner legitimatorischen V e r e n g u n g der H a n d l u n g s s p i e l r ä u m e p o l i -

t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e r Steuerung an ihre Grenzen stößt. 

Praktisch bedeuten somit die aktuell d i s k u t i e r t e n "Grenzen des 

W o h l f a h r t s s t a a t e s " und "Krisen der A r b e i t s g e s e l l s c h a f t " eine 

Verschiebung des o r d n u n g s p o l i t i s c h e n K o o r d i n a t e n s y s t e m s . Unter 

dem Aspekt von Sozialpolitik w i r d zu prüfen sein, ob eine für 

die Phase gesellschaftlichen und w i r t s c h a f t l i c h e n W a c h s t u m s for-

mulierte Einschätzung der M ö g l i c h k e i t e n staatlicher und k o m m u -

naler Sozialpolitik sich bruchlos auf knappere Zeiten und enge-

re Spielräume übertragen läßt. In Hinblick auf kommunale Sozial-

politik wird d e u t l i c h , daß kommunale S e l b s t v e r w a l t u n g n i c h t nur 

im Sinne der Durchsetzung von M o d e r n i s i e r u n g s s t r a t e g i e n zur 

"mittelbaren S t a a t s v e r w a l t u n g " w i r d , sondern g l e i c h e r m a ß e n auch 

in administrative Spar- und K o n t r o l 1 f u n k t l o n e n s t a a t l i c h e r Ver-

k n a p p u n g s p o l i t i k einbezogen w e r d e n kann. 

T h e o r e t i s c h ist zu erwägen, ob m i t g e s e l l s c h a f t l i c h e m Wandel 

nicht auch die P a r a d i g m e n , die bislang s o z i a l p o l i t i s c h e P r o g r a m -

matik leiteten, gleichfalls in Bewegung kommen. 

So bestimmen sich die v e r b i n d e n d e n A u s g a n g s f r a g e n der in d i e s e m 

Band v o r g e l e g t e n Arbeiten über das Bewußtsein der s t r u k t u r e l l e n 

Brüche und kulturellen Krisen g e s e l l s c h a f t l i c h e n W a n d e l s . Dies 

b e d e u t e t auch gegenüber dem t h e o r e t i s c h e n K o o r d i n a t e n s y s t e m s 

des sozial- und p o l i t i k w i s s e n s c h a f t l i c h e n Zugriffs die B e r e i t -

schaft zu offener Diskussion. 
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Für d i e S t ud i eng ruppe h i eß d i e s : A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit i n der 

Programingesch ichte kommunaler S e l b s t v e r w a l t u n g l e i t b i l d h a f t t r a -

d i e r t e n Mus te rn und Werten, wonach der " s o z i a l e Raum" d e c k u n g s -

g l e i c h s e i n müsse mit der g e b i e t s k ö r p e r s c h a f t l i c h v e rwa l t e t en 

" F l ä c h e " , wonach e ine s o z i a l r ä u m l i c h abgest immte " s o z i a l e P r a -

x i s " s o z i a l a r b e i t e r i s c h e n Handelns dem Bürger " n ä h e r " zu kommen 

habe a l s j ede s t a a t l i c h e A d m i n i s t r a t i o n und wonach e ine s e l b s t -

v e r w a l t e t e Rege lung und S teue rung der ö r t l i c h e n V e r h ä l t n i s s e 

a u f g r u n d e i n e s p r i n z i p i e l l o f fenen G e s t a l t u n g s - / E n t s c h e i d u n g s -

s p i e l r a u m e s p o l i t i s c h Autonomie gewinnen könne. 

Der Bezug kommunaler S o z i a l p o l i t i k auf d i e K r i s e n und Grenzen 

s o z i a l s t a a t l i c h e r M o d e r n i t ä t v e r d e u t l i c h t z u g l e i c h aber auch 

d i e g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e Ambiva lenz j ene r " Kommuna l i s i e r ung " 

s o z i a l e r Probleme: 

D ie themen- wie p r o g r ammpo l i t i s c he Aufwertung der kommunalen 

Ebene könnte im Verbund mit dem Rückzug aus s o z i a l s t a a t l i c h e r 

L e i s t u n g s b e r e i t s c h a f t immer auch e i ne Abwertung w o h l f a h r t s s t a a t -

l i c h e r E r r u n g e n s c h a f t e n bedeuten. 

Damit w i rd d i e a k t u e l l e Debatte über den "We i fa re S ta te i n 

C r i s i s " zum Bezuqsrahmen. i " dem d i e M a t e r i a l i e n und A r b e i t s -

p e r s p e k t i v e n der S tud i eng ruppe "Kommunale S o z i a l p o l i t i k " immer 

auch zu o r t e n s i n d : a l s W e r k s t a t t b e r i c h t zur d e u t l i c h e r e n Kon-

t u r i e r u n g d i e s e r W o h l f a h r t s s t a a t s d i s k u s s i o n im H o r i z o n t kommu-

n a l e r S o z i a l p o l i t i k . 

Das p o l i t i s c h e wie w i s s e n s c h a f t l i c h e I n t e r e s s e an e i ne r dezen -

t r a l auf l o k a l e r Ebene v e r anke r t en S o z i a l p o l i t i k l ä ß t s i c h un-

schwer a l s g l e i c h s am p o s i t i v e P r o j e k t i o n der Kr isenphänomene 

des e t a b l i e r t e n W o h l f a h r t s s t a a t e s i d e n t i f i z i e r e n . Dessen Funk-

t i on sme rkma le , s e i n e z e n t r a l i s t i s c h e , über d ie Medien Recht und 

Geld b ü r o k r a t i s c h - p r o f e s s i o n e l l g e s t e u e r t e A r b e i t s w e i s e werden 

heute - gewiß aus u n t e r s c h i e d l i c h e n P o s i t i o n e n und mit k o n t r o -

v e r s e n I n t e n t i o n e n - in i h r e n Grenzen p r o b l e m a t i s i e r t ; s e i n e 

O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p i e n s che i nen n i c h t mehr b e d i n g u n g s l o s e 

a k z e p t i e r t . 

Vor dem H i n t e r g r u n d s t a a t s t h e o r e t i s c h e r K r i s e n s z e n a r i o s s c h e i n t 

es n a h e z u l i e g e n , Lösungen in der p o s i t i v e n Umkehrung der d i a -

g n o s t i z i e r t e n D e f i z i t e zu suchen: D ie behauptete I n f l e x i b i l i t ä t 

des z e n t r a l i s i e r t e n W o h l f a h r t s s t a a t e s s o l l i n d e z e n t r a l e n Orga -

n i s a t i o n s f o r m e n kompens i e r t , zumindest r e l a t i v i e r t werden. Die 

V e r r e c h t l i c h u n g des s o z i a l p o l i t i s c h e n I n s t i t u t i o n e n s y s t e m s e r -
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s c h e i n t nun weniger a l s s o z i a l p o l i t i s c h e E r r u n g e n s c h a f t e i n e s 

" s i c h e r e n S c h u t z e s " , sondern eher a l s F e s s e l f ü r l e b e n s w e l t l i c h 

angemessene, d i f f e r e n z i e r t e H i l f e f o r m e n . 

Auch d ie P r ä f e renz des e t a b l i e r t e n W o h l f a h r t s s t a a t e s f ü r das 

Steuerungsmedium Geld wird j e t z t in d o p p e l t e r Weise p r o b l e -

m a t i s i e r t . N i ch t nur i s t d i e s e Re s s ou r ce in der ökonomischen 

D a u e r k r i s e s e i t der M i t t e der 1970er Jah re knapp geworden. Da r -

über h inaus wi rd s i e ab einem best immten m a t e r i e l l e n E n t w i c k -

l u n g s n i v e a u v i e l f a c h auch q u a l i t a t i v i n Frage g e s t e l l t . R e l a t i v 

w i c h t i g zur Bestimmung der Q u a l i t ä t von S o z i a l p o l i t i k werde e i -

ne d ie G e l d l e i s t u n g s s t r a t e g i e ergänzende D i e n s t l e i s t u n g s s t r a t e -

g i e . D ie se wiederum müsse " b ü r g e r n a h " , a l s o dezen t r a l o r g a n i -

s i e r t s e i n . Die b ü r o k r a t i s c h - p r o f e s s i o n e l l e V e r f a ß t h e i t der 

e t a b l i e r t e n S o z i a l p o l i t i k e r s c h e i n t w e i t e r h i n n i c h t mehr a l s 

R a t i o n a l i t ä t s g e w i n n , sondern im Gegen te i l a l s k o n t r a p r o d u k t i v . 

Das s o z i a l e S i c h e r u n g s s y s t e m übe eher H e r r s c h a f t a l s H i l f e a u s , 

ge fährde mit s e i n e r s y s t em i s chen H a n d l u n g s l o g i k eher Lebenswe l -

ten a l s d i e s e zu s chü tzen und zu s t ü t z e n . 

E n t s t a a t l i c h u n g und D e z e n t r a 1 i s i e r u n g , mehr Demok r a t i s i e r ung 

und wenqier Normie rung , t n t b ü r o k r a t i s i e r u n g und L a i s i e r u n g 

S e l b s t h i l f e und S e l b s t o r g a n i s a t i o n : S o l a u t e n nun en t sp rechend 

d ie S t i c hwo r t e der v i e l s t i m m i g g e f o r d e r t e n s o z i a l p o l i t i s c h e n 

N e u - R e o r i e n t i e r u n g . Und t a t s ä c h l i c h ve rwe i sen a l l d i e s e S t i c h -

worte im E r gebn i s immer auf d ie l o k a l e , d i e d e z e n t r a l e Hand-

l ung sebene . Insowei t , vor dem H i n t e r g r u n d d i e s e r nega t i v akzen -

t u i e r t e n D i a gno sen , i s t die p o l i t i s c h e wie w i s s e n s c h a f t l i c h e 

A t t r a k t i v i t ä t e i n e r l o k a l e n , e i n e r d e z e n t r a l e n , e i n e r kommuna-

len S o z i a l p o l i t i k a l s o p l a u s i b e l . N i ch t in g l e i c h e r Weise e i n -

s i c h t i g i s t oder muß jedoch s e i n , daß - oder w iewe i t - t a t s ä c h -

l i c h dezen t r a l e ine über den w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n S t a t u s quo 

q u a l i t a t i v h inauswe i sende S o z i a l p o l i t i k a k t u e l l oder p o t e n t i e l l 

auch r e a l i s i e r b a r i s t . Damit i s t d ie z e n t r a l e Fo r s chung sau f gabe 

u m r i s s e n : Zu un te r suchen i s t das L e i s t u n g s p o t e n t i a l e i n e r l o k a l 

v e r anke r t en S o z i a l p o l i t i k . 

V e r s u c h e , d ie Chancen wie Grenzen e i n e r dezen t r a l en S o z i a l p o l i -

t i k ab zu s chä t zen , müssen zwei a n a l y t i s c h e Hauptebenen umfas sen : 

E r s t e n s d ie Kornmune-Umwel t - Re l a t i onen und zwei tens d ie s o z i a l -

p o l i t i s c h r e l e v a n t e B i n n e n s t r u k t u r wie d ie s o z i a l p o l i t i s c h mo-

b i l i s i e r b a r e n B i nnen re s s ou r cen au f l o k a l e r Ebene. 



Bezugsrahmen, Ausgangs/ragen. Brkenntnisinteressen 5 

T h e o r e t i s c h a n g e m e s s e n Ist die Kommune nur als umweltoffenes 

S y s t e m k o n z i p i e r b a r , politisch kann sie nur im Sinne dieser 

viel d i m e n s i o n a l e n A b h ä n g i g k e i t e n a g i e r e n . Jeder ausreichend kom-

plexe V e r s u c h , kommunale H a n d l u n g s s p i e l r ä u m e , also das Lei-

s t u n g s v e r m ö g e n einer dezentral v e r a n k e r t e n sozialen Politik zu 

b e s t i m m e n , muß diese p o l i t i s c h e n , ö k o n o m i s c h e n und sozialen Um-

w e l t r e l a t i o n e n beachten. 

Z u g l e i c h - und auf der Basis der u m w e l t b e s t i m m t e n Abhängigkeit -

ist die kommunale B i n n e n s t r u k t u r s e l b s t zum A n a l y s e g e g e n s t a n d zu 

m a c h e n . Die Frage nach f a k t i s c h e n u n d / o d e r möglichen Hand-

l u n g s s p i e l r ä u m e n in einer kommunalen S o z i a l p o l i t i k richtet sich 

d a m i t auf die s t r u k t u r e l l e n Merkmale ( w e s e n t l i c h : beteiligte 

A k t e u r e , v e r t i k a l e und h o r i z o n t a l e P o l i t i k v e r f l e c h t u n g ) wie auf 

die p r o z e d u r a l e Qualität (wesentlich: E n t s c h e i d u n g s o r g a n i s a t i o n , 

Q u a l i t ä t des I n f o r m a t i o n s v e r h a l t e n s ) s o z i a l p o l i t i s c h relevanter 

kommunal er E n t s c h e i d u n g s p r o z e s s e . 

U n t e r s u c h u n g e n der kommunalen B i n n e n s t r u k t u r schließen Fragen 

nach dem s o z i a l p o l i t i s c h e n B e d i n g u n g s r a h m e n ein, in den sich 

die D y n a m i k s o z i a l a k t i v e r Selbst- und S o l i d a r h i l f e m i t der Sy-

stematik der p o l i t i s c h - a d m i n i s t r a t i v e n Kontrolle ö f f e n t l i c h e r 

M a c h t und ö f f e n t l i c h e r Mittel "vermitteln" ließen. L e i t b i l d e r 

e i n e r R e f l e x i v i t ä t ö f f e n t l i c h e r V e r a n t w o r t u n g und R e s p o n s i v i t ä t 

p o l i t i s c h e r Steuerung sind dabei I d e a l i s i e r u n g e n , zu deren Re-

a l i s a t i o n heute auf allen Seiten L e r n p r o z e s s e g e f o r d e r t 

sind. Damit ist ein d o p p e l t e r B e z u g s r a h m e n der hier z u s a m m e n g e -

stellten B e i t r ä g e m a r k i e r t : E i n e r s e i t s geht es d a r u m , auf dem 

H i n t e r g r u n d a k t u e l l e r Krisen des W o h l f a h r t s s t a a t e s kommunale 

S o z i a l p o l i t i k gerade in ihren s y s t e m i s c h e n G r e n z e n b e w u ß t zu 

m a c h e n , zum anderen soll mit einer O r i e n t i e r u n g an neuen A k t i -

ons- und P r o d u k t i o n s f o r m e n der "vor O r t " a k t i v i e r b a r e n Selbst-

und S o l I d a r h i 1 f e n der Blick auf s p e z i f i s c h e V e r m i t t l u n g s - und 

E n t w i c k l u n g s c h a n c e n einer k o m m u n a l e n S o z i a l p o l i t i k g e ö f f n e t 

w e r d e n : 

(2) E i n l e i t e n d versucht J ü r g e n KROGER den o r d n u n g s p o l i t i s c h e n 

und sozial pol 1 1 1 k t h e o r e t i s e h e n D i s k u s s i o n s h i n t e r g r u n d zu rekon-

s t r u i e r e n , auf dem sich 1n den l e t z t e n Jahren die W i e d e r e n t -

deckung und A u f w e r t u n g der Kommune als s o z i a l p o l i t i s r h p Poli-

tikarene v o l l z o g e n hat. Kritische Fraqen gelten dabei auch dem 

R e a l i t ä t s g e h a l t von E r w a r t u n g e n , die sich vom O r a a n i s a t i o n s -
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prinzip der Dezentralitat eine höhere sozialpolitische Rationa-

lität versprechen. 

Angesichts der Relationen zwischen kommunalem System und loka-

ler Umwelt und der organisatorischen wie personellen Verfaßt-

heit des kommunalen Sozialsektors sind solche Erwartungen auf 

eine Optimierung durch Dezentralisierung jedoch zurückhaltend 

zu bewerten, obwohl in neuen Formen sozialer Selbsthilfe und 

gesellschaftlicher Selbststeuerung sich auch konstruktive Ent-

wicklungspotentiale einer bUrgernahen Sozialpolitik abzeichnen 

können. 

(3) Auch Thomas OLK und Hans Uwe OTTO untersuchen krisenhafte 

wohlfahrtsstaatliche Entwicklungen, die eine sozialpolitische 

Transformation zugunsten dezentraler Handlungsformen begünsti-

gen (können) bzw. als solche explizit vorgetragen oder gefor-

dert werden. 

Ihre Einschätzung der Problemlösungsfähigkeit öffentlicher, ver-

bandlicher und seibstorganlsatorlscher Träger auf lokaler Ebene 

fällt jedoch eher skeptisch aus. Allenfalls in (heute?) 

noch nicht identifizierbaren "kontextsensiblen" politischen 

Strategien zur Weckung und Stützung gesellschaftlicher Selbst-

steuerungspotentiale sehen sie eine Perspektive, die eine künf-

tige Aufwertung der lokalen Ebene begünstigen können. 

(4) Hans-Dieter FESER untersucht den fiskalischen Handlungs-

spielraum der Kommunen und unterstreicht darin zunächst nur 

deren Umweltabhänqiqkeit sowohl von ökonomischen wie institu-

tionell-politischen Rahmenbedingungen im Sinne des spätkapitali-

stischen Steuerungsstaates. 

In der Analyse der Einnahmen- und Ausgabenselte kommunaler Haus-

halte sieht er zudem, daß die Finanzprobleme des Steuerstaates 

wesentlich zuungunsten der. kommunalen Finanzausstattung zu mil-

dern gesucht werden und die Kommunen selbst, im Rahmen ihrer 

Entscheidungsräume, ihr Finanzdi1emma gerade zu Lasten des re-

produktiven Sektors entschärfen. 
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(5) Die für s o z i a l p o l i t i s c h e s Handeln auf kommunaler Ebene kon-

s t i t u t i v e n D e u t u n g s m u s t e r r e k o n s t r u i e r t und i n t e r p r e t i e r t der 

B e i t r a g von Wolfgang BONSS und Stephan WOLFF: Im B l i c k f e l d ihres 

an W i s s e n s s o z i o l o g i e und E t h n o m e t h o d o l o g i e o r i e n t i e r t e n For-

s c h u n g s a n s a t z e s wird die p r a k t i s c h e Bedeutung wie auch die Be-

g r e n z u n g einer als " K o m m u n a l i t ä t " i d e n t i f i z i e r b a r e n s o z i a l p o l i -

t i s c h e n P r o g r a m m s t r u k t u r h e r a u s g e a r b e i t e t . " K o m m u n a l i t a t " er-

s c h e i n t dabei als bewußt gewählte und g e z i e l t k o n s t r u i e r t e 

P e r s p e k t i v i k und Programmatik s o z i a l p o l i t i s c h e r A k t e u r e , welche 

die s o z i a l p o l i t i s c h e P r o b l e m w a h r n e h m u n g und P r o b l e m b e a r b e i t u n g 

b e w u ß t auf das O r g a n i s a t i o n s p r i n z i p sozialer und r ä u m l i c h e r 

"Nähe" zu gründen suchen. Die A m b i v a l e n z solcher Orientierung 

kann an der Entwicklung " g e m e i n d e n a h e r Psychatrie" a u f g e z e i g t 

w e r d e n . 

(6) Eine kritische A u s e i n a n d e r s e t z u n g mit der s o z i a l p o l i t i s c h e n 

A u f w e r t u n g des Prinzips der " s o z i a l r ä u m l i c h e n Nähe" v e r s u c h t der 

Beitrag von Hans N O K I E L S K I , der a u f g r u n d seiner e m p i r i s c h e n 

F a l l s t u d i e zum sozialen G e b r a u c h s w e r t von " S t r a ß e n r a u m " zu der 

These kommt, daß auch bei m o b i l e r L e b e n s f ü h r u n g das Bedürfnis 

nach "sozialer Nähe" w i r k s a m b l e i b t , dieses sich jedoch nur 

noch b e d i n g t innerhalb " g e w a c h s e n e r " sozialer Räume r e a l i s i e r e n 

kann. 

D a m i t wird die H e r a u s f o r d e r u n g k o m m u n a l e r S o z i a l p o l i t i k deut-

lich. Sie kann entweder v e r s u c h e n über "ökologische Interven-

tion" eine R e v i t a l i s i e r u n g s o z i a l e r Räume zu b e w i r k e n , oder sie 

muß f u n k t i o n a l e Ä q u i v a l e n t e b e r e i t s t e l l e n , etwa durch den Aus-

bau sozial raumbezogener I n f r a s t r u k t u r . 

(7) D i e t e r GRUNOW / Norbert W O H L F A H R T zeigen anhand z w e i e r em-

p i r i s c h e r U n t e r s u c h u n g e n , daß die in w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e De-

zentral i s i e r u n g s p o s t u l a t e n v i e l f a c h f o r m u l i e r t e P r ä m i s s e einer 

dezentral eher e r r e i c h b a r e n P o l i t i k k o o r d i n a t i o n , als sie zen-

t r a l s t a a t l i c h h e r s t e l l b a r s e i , ä u ß e r s t vorsichtig zu h a n d h a b e n 

ist. An den beiden u n t e r s u c h t e n P o l i t i k f e l d e r n machen die A u t o -

ren m a s s i v e i n t e r o r g a n i s a t o r i s c h e R e i b u n g s v e r l u s t e bzw. u n ü b e r -

s e h b a r e t r ä g e r s p e z i f i s c h e E i g e n i n t e r e s s e n als R e s t r i k t i o n e n ei-

ner " s o z i a l p o l i t i s c h e n ziel b e z o g e n e n W i r k s a m k e i t " s i c h t b a r . 
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( 8 ) Der B e i t r a g Rudolph BAUERS macht mit den F r e i e n T räge rn der 

ö f f e n t l i c h e n W o h l f a h r t s p f l e g e e inen z e n t r a l e n (den v e r b a n d l i -

chen) Ak teur des gegenwär t i gen kommunalen S o z i a l s e k t o r s zum Ana-

l y s e g e g e n s t a n d . 

U n t e r s u c h u n g s l e i t e n d i s t dabei d i e F r a g e , ob und wieweit e i ne 

v e r b a n d l i c h e , a l s o n i c h t - s t a a t l i c h e , d e z e n t r a l e S o z i a l p o l i t i k 

D e f i z i t e , d ie im Rahmen der w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n K r i s e n d i a -

gnosen der s t a a t l i c h e n bzw. ö f f e n t l i c h e n (kommunalen) S o z i a l p o -

l i t i k a n g e l a s t a t werden, vermeiden oder überwinden kann; w iewei t 

a l s o h i e r (mehr) I n n o v a t i o n s p o t e n t i a l , F l e x i b i l i t ä t und n i c h t -

b ü r o k r a t i s c h e Handlungsmaximen i d e n t i f i z i e r b a r s i n d . Die Antwor -

ten BAUERS dazu s i n d e r n ü c h t e r n d . I n s ge samt i d e n t i f i z i e r t er 

S t r u k t u r - und H a n d l u n g s p a r a l l e l e n der F r e i e n T r äge r zum ö f f e n t -

l i c h e n T r ä g e r , B ü r o k r a t i s i e r u n g s - , P r o f e s s i o n a l i s i e r u n g s - und 

S p e z i a l i s i e r u n g s p r o z e s s e . A l s Be leg f ü r d i e s e D iagnose w i r d auch 

das Au f l eben s e l b s t o r g a n i s a t o r i s c h e r H i l f s f o r m e n auf l o k a l e r 

Ebene i d e n t i f i z i e r t . D iese s e i e n in g l e i c h e r Weise gegen P o l i -

t i k m u s t e r s t a a t l i c h e r ( k o m m u n a l - ö f f e n t l i e h e r ) wie v e r b a n d l i c h e r 

Akteure g e r i c h t e t bzw. t r o t z und neben l e t z t e r e n e n t s t a n d e n . 

( 9 ) R o l f G. HEINZE t h e m a t i s i e r t w i s s e n s c h a f t l i c h und p o l i t i s c h 

f o r m u l i e r t e P o s i t i o n e n , d ie a n g e s i c h t s sowohl f i s k a l i s c h e r wie 

R a t i o n a l i t ä t s g r e n z e n s t a a t l i c h e r S o z i a l p o l i t i k e ine S t ä r kung 

des S u b s i d i ä r ! t ä t s p r i n z i p s im S i nne ( auch ) e i n e r Fö rderung der 

F r e i e n T räge r der W o h l f a h r t s p f l e g e f o r d e r n . Aus deren ehrenamt-

l i c h e r T r a d i t i o n wie der u n t e r s t e l l t e n g röße ren K l i e n t ennähe 

w i r d v i e l f a c h auf e ine höhere und auch k o s t e n g ü n s t i g e r e Prob lem-

lösungskompetenz g e s c h l o s s e n , a l s s i e ö f f e n t l i c h e r S o z i a l p o l i -

t i k h e r s t e l l b a r e r s c h e i n t . 

Zur k r i t i s c h e n Würdigung e i n e r " V e r b a n d l i c h u n g der S o z i a l p o l i -

t i k " k o n s t r u i e r t R o l f G. Heinze den p o l i t i k t h e o r e t i s c h e n Rahmen 

im R ü c k g r i f f auf das Paradigma " n e o - k o r p o r a t i s t i s c h e r Sy s teme" . 

D i e P o l i t i k v e r f 1 e c h t u n g zwischen kommunaler A d m i n i s t r a t i o n und 

v e r b a n d l i c h n r oan i s i e r t . en s o z i a l e n D i e n s t e n kommt l n dem Maße 

i n Spannung, wie mit neuen A k t i o n s f o r m e n s o z i a l e r S e l b s t - und 

S o l i d a r h i l f e neue Akteure das kommunal p o l i t i s e h e Fe l d b e t r e t e n 

und in ihrem Anspruch auf e i n e andere " S u b s i d i a r i t ä t " d i e v e r -

b a n d l i c h e t a b l i e r t e n Muster i n Frage s t e l l e n . 
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(10) Der Beitrag von Marina L E W K O W I C S macht deutlich, daß die 

in der Parole "anders helfen" sich d a r s t e l l e n d e n neuen Hand-

l u n g s k o n z e p t e der Selbst- und S o l i d a r h i l f e in der Praxis kommu-

naler S o z i a l p l a n u n g zur H e r a u s f o r d e r u n g w e r d e n , auch "anders 

p l a n e n " zu m ü s s e n . 

Die These faßt Planung nicht nur p r o d u k t o r i e n t i e r t in Hinblick 

auf eine a n g e s t r e b t e V e r b i n d l i c h k e i t f e s t g e s t e l l t e r P l ä n e , son-

dern eher p r o z e s s o r i e n t i e r t als K o m m u n i k a t i o n s - und Lernprozeß 

einer w e c h s e l s e i t i g e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g , Verhandlung und Ver-

a n t w o r t u n g zwischen Z u s t ä n d i g e n , B e t e i l i g t e n und B e t r o f f e n e n . 

Mit neuen Formen s o z i a l a k t i v e r Selbst- und S o l i d a r h i l f e mani-

f e s t i e r e n sich zugleich neu«! A k t e u r e im k o r p o r a t i s t i s c h e n Feld 

lokaler P o l i t i k v e r f l e c h t u n g , wobei es gerade in der unmittel-

baren p o l i t i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g vor Ort darauf a n k o m m t , 

die soziale Dynamik von S e l b s t h i l f e g r u p p e n mit O r g a n i s a t i o n s -

p r i n z i p i e n s o z i a l p o l i t i s c h e r Planung v e r m i t t e l b a r zu m a c h e n . 

(11) F r i e d h a r t HEGNER a n a l y s i e r t die C h a n c e n , angesichts der 

l a n g a n d a u e r n d e n und massiven U n g l e i c h g e w i c h t e des A r b e i t s m a r k -

tes, auf kommunaler Ebene " u n k o n v e n t i o n e l l e " B e s c h ä f t i g u n g s i n i -

tiativen zu e n t w i c k e l n oder solche zu f ö r d e r n . Dabei wird deut-

lich - ohne die p r i n z i p i e l l e n q u a n t i t a t i v e n Grenzen dieser lo-

kalen A k t i v i t ä t e n zu übersehen - daß auf örtlicher Ebene offen-

sichtlich ein a r b e i t s m a r k t b e z o g e n e s A k t i v i t ä t s p o t e n t i a l exi-

s t i e r t , das Uber die L e i s t u n g s m ö g l i c h k e i t e n einer zentral staat-

lich g e s t e u e r t e n B e s c h ä f t i g u n g s p o l i t i k h i n a u s w e i s t . 

(12) Im Beitrag von Jürgen G O T T H O L D werden A u f g a b e n f e l d e r kommu-

naler S o z i a l p o l i t i k , nämlich "Soziale B r e n n p u n k t e " , zum Thema, 

für w e l c h e die L e i s t u n g s g r e n z e n der e t a b l i e r t e n w o h l f a h r t s s t a a t -

lichen S t e u e r u n g s m e d i e n , Recht und G e l d , d e m o n s t r i e r b a r sind. 

Zugleich wird (damit) die N o t w e n d i g k e i t d e z e n t r a l e r P o l i t i k f o r -

men zur Bearbeitung b e s t i m m t e r g e s e l l s c h a f t l i c h e r Notlagen un-

t e r s t r i c h e n . Damit jedoch ist die Frage nach den Interventions-

zielen wie den I n t e r v e n t i o n s m e t h o d e n , nach den W i r k s a m k e i t s c h a n -

cen wie deren Messung noch nicht b e a n t w o r t e t . GOTTHOLD themati-

siert gerade d i e s e , sich "jenseits von Geld und Recht" ergebe-

nen s o z i a l p o l i t i k t h e o r e t i s c h e n wie p r a k t i s c h e n Hürden und Hin-

dernisse. 
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(13) A u c h der Beitrag Norbert HERRIGERs m a c h t die H a n d l u n g s r a -

t i o n a l i t ä t im Kommunalen Sozialsektor zum U n t e r s u c h u n g s g e g e n -

stand. Am Beispiel der lokalen J u g e n d p o l i t i k k o m m t er zu dem Re-

sultat, daß, anders als viel fach von Dritten u n t e r s t e l l t und auf 

k o m m u n a l e r Ebene selbst reklamiert w i r d , nicht p r ä v e n t i v e , son-

dern t r a d i t i o n e l l e , reaktive P o l i t i k m u s t e r j u g e n d p o l i t i s c h e 

H a n d l u n g s f o r m e n k e n n z e i c h n e n . 

(14) Die von A d a l b e r t EVERs an P r o b l e m z u s a m m e n h ä n g e n von Woh-

n u n g s n o t , W o h n u n g s m a r k t und W o h n u n g s p o l i t i k h e r a u s g e s t e l l t e Un-

t e r o r d n u n g kommunaler S o z i a l p o l i t i k unter die Logik einer ökono-

m i s i e r u n g der Politik wird in dem Maße k r i t i s c h , wie V e r t e i -

l u n g s p r o b l e m e des W o h n u n g s m a r k t e s sich v e r s c h ä r f e n und eine mit 

der M o d e r n i s i e r u n g g e s e l l s c h a f t l i c h e r F u n k t i o n s z o n e n v e r b u n d e n e 

Z e r g l i e d e r u n g der Lebenswelt eher verfestigt wird. Dagegen ste-

hen w o h n u n g s p o l i t i s c h e Initiativen und P r o j e k t e , welche mit der 

A k t u a l i s i e r u n g g e n o s s e n s c h a f t l i c h e r Programme nicht nur w o h -

n u n g s m a r k t l i c h e Mechanismen r e l a t i v i e r e n , sondern z u g l e i c h an-

dere L e b e n s w e i s e n und A r b e i t s f o r m e n zu p r a k t i z i e r e n suchen. Ge-

rade mit Blick auf solche g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n A l t e r n a t i -

ven im W o h n u n g s b a u scheint der w o h n u n g s p o l i t i s e h e G e s t a l t u n g s -

s p i e l r a u m der kommunalen Ebene jedoch durch eine s o z i a l p o l i t i -

sche wie kommunal politisehe " S u b a l t e r n i t ä t " v e r b a u t . 

(15) A u s g e h e n d von Leitbildern kommunaler S e l b s t v e r w a l t u n g ver-

sucht Eckart PANKOKE, die durch "neue soziale Fragen" a u f g e g e -

benen N e u o r i e n t i e r u n g e n "öffentlicher A u f g a b e n " , die durch 

"neue soziale Bewegung" in Spannung kommenden Felder "öffent-

licher Macht" und die dabei sich e n t w i c k e l n d e n neuen Formen 

" ö f f e n t l i c h e r Verantwortung" in ihren B e d i n g u n g s - und W i r k u n g s -

z u s a m m e n h ä n g e n deutlich zu m a c h e n . Dann wird es zur Frage der 

p o l i t i s c h e n Kultur "kommunaler Ö f f e n t l i c h k e i t " , kommunale Sozi-

a l p o l i t i k auch in dem Sinne als "soziale Politik zu g e s t a l t e n , 

daß die Entwicklung von L e b e n s z u s a m m e n h ä n g e n über "lebensnahe" 

V e r m i t t l u n g e n sozialen Handelns und V e r h a n d e i n s und im Rahmen 

" i n t e r m e d i ä r e r Systeme" verantwortbar wird. 

Jürgen Krüger / Eckart Pankoke 

Duisburg / Essen im August 1984 



Kommunale Sozialpolitik und die Krise des Wohlfahrtsstaates. 
Zur Verortung der sozialpolitischen Dezentralisierungsdebatte 
Jürgen Krüger 

1. Zur Aktuali tat e i n e r k o m m u n a 1 e n Sozi a1 poli ti k 

Der T e r m i n u s " K o m m u n a l e S o z i a l p o l i t i k " ist e r s t n e u e r d i n g s 

in e i n e r e r s t a u n l i c h e n T h e m e n k a r r i e r e zu e i n e m S t i c h w o r t 

s o z i a l p o l i t i s c h o r i e n t i e r t e r s o z i a 1 w i s s e n s c h a f t 1 i e h e r For-

schung - und, wenn hier auch b e g r i f f l i c h wie k o n z e p t i o n e l l 

n o c h w e n i g e r f i x i e r t , d e s p o l i t i s c h e n SprachgeDrauclis - auf-

g e s t i e g e n . S c h n e l l e a k a d e m i s c h e K a r r i e r e n e i n e s w i s s e n -

s c h a f t l i c h e n B e g r i f f s o d e r b e s s e r : e i n e s T h e m e n z u s a m m e n -

h a n g s , für d e n d i e s e r tiegriff s t e h t , sind i n n e r n a l b der 

S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n k e i n e s w e g s S i n g u l a r . Aber i n s b e s o n d e r e 

für a n g e w a n d t e s o z i a 1 w i s s e n s c h a f t 1 i c h e F o r s c h u n g , wie sie 

mit dem s o z i a l p o l i t i s c h e n Feld g e g e b e n ist, m i s c h t sich 

t h e m a t i s c h e n K o n j u n k t u r e n doch v i e l f a c h bald auch Zweifel 

bei: I n w i e w e i t d e c k t d i e s t e i l e T h e m e n k a r r i e r e (noch) e i n e n 

r e a 1 s o z i o l o g i s e h e n W a n d e l , w i e w e i t r e f l e k t i e r t sie e i n e n 

r e a l s o z i o l o g i s c h e n P r o b l e m z u w a c h s bzw. die A u s s i c h t auf den 

Gewinn e i n e s L o s u n g s p o t e n t i a l s für d i e s e P r o b l e m e ? Oder ist 

- und in w e l c h e m i-tabe - hier v i e l m e h r die E i g e n p r o d u k t i v i t ä t 

der I n s t i t u t i o n W i s s e n s c h a f t im S i n n e e i n e s t h e m a t i s c h e n 

S e l b s t l a u f s w i r k s a m , die zu einer n ü c h t e r n e n B e w e r t u n g 

m a h n t ? 

T a t s ä c h l i c h e r s c h e i n t der a k t u e l l e W o h l f a h r t s s t a a t ! i c h e 

P e r s p e k t i v e n w e c h s e l , der die F o r d e r u n g e n nach e i n e r K o m m u n a -

len S o z i a l p o l i t i k k e n n z e i c h n e t , z u m i n d e s t ü b e r r a s c h e n d . Denn 

die G e s c h i c h t e der s t a a t l i c h e n S o z i a l p o l i t i k in D e u t s c h l a n d 

ist in w e i t e n Teilen z u g l e i c h e i n e G e s c h i c h t e z u n e h m e n d e r 

Z e n t r a l i s i e r u n g u r s p r ü n g l i c h p r i m ä r lokal, k o m m u n a l , also 

d e z e n t r a l v e r a n k e r t e r H i l f s - und U n t e r s t ü t z u n g s s y s t e m e . Oer 

u n t e r B i s m a r c k e i n g e l e i t e t e S c h u b s o z i a l p o l i t i s c h e r M o d e r n i -

s i e r u n g w a r z u g l e i c h e i n s o l c h e r der w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n 

Z e n t r a l i s i e r u n g . In der j ü n g e r e n s o z i a 1 w i s s e n s c h a f t l i c h e n 

D e b a t t e w u r d e d i e s e - k e i n e s w e g s auf d e n S o z i a l s e k t o r be-
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scnränkte - Z e n t r a l i s i e r u n g s t e n d e n z der Politik w e i t h i n auch 

als Faktum genommen und f o r s c h u n g s s t r a t e g i s c h e i n d e u t i g 

gemünzt: die kommunale Ebene war ein a k a d e m i s c h e s A r b e i t s -

feld m i n d e r e n Interesses. Sie erschien politisch z u g u n s t e n 

zentra1 S t a a t 1ieher oder anderer ü b e r k o m m u n a l e r Instanzen 

e n t l e e r t , ökonomi sch vielfältig abhängig und sozi al in e i n e m 

g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h wirksamen und gerade auch zentral-

staatlich b e f ö r d e r t e n AngleichungsprozelJ begriffen (vgl. für 

andere üffe, 1972). Zwar b e h a u p t e t e und behauptet die kommu-

nale Ebene in der Bundesrepublik, gerade im s o z i a l p o l i t i -

schen Sektor, ein heterogenes Feld von Aufgaben und Zustän-

d i g k e i t e n . Dies ist besonders deutlich im Bereich der So-

zialhilfe, der Jugendhilfe und der G e s u n d h e i t s h i l f e . Charak-

t e r i s t i s c h e r w e i s e wurden diese P o l i t i k f e l d e r zum einen je-

doch politisch wie auch w i s s e n s c h a f t l i c h eher marginal be-

handelt und zudem, eine Bestätigung der n a c h g e o r d n e t e n Funk-

tion der k o m m u n a l e n Ebene, legislativ durch den Z e n t r a l s t a a t 

(zum Teil auch auf Landesebene) fixiert: Die Kommune war und 

ist w e i t h i n Vollzugsinstanz ü b e r k o m m u n a l e r Setzungen und 

erseneint zugleich als ein ¡<tikrokosmos g e s a m t g e s e l l s c h a f t -

1ichen s o z i o ö k o n o m i s e h e n Wandels und s o z i o ö k o n o m i s c h e r Pro-

D l e i n l a g e n . 

Diese "objektive" Seite vertikal o r g a n i s i e r t e r S o z i a l s t a a t -

lichkeit hat sich - bisher - nicht g e w a n d e l t . Um so mehr 

m ü s s e n die nun v i e l s t i m m i g e n D i a g n o s e n oder Postulate zu-

gunsten einer Renaissance der kommunalen Ebene als (künf-

tiger) Ort s o z i a l p o l i t i s c h e n Handelns und s o z i a l p o l i t i s c h e r 

Innovation e r s t a u n e n lassen. Ohne U b e r z e i c h n u n g darf konsta-

tiert werden, daß diese Debatten, teilweise n a c h d r ü c k l i c h so 

b e a n s p r u c h t , teilweise aus der j e w e i l i g e n A r g u m e n t a t i o n s l o -

gik folgend, die Kennzeichen eines s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n 

P a r a d i g m e n w e c h s e l s w o h l f a h r t s s t a a t l i e h e r Theori e sichtbar 

machen und, im politischen Feld, Ansätze einer o r d n u n g s p o -

1iti sehen Reformdebatte (Düttling, 1980) enthalten. Den 

g e m e i n s a m e n Hintergrund dieser, sowohl w i s s e n s c h a f t l i c h wie 

poli ti sch außerordent1 ich h e t e r o g e n e n Di s k u s s i o n s p u n k t e über 

die Zukunft des Wohlfahrtsstaates im Hori zont ei ner Kommuna-

1en Sozi alpoli ti k bi1 den die Kri sendi agnosen für den eta-

blierten Wohlfahrtsstaat. Dem Rigorismus vielfacher Kritik 
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am Wohlfahrtsstaat, entspricht andererseits eine verbreitete 

wissenschaftliche wie politische Überzeugung, daß in der 

Aufwertung dezentraler Organisationsmuster staatlicher oder 

vorstaat1ieher Sozialpolitik wesentliche Elemente einer 

wohlfahrtsstaatlichen Zukunft zu suchen sind. Die theore-

tisehe Legitimität wie die (sozial)-politi sehe Tragfähi gkei t 

dieses Perspektivenwechsels, richtiger: die erlaubte Radika-

lität eines solchen Perspektivenwechsels, markiert aller-

dings im wesentlichen noch ein breites Forschungsfeld. 

Diese bisher sehr abstrakten Ausführungen sind im folgenden 

systematischer zu entfalten, zumindest mit illustrativen 

Strichen auszufüllen und teilweise zu kommentieren. Diese 

Konturierung führt allerdings insgesamt zu einer eher zu-

rückhaltenden Einschätzung des Leistungsvermögens dezentral 

verankerter sozialpolitischer Hilfspotentiale - ohne damit 

deren (möglichen) Platz in einem wesentlich erst noch zu 

entwickelnden Neu-Arrangement von zentralstaatlicher, kom-

munaler, verbandlicher und selbstorganisatorisch getragener 

Wohlfahrtspolitik zu ignorieren. 

2. Krisenbi bl1 der des etablierten Wohlfahrtsstaates als 

Hintergrund für die Wiederentdeckung einer kommunalen 

Sozi alpoli ti k 

In den 1960er Jahren wurde der Wohlfahrtsstaat - in der 

Bundesrepublik Deutschland gebräuchlicher: der Sozialstaat -

weithin mit positiven Attributen assoziiert. Dies gilt mit 

Einschränkungen auch für die Vereinigten Staaten von Nord-

amerika. In den 1970er und vor allem in den 1980er Jahren 

dagegen scheint der sozialpolitische Sprachgebrauch, sowohl 

im Wissenschaftssystem wie im politischen und vorpolitischen 

Kontext, kaum noch ohne den Zusatz der "Krise" auszukommen. 

Zwar zeigt eine nähere Betrachtung sehr schnell, daß die nun 

vielstimmig und vielfältig behauptete Krise des Wohlfahrts-

staates sich als ein breites Spektrum von zum Teil sehr 

heterogenen Krisendiagnosen darstellt, dem, soweit formu-

liert, auch sehr unterschiedliche Lösungsvorschläge ent-

sprechen. Gleichwohl ist die gegenwärtige Wohlfahrtsstaat-
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l i e h e K r i t i k t a t s ä c h l i c h im Wo r t s i n n fundamenta l . Denn s i e 

w i rd w e i t h i n fe s tgemacht an den F u n k t i o n s V o r a u s s e t z u n g e n 

und/oder den Funkt i onsmodi der w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n Sy -

steme, näml i ch an deren z e n t r a l i s t i s c h - g e n e r a l i s t i s c h e r , 

i n t e r v e n t i o n s p o l i t i s c h über d i e Medien Recht und Geld, p r o -

f e s s i o n e l 1 und b ü r o k r a t i sch g e s t e u e r t e n V e r f a h r e n s l o g i k . Für 

den h i e r gegebenen D i s ku s s i on szu sammenhang e r s c h e i n t es 

g l e i c h w o h l s i n n v o l l und mög l i ch , d i e v i e l f a c h e n K r i s e n b i l d e r 

e t a b l i e r t e r W o h l f a h r t s s t a a t l i c h k e i t i n zwei K a t e g o r i e n ana-

l y t i s c h zu t r ennen . Vor deren H i n t e r g r u n d s i n d dann d i e 

j e w e i l i g e n p o s t u l i e r t e n Forderungen zu v e r d e u t l i c h e n , d i e 

z u gun s t en e i n e r s o z i a l p o l i t i s c h e n N e u o r i e n t i e r u n g und d a r i n 

(auch ) f ü r e i ne Aufwertung der kommunalen Ebene f o r m u l i e r t 

werden. 

Zum e i n e n s i n d s o l c h e K r i s e n d i a g n o s e n zu u n t e r s c h e i d e n , d i e 

( v o r r a n g i g ) quant i t a t i v , ö k o n o m i s c h - f i s k a l i s c h o r i e n t i e r t 

s i n d und in d iesem S inne pr imär " ä u ß e r e " E x p a n s i o n s g r e n z e n 

der W o h l f a h r t s s t a a t e n t h e m a t i s i e r e n . Und zwe i tens s o l c h e , 

d i e ( v o r r a n g i g ) d i e K r i s e ( n ) des W o h l f a h r t s s t a a t e s q u a l i t a -

t i v zu i n t e r p r e t i e r e n ve r suchen , indem s i e g l e i c h s a m des sen 

" i n n e r e " R a t i o n a l i t ä t s g r e n z e n i d e n t i f i z i e r e n . D ie se Zwei-

t e i l u n g behä l t i h r e n a n a l y t i s c h e n Vorzug, auch wenn d e u t l i c h 

i s t , daß in komplexeren K r i s e n b i 1 d e r n des W o h l f a h r t s s t a a t e s 

v i e l f a c h q u a n t i t a t i v e und q u a l i t a t i v e R e s t r i t k i o n e n a l s 

( dynami s ch ) v e r k n ü p f t e r s c h e i n e n . 

2 . 1 . E r s t e r Typus W o h l f a h r t s s t a a t ! i c h e r K r i s e n d i a g n o s e n : 

ökonomi sehe K r i se und Fi n a n z k r i se a l s " ä u ß e r e " Ex-

p a n s i o n s g r e n z e n des W o h I f a h r t s s t a a t e s . 

In den U r s a c h e n d i s k u s s i o n e n der nunmehr über z e h n j ä h r i g e n 

ökonomischen Wachstumskr i se mit mas s i ven Ung l e i c hgew i ch ten 

auf den A r b e i t s m ä r k t e n in den w i c h t i g s t e n s p ä t k a p i t a l i s t i -

schen G e s e l l s c h a f t e n werden immer wieder auch d i e ausgebau-

ten w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n Systeme s e l b s t a l s mög l i che oder 

t a t s ä c h l i c h e K r i s e n e r z e u g e r bzw. K r i s e n s t a b i 1 i s a t o r e n ge -

nannt ( G l a z e r , 1971; Janowi t z , 1976; Logue, 1979; M e r k l e i n , 

1980; J u n g b l u t , 1983) . Die A r g u m e n t a t i o n s k e t t e n d i e s e r ü b e -
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r a l - k o n s e r v a t i v e n W o h l f a h r t s s t a a t s k r i t i k lassen sich etwa so 

u m r e i ß e n : Der e n t w i c k e l t e W o h l f a h r t s s t a a t habe die Kosten 

des Faktors Arbeit in e i n e m die i n t e r n a t i o n a l e Wettbewerbs-

f ä h i g k e i t s c h w ä c h e n d e m Maße überhöht; eine zu qerinqe Dif-

ferenz zwischen A r b e i t s e i n k o m m e n und Sozia1 e i n k o m m e n redu-

ziere u n v e r z i c h t b a r e Anreize zur ö k o n o m i s c h e n Leistung; 

w a c h s e n d e Steuer- und A b g a b e l a s t e n zur Finanzierung des So-

z i a l b u d g e t s w ü r d e n offene oder v e r s t e c k t e ( " S c h a t t e n w i r t -

schaft") Formen der S t e u e r r e b e l l i o n fördern. 

Gründe für den, wie nier behauptet wird, malilos vorange-

t r i e b e n e n Ausbaus der W o h l f a h r t s s t a a t e n sehen seine Kritiker 

w e s e n t l i c h in den M e c h a n i s m e n v o r p o l i t i s c h e r Interessenfor-

m i e r u n g und politischer I n t e r e s s e n d u r c h s e t z u n g . Eine "Revo-

lution von G l e i c h h e i t s a n s p r ü c h e n " habe eine "Revolution 

s t e i g e n d e r Ansprüche" g e n e r i e r t (Glazer, 1971). Die Kon-

k u r r e n z l o g i k p a r l a m e n t a r i s c h - r e p r ä s e n t a t i v e r Systeme 

(Janowitz, 1976) k o n s t i t u i e r e , auch in K o a l i t i o n mit einer 

über s o z i o ö k o n o m i s c h e U n g l e i c h h e i t e n f o r t s c h r e i t e n d auf-

k l ä r e n d e n S o z i a 1 w i s s e n s c h a f t , ein P o l i t i k s y n d r o m : das wohl-

f a h r t s s t a a t l i c h e " I n k l u s i o n s p r i n z i p " (Luhmann, 1981). Da-

nach werde prinzipiell nichts und niemand aus dem Wohl-

f a h r t s s t a a t ! i chen A u f g a b e n k a t a l o g bzw. A d r e s s a t e n k r e i s aus-

g e g r e n z t . Da der W o h l f a h r t s s t a a t somit für seine z e n t r a l e n 

S t e u e r u n g s m e c h a n i s m e n , Recht und Geld, keine s y s t e m e i g e n e n 

B e g r e n z u n g e n aufweise, führe die ihm immanente Dynamik zu 

einer Ausweitung des ö f f e n t l i c h e n Sektors, die notwendig, 

früher oder später, an F i n a n z i e r u n g s g r e n z e n stoßen müsse. 

Der W o h l f a h r t s s t a a t e r s c h e i n t in diesem K r i s e n b i l d als "vic-

tim of its success" (Logue, 1979). Seine Erfolge wirken, so 

wird behauptet, ab einem b e s t i m m t e n (aber in aller Regel 

nicht d e f i n i e r t e n ) A u s b a u n i v e a u gegen seine e i g e n e n Funk-

t i o n s p r ä m i s s e n , in dem jene seine ökonomi sehe Basis aushöh-

len. Kürzungen der S o z i a l h a u s h a l t e , die E n t l a s t u n g des pri-

v a t e n Kapitals von S o z i a l l e i s t u n g e n , also die (Re-) Privati-

sierung s o z i o ö k o n o m i s c h e r L e i s t u n g e n und Risiken, g e n e r e l l , 

die Z u r ü c k n a h m e einer als zu weit v o r a n g e t r i e b e n b e h a u p t e t e n 

s o z i a l p o l i t i s c h e n B e t r e u u n g s f u n k t i o n (Glazer, 1971; Schels-

ky, 1978: 13 ff.), e r s c h e i n e n in dieser l i b e r a l - k o n s e r v a t i -

ven Kritik als R e v i s i o n s p u n k t e für eine w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e 
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Theorie und Politik. S e i b s t v e r a n t w o r t u n g und S e l b s t h i l f e , 

t r a d i t i o n e l l e Begriffe schon der alten D i s k u s s i o n um die 

"Sociale Frage und Sociale Politik" (Pankoke, 197ü) wie auch 

der o r d n u n g s t h e o r e t i s e h e n Debatten in der B u n d e s r e p u b l i k 

D e u t s c h l a n d nach 1945, werden r e v i t a l i s i e r t und zum Teil neu 

und u n t e r s c h i e d l i c h radikal i n t e r p r e t i e r t . Die primären 

L e b e n s z u s a m m e n h ä n g e , die Familie, die N a c h b a r s c h a f t , das 

W o h n q u a r t i e r , kurz: der Verweis auf soziale und räumliche 

Nähe, also auf lokal verankerte s o z i a l p o l i t i s c h e Ressourcen, 

führen in d i e s e n K r i t i k p o s i t i o n e n e t a b l i e r t e r Wohlfahrts-

s t a a t l i c h k e i t zur Wiederentdeckung d e z e n t r a l e r Muster so-

z i a l p o l i t i s c h e r (Selbst-) Steuerung und R e s s o u r c e n b e s c h a f -

fung. 

In dieser Di agnose einer w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n F i n a n z k r i s e 

t r e f f e n sich nun allerdings auch jene W i s s e n s c h a f t l e r , die 

die F u n k t i o n s l o g i k w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e r Systeme in materia-

listischer P e r s p e k t i v e bewerten. Für diese stellt sich die 

Ursache der F i n a n z k r i s e jedoch anders. Der Staat im Spät-

k a p i t a l i s m u s sei mit seiner d o p p e l t e n Aufgabe, auf Dauer 

e r f o l g r e i c h e Bedingungen für die p r i v a t e K a p i t a l v e r w e r t u n g 

( S y s t e m i n t e g r a t i o n ) und hinreichend w i r k s a m e V o r a u s s e t z u n g e n 

zur S i c h e r u n g i n t e g r a t i o n s w i r k s a m e r M a s s e n l o y a l i t ä t (So-

z i a l i n t e g r a t i o n ) auf der Basis k a p i t a l i s m u s s p e z i f i s c h e r 

U n g l e i c h h e i t z u g l e i c h zu leisten, prinzipiell ü b e r f o r d e r t 

(Habermas, 1973; Offe, 1972; Narr/Offe, 1976). Unter den 

B e d i n g u n g e n einer e x p a n d i e r e n d e n Ökonomie könne es dem Staat 

im S p ä t k a p i t a l i s m u s (was in den 1960er Jahren der Fall war) 

zwar g e l i n g e n , S t e u e r u n g s k o n f l i k t e aus diesen beiden im 

Prinzip als unvereinbar e i n g e s c h ä t z t e n A n f o r d e r u n g e n latent 

zu halten. In K r i s e n s i s t u a t i o n e n , wie der g e g e n w ä r t i g e n , die 

sich ö k o n o m i s c h als Krise der S y s t e m i n t e g r a t i o n und sozial 

als Krise der S o z i a l i n t e g r a t i o n m a n i f e s t i e r e , stoße der 

W o h l f a h r t s s t a a t jedoch notwendig an die Grenzen seiner Funk-

t i o n s p r ä m i s s e als Steuerstaat (O'Connor, 1974; Grauhahn/-

Hickel, 197ö). Der Finanzbedarf für die P o l i t i k e n der Sy-

s t e m i n t e g r a t i o n und der S o z i a 1 i n t e g r a t i o n wächst, abhängig 

von der Schwere und der Dauer der V e r w e r t u n g s k r i s e , unter 

Umständen d r a s t i s c h , während z u g l e i c h die V e r f ü g b a r k e i t der 

k l a s s i s c h e n w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n S t e u e r u n g s r e s s o u r c e , das 
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Medium Geld, schrumpft. Versuche, die Lücke zwischen Staats-

einnahmen und S t a a t s a u s g a b e n durch eine K e y n e s i a n i s e h e Haus-

h a l t s p o l i t i k zu s c h l i e s s e n , tragen o f f e n s i c h t l i c h nur unter 

bestimmten V o r a u s s e t z u n g e n und z e i t l i c h begrenzt. Ab einer 

bestimmten G r ö ß e n o r d n u n g der staatlichen V e r s c h u l d u n g s r a t e 

wirkt diese offenbar auch mit K o n s e q u e n z e n , die w i e d e r u m 

die private K a p i t a l v e r w e r t u n g negativ trifft und damit zu-

gleich die M ö g l i c h k e i t s t e u e r s t a a t l i c h e r R e s s o u r c e n b e s c h a f -

fung weiter reduziert. Z u s a m m e n g e f a ß t : Sowohl im Lichte 

1 i b e r a l - k o n s e r v a t i v e r wie m a t e r i a l i s t i s c h o r i e n t i e r t e r Be-

wertung w o h l f a h r t s s t a a t 1 i e h e r Systeme stoßen diese schon in 

quanti at i v, ö k o n o m i s c h - f i s k a 1 i s c h e r Hinsicht notwendig an 

E x p a n s i o n s g r e n z e n ihrer zentralen S t e u e r u n g s r e s s o u r c e , der 

Ressource Geld - oder haben sie bereits, mit d i s f u n k t i o n a l e n 

Folgen und N e b e n f o l g e n , u b e r s c h r i t t e n . 

Neben diesen beiden K r i s e n d i a g n o s e n ist eine dritte zu un-

t e r s c h e i d e n , die zwar ebenfalls wesentlich q u a n t i t a t i v ge-

faßt, allerdings in einer Mischung exogener und e n d o g e n e r 

K r i s e n m o m e n t e formuliert wird: Mit einer "Kri se der Arbei ts-

gesel1 Schaft" (vgl. Matthes, 19o3) erscheint zugleich das 

e t a b l i e r t e Konzept des W o h l f a h r t s s t a a t e s in m e h r f a c h e r Hin-

sicht p r o b l e m a t i s c h . 

Wenn der " A r b e i t s g e s e l l s c h a f t die Arbeit a u s g e h t " (Dahren-

dorf, 1983), präziser: wenn das formelle B e s c h ä f t i g u n g s -

system nicht (mehr) genug B e s c h ä f t i g u n g s c h a n c e n für alle 

A r b e i t s w i l l i g e n und A r b e i t s f ä h i g e n bereithält, so heißt dies 

zunächst zwar auch, daß, im Sinne oben G e s c h r i e b e n e r Logik 

des s p ä t k a p i t a l i s t i s c h e n S t e u e r s t a a t e s , f i s k a l i s c h e Probleme 

zur K r i s e n b e a r b e i t u n g auftreten. Darüber hinaus - und im 

s o z i a l p o l i t i s c h e n Kontext zentral - zerbricht bei m a s s e n h a f -

ter D a u e r a r b e i t s l o s i g k e i t eui^ konstituti ves A r r a n g e m e n t 

W o h l f a h r t s s t a a t ! i c h organ i s i erter Gesel1 Schäften. Denn deren 

Funktionsteilung zwischen dem ö k o n o m i s c h e n System e i n e r s e i t s 

und dem p o l i t i s c h e n System andererseits folgt nicht nur dem 

s t e u e r s t a a t 1 i c h - i n t e r v e n t i o n s p o l i t i s e h e n Muster, wonach das 

ö k o n o m i s c h e Systexm die m a t e r i e l l e Basis (auch) zur wohl-

f a h r t s s t a a t l i c h e n R e s s o u r c e n a b s c h ö p f u n g zu sichern hat. 

Vielmehr ist dem ö k o n o m i s c h e n System zugleich die Funktion 
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zugewiesen, die immaterielle, mehrdimensional si nnsti ftende 

Qualität (Jahoda, 1983) eines tatigen Lebens (Arendt, 1960) 

zu vermitteln. Erst in dieser doppelten Dimension ist das 

funktionstei1ig organisierte Wohlfahrtsstaats-Konzept ange-

messen komplex interpretiert. Massenhafte Dauerarbeitslosig-

keit heißt also zugleich immer auch: die Versagung einer 

qua 1i tati ven Dimension wohlfahrtsstaatlicher Bedürfnisbe-

friedigung - unbeschadet existierender und vielleicht auch 

subjektiv als ausreichend eingeschätzter materieller Unter-

stützungsleistungen im Fall der Arbeitslosigkeit. 

Vor dein Hintergrund weitgehend übereinstimmender Prognosen 

für den Arbeitsmarkt der Bundesrepublik Deutschland ist nun 

auf absehbare Zeit kaum mit der Integrationsmöglichkeit 

aller Arbeitswilligen und Arbeitsfähigen in das formel1e 

öeschäftigungssystem zu rechnen. Im Gegenteil, vielfach wird 

unterstellt, dail die gegenwärtigen Raten der Arbeitslosig-

keit noch wachsen werden. In den 1960er Jahren hatte eine 

stark expandierende Ökonomie sowohl damalige Rationali-

sierungseffekte wie den Zustrom von Arbeitskräften (aus-

ländische Arbeitnehmer) auffangen können. Selbst in optimi-

stischen Prognosen werden jedoch die unter den aktuellen 

ökonomischen wie demographisehen Bedingungen notwendigen 

Wachstumsraten des Bruttosozialprodukts als wirtschaftspoli-

tisch nicht mehr herstellbar und/oder (aus ökologischer 

Sicht) als nicht mehr wünschbar unterstellt. 

Lösungen dieses Dilemmas der wohlfahrtsstaatlichen Arbeits-

gesellschaft, der die Arbeit ausgeht, werden gegenwärtig 

weithin in einer Neuverteilung des vorhandenen (knappen) 

gesamtgesellschaftlichen Arbeits(zeit)volumens gesehen. Nur 

darin werden aussichtsreiche Chancen identifiziert, diese -

unter wohlfahrtsstaatlichem Vorzeichen - neue Form struk-

ture! I er Ungleichheit zu entschärfen. Eine soziale Ungleich-

heit also, die sich im Dauerausschluß breiter Bevölkerungs-

gruppen von den Tei1habechancen an bezahlter Arbeit und 

damit zugleich der massenhaften Versagung einer (imrna-

teriel1-sinnstiftenden) arbeitsbezogenen Bedürfnisbefrie-

digung zeigt. 
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Jedoch, selbst wenn diese m ö g l i c h e L ö s u n g s p e r s p e k t i v e einer 

aktiven A r b e i t s z e i t p o l i t i k ( O f f e / H i n r i c h s / W i e s e n t h a 1 , 1982) 

e r f o l g r e i c h realisiert werden sollte, b l e i b e n wicntige so-

z i a l p o l i t i s c h e Konsequenzen zu b e d e n k e n und zwingen zur 

w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n R e o r i e n t i e r u n g . N e u - ( U m - ) v e r t e i 1 u n g 

der g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n A r b e i t ( s z e i t ) heißt - unter 

sonst g l e i c h e n Bedingungen - daß menr Menschen das (als 

Arbeits-, Sozial- und V e r m ö g e n s e i n k o m m e n ) zur Verteilung 

verfügbare S o z i a l p r o d u k t e r a r b e i t e n . Verschärfte Vertei-

l u n g s k o n f l i k t e und, zumindest für Teile der Bevölkerung, 

reale Einkominenseinbußen e r s c h e i n e n u n v e r m e i d l i c h . Die 

s t e u e r s t a a t l i e h e n A b s c h ö p f u n g s c h a n c e n des politischen Sy-

stems werden zugleich negativ g e t r o f f e n . Parallel jedoch 

w a c h s e n die A n f o r d e r u n g e n an w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e Leistungen 

zumindest dann und dort, wo die N e u v e r t e i l u n g der gesamt-

g e s e l l s c h a f t l i c h e n Arbei t ( szei t) nicht zugleich - i ;n Sinne 

jeweils d e f i n i e r t e r Standards - auch zu h i n r e i c h e n d e n indi-

viduellen A r b e i t s e i n k o m m e n fünrt. 

Lösungen - oder v o r s i c h t i g e r : w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e Ent-

lastungen - im Horizont dieser "Krise der A r b e i t s g e s e l l -

schaft" w e r d e n denn auch v e r b r e i t e t nur in einer Aufwertung 

und Auswei tung des i nformel1en B e s c h ä f t i g u n g s s e k t o r s gesehen 

(Hegner, 1981; Dahrendorf, 1983). Ein solcher Bedeutungsge-

winn des i n f o r m e l l e n B e s c h ä f t i g u n g s s e k t o r s erscheint unaus-

w e i c h l i c h , um die vielfach e r w a r t e t e n E i n k o m m e n s r e d u k t i o n e n 

bei verkürzter (seil, u m v e r t e i 1 t e r ) A r b e i t s z e i t innerhalb 

des f o r m e l l e n B e s c h ä f t i g u n g s s y s t e m s z u m i n d e s t teilweise zu 

k o m p e n s i e r e n . In einer v e r s t ä r k t e n Ei genarbei t, insbesondere 

auch in s o z i a l p o l i t i s c h r e l e v a n t e n Dienst1 e i s t u n g s t ä t i g x e i -

ten, werden C h a n c e n gesehen, bisher aus dem A r b e i t s e i n k o m m e n 

bezahlte L e i s t u n g e n zu r e a l i s i e r e n - ohne sie über den Markt 

zu kaufen. 

Qualitativ diese V e r t e i l u n g s p e r s p e k t i v e ü b e r s c h r e i t e n d , wird 

die A u s w e i t u n g des informellen B e s c h ä f t i g u n g s s e k t o r s jedoch 

auch offensi v gefordert (Gorz, 1980; Dahrendorf, 1983). 

Gerade darin w e r d e n Chancen für neue bzw. nun q u a n t i t a t i v 

a u s w e i t b a r e Formen s e l b s t b e s t i m m t e r , nicht e n t f r e m d e t e r , 

s o l i d a r i s c h e r P r o d u k t i o n s t ä t i g k e i t und damit immer auch 
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K o m m u n i k a t i o n s f ä h i g k e i t im R a h m e n b e s t e h e n d e r o d e r s i c h n e u 

f o r m i e r e n d e r p r i m ä r e r S o z i a I v e r b ä n d e g e s e h e n . W e i t h i n M e r k -

m a l e , d e n e n s i c h d i e A r b e i t im f o r m e l l e n B e s c h ä f t i g u n g s s e k -

t o r e n t z i e h t . M i t d i e s e m R e k u r s a u f a l t e , zu r e v i t a l i s i e -

r e n d e o d e r e r s t zu s c h a f f e n d e p r i m ä r e Sozia1 v e r b ä n d e a l s 

T r ä g e r s e l b s t o r g a n i s i e r t e r s o z i a l p o l i t i s c h e r L e i s t u n g e n w i r d 

a l s o a u c h im K r i s e n b i l d der A r b e i t s g e s e l l s c h a f t a u f d i e 

l o k a l e E b e n e , a u f r ä u m l i c h e u n d s o z i a l e H ä h e als B e d i n g u n g 

für E i g e n a r b e i t , S e l b s t h i l f e u n d S e l b s t o r g a n i s a t i o n g e s e t z t . 

A u c h h i e r , w i e s c h o n in d e n z u v o r r e f e r i e r t e n q u a n t i t a t i v 

g e f a ß t e n K r i s e n b i l d e r n d e r e t a b l i e r t e n W o h l f a h r t s s t a a t e n , 

e r s c h e i n t s o m i t e i n e d e z e n t r a l e s o z i a l p o l i t i s c h e O r g a n i s a -

t i o n s f o r m als E l e m e n t e i n e s k ü n f t i g e n w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n 

J e u b a u s . 

¿.2 Zwei ter T y p u s w o h l f a n r t s s t a a t l j e n e r Kri s e n d i a g n o s e n : 

" 1 n n e r e R a t i o n a l i t ä t s g r e n z e n " . 

In d e n b i s h e r d a r g e l e g t e n K r i s e n b i l d e r n d e s W o h l f a h r t s -

s t a a t e s w u r d e v o r r a n g i g - a b e r zum Teil s e h r u n t e r s c h i e d l i c h 

b e g r ü n d e t - auf ö k o n o m i s c h - f i s k a 1 i s e h e , a l s o q u a n t i t a t i v 

g e f a ß t e L e i s t u n g s g r e n z e n e n t w i c k e l t e r w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e r 

S y s t e m e a b g e h o b e n . D a n e b e n w e r d e n in v o r a l l e m s o z i o l o g i s c h 

d o m i n i e r t e n D e b a t t e n K r i s e n p h ä n o m e n e e t a b l i e r t e r W o h l f a h r t s -

s t a a t l i c h k e i t w e s e n t l i c h q u a l i t a t i v i n t e r p r e t i e r t . Im Z u g e 

d e s A u s b a u s w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e r S y s t e m e s e i e n i n n e r e R a -

t i o n a l i t ä t s g r e n z e n d i e s e r S y s t e m e e r r e i c h t o d e r s c h o n ü b e r -

s c h r i t t e n w o r d e n . G e f o r d e r t w e r d e n q u a l i t a t i v n e u e L ö s u n g s -

m u s t e r s o z i a l p o l i t i s c h e r B e d ü r f n i s b e f r i e d i g u n g , d i e d a m i t 

a u c h n i c h t m e h r q u a n t i t a t i v - f i s k a l i s c h k o m p e n s i e r b a r s e i e n , 

s e l b s t w e n n d i e S t e u e r u n g s r e s s o u r c e G e l d ( w i e d e r ) a u s -

r e i c h e n d v e r f ü g b a r w ä r e . 

Für d i e s e ( p r i m ä r ) q u a l i t a t i v o r i e n t i e r t e K r i s e n d e b a t t e d e s 

W o h 1 f a h r t s s t a a t e s , so jung s i e s e l b s t n o c h ist, s i n d für d i e 

B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d d o c h s c h o n zwei D i s k u s s i o n s p h a s e n 

u n t e r s c h e i d e n . Die z u m E n d e d e r l y b ü e r J a h r e e i n s e t z e n d e u n d 

in d e n 1 9 7 U e r J a h r e n s t a r k i n t e n s i v i e r t e T h e m a t i s i e r u n g d e r 

S o z i a l p o l i t i k d u r c h d i e S o z i a 1 w i s s e n s c h a f t e n , h i e r v e r s t a n -



Kommunale Sozialpolitik und die Krise des Wohlfahrtsstaates 21 

den als Politische Wissenschaft und S o z i o l o g i e , war von 

Beginn an in zwei f o r s c h u n g s p o l i t i s c h e H a u p t s t r ö m u n g e n ge-

teilt. Das s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e F o r s c h u n g s i n t e r e s s e am 

w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e n Thema war früh getrennt in wesentlich 

(neo-) m a r x i s t i s c h inspirierte und s t a a t s t h e o r e t i s c h gefaßte 

Versuche zur F o r m u l i e r u n g von M a k r o t h e o r i e n des wohlfahrts-

staatlichen S p ä t k a p i t a l i s m u s einerseits und in einen orei-

ten, r e f o r m o r i e n t i e r t e n , zumindest auf m i t t e l b a r e Praxisre-

levanz zielenden s o z i o l o g i s c h e n F o r s c h u n g s s t r o m für den 

W o h l f a h r t s s t a a t a n d e r e r s e i t s . 

Die W i e d e r e n t d e c k u n g der S o z i a l p o l i t i k durch diese reform-

o r i e n t i e r t e Soziologie nach 1946 in der d u n d e s r e p u b l i k Deut-

schland wurde zunächst w e s e n t l i c h f e s t g e m a c h t am Ökonomis-

m u s v o r w u r f gegenüber der e t a b l i e r t e n sozial politischen 

Praxis und der ihr f o l g e n d e n s o z i a l p o l i t i s c h e n Theorie. 

Diese Hinwendung der Soziologie zur S o z i a l p o l i t i k nach 1945 

(dazu näher Krüger, 1979) wurde begünstigt und b e s c h l e u n i g t 

durch den zuvor in der n o r d a m e r i k a n i s c h e n S o z i o l o g i e unter 

dem Titel des s o c i a l - i n d i c a t o r - m o v e m e n t n a c h d r ü c k l i c h ange-

m e l d e t e n Anspruchs, das bisher auch dort w e i t h i n unbestrit-

tene Monopol ö k o n o m i s c h - t e c h n i s c h e r Disziplinen in der Defi-

nition, Bewertung und Steuerung g e s e l l s c h a f t l i c h e r Prozesse 

z u m i n d e s t zu r e l a t i v i e r e n . Gegen die in der B u n d e s r e p u b l i k 

lange u n b e s t r i t t e n e ö k o n o m i s c h e Fixierung auch sozialpoli-

t i s c h e r P r o b l e m s i c h t wurden nun soziologisch begründete 

Vorbehalte nicht mehr lediglich vereinzelt, wie früher schon 

(Achinger, 1958; A c h i n g e r , 1959; v. Ferber, 1967), sondern 

jetzt mit einer n a c h h a l t i g e n d i s z i p l i n a r e n Resonanz formu-

liert (Badura/Gross, 1976; Tennstedt, 1977). Der zentrali-

sierte, b ü r o k r a t i s c h verfaßte, g e n e r a l i s t i s c h v e r f a h r e n d e 

und über die Medien Recht und Geld r e g u l i e r t e Sozialstaat 

träfe häufig nicht mehr - oder gar zunehmend weniger - die 

B e d ü r f n i s k o n s t e l l a t i o n e n einer sich d i f f e r e n z i e r e n d e n so-

z i a l p o l i t i s c h e n Klientel (Kaufmann, 1979). In d e m Maße, wie 

N o r m a l i t ä t s s t a n d a r d s sozialer Existenz a n g e s i c h t s sozioöko-

n o m i s c h e n Wandels und/oder eines w a c h s e n d e n g e s e l l s c h a f t -

lichen P r o b l e m d r u c k s - und parallel u n t e r s c h i e d l i c h e r Reak-

t i o n e n auf beide - nicht mehr v o r a u s s e t z u n g s l o s u n t e r s t e l l t 

w e r d e n können, in d i e s e m Maße seien die g e n e r a l i s t i s c h -
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zentralistisch, über Recht und Geld exekutierten Sozialpoli-

tikprogramme in der Gefahr, eher wirkungsschwach oder gar 

kontraproduktiv zu sein oder zu werden. Die Situations-

adäquanz sozialpolitischer Programrae, so wird nun vielfach 

angenommen, erschließe sich nur noch angemessen "vor Ort" 

(vgl. Olk/Otto 1981) . Die situativen Kontexte der sozialpo-

litischen Klientel seien realitätsgerecht komplex nur noch 

auf der lokalen Ebene abbildbar und in sozialpolitisches 

Handeln übersetzbar. Kurz: Auf der kommunalen Ebene wird nun 

vielfach eine höhere Problemidentifizierungskompetenz und 

höhere Problemlösungskompetenz unterstel1t als sie zentral-

staatlich erzeugbar erscheint. 

Kompatibel mit bedürfnistheoretischen Phasenmodel1en (Mas-

low, 1970) wurden in diesen qualitativ gefaßten Kritiken 

etablierter wohlfahrtsstaatlicher Systeme sowohl Bedarfsver-

schiebungen der sozialpolitischen Klientel im Zuge des auf 

vergleichsweise hohem materiellem Einkommensniveau ausge-

bauten Wohlfahrtsstaates, wie prinzipielle Wirkungsgrenzen 

ökonomisch-fiska1ischer Leistungen konstatiert (Kaufmann, 

1970). Unter Verweis auf die relative Gewichtsverschiebung 

zugunsten des Aufwands für Sach- und insbesondere Dienst-

leistungen im Sozialbudget auch der Bundesrepublik Deutsch-

land (vgl. Bundesminsiter für Arbeit und Sozialordnung, 

1980), erschien die offensive Stärkung einer sozi alpol¡ti-

schen Dienstleistungsstrategie im Beratungs-, Bildungs- und 

Betreuungsbereich gegenüber der (nach wie vor) dominierenden 

Geldleistungsstrategie (Badura/Gross, 1976) als besonders 

dringlich. Angesichts der Spezifika (auch) sozialpolitischer 

Dienstleistungen, die insbesondere aus deren Interaktions-

qual ität, d.h. ihrer uno actu erfolgenden Leistungserbrin-

gung und Leistungskonsumtion resultieren, erscheinen die 

Grenzen einer ökonomisch-fiskalisch befangenen Problemsicht 

besonders augenfällig. 

Diese Thematisierung des dienstleistungsstrategischen Para-

digmas für eine moderni si erte wohlfahrtsstaatliche Theorie 

und Praxis kann als der Beginn der ersten Phase der Wieder-

entdeckung einer kommunalen Sozialpolitik durch die reform-

orientierte Soziologie nach 1945 - im Sinne einer qualitativ 
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gefaßten Wohl fahrtsstaatskriti k - b e z e i c h n e t werden. Oenn 

aus dem Spezifikum der I n t e r a k t i o n s q u a l i t ä t (auch) sozial-

politischer D i e n s t l e i s t u n g e n folgt u n m i t t e l b a r , daß zu ihrer 

Realisierung sowohl das D i e n s t l e i s t u n g s a n g e b o t in räumlicher 

Nähe zum (potentiellen) D i e n s t l e i s t u n g s k o n s u m e n t e n organi-

siert und ebenso der Abbau von s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e n Zu-

gangsbarri eren der p o t e n t i e l l e n K o n s u m e n t e n als weitere 

Bedingung gegeben sein müssen. Die für eine e i n k o m m e n s -

s t r a t e g i s c h o r g a n i s i e r t e S o z i a l S t a a t 1ichkeit c h a r a k t e r i s t i -

sche und dort (zumindest teilweise) auch durchaus funk-

tionale Qualität z e n t r a l i s t i s c h - g e n e r a l i s t i s c h e r Leistungs-

e r b r i n g u n g und L e i s t u n g s v e r m i t t l u n g muß - so lauten nun die 

Postulate - um eine d i e n s t l e i s t u n g s o r i e n t i e r t e , d e z e n t r a l e 

w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e O r g a n i s a t i o n ergänzt w e r d e n : Die kom-

m u n a l e , die lokale Ebene geriet in das Aufinerksamkeitsfeld 

der s o z i o l o g i s c h e n Debatten um die Zukunft des Wohlfahrts-

staates. Die unter der p r o g r a m m a t i s c h e n Formel einer "bür-

gernahen S o z i a l p o l i t i k " (vgl. die unter diesem Titel er-

schienen P u b l i k a t i o n e n eines i n t e r u n i v e r s i t ä r e n F o r s c h u n g s -

verbundes; Kaufmann, 1979) nun vielfach e r h o b e n e n Forde-

rungen nach einem d i e n s t l e i s t u n g s s t r a t i s c h moderni sierten 

Sozi alStaat k e n n z e i c h n e t z u g l e i c h den Höhepunkt wie in ge-

w i s s e r Weise auch Endpunkt der hier u n t e r s c h i e d e n e n e r s t e n 

Phase einer s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n W i e d e r e n t d e c k u n g der 

k o m m u n a l e n Ebene als Ort s o z i a l p o l i t i s c h e r A k t i v i t ä t . 

Denn schon zeitlich etwa parallel zu diesen P o s t u l a t e n einer 

ja additiv zur f o r t b e s t e h e n d e n G e l d l e i s t u n g s s t r a t e g i e h i n z u -

t r e t e n d e n - jene aber in ihrer s o z i a l p o l i t i s c h e n R e l e v a n z 

r e l a t i v i e r e n d e n - s o z i a l p o l i t i s c h e n Dienst 1 e i s t u n g s s t r a t e g i e 

"vor Ort" wurden die w i c h t i g e n M e r k m a l e w o h l f a h r t s s t a a t -

licher Dynamik generell und Varianten ihrer d i e n s t l e i s t u n g s -

s t r a t e g i s c h e n M o d e r n i s i e r u n g i n s b e s o n d e r e h e r r s c h a f t s k r i -

tisch in Frage gestellt (Illich, 1978; Illich, 1979; H u b e r , 

1979; Strasser, 1979; Habermas, 1981; Gross, 1982). Die 

P r o t a g o n i s t e n einer b ü r g e r n a h e n S o z i a l p o l i t i k hatten - und 

d a m i t in der e t a t i s t i s e h e n T r a d i t i o n r e f o r m o r i e n t i e r t e r 

S o z i a l w i s s e n s c h a f t stehend - die Ergänzung des e t a b l i e r t e n , 

professionell g e s t e u e r t e n S o z i a l s t a a t s durch e b e n f a l l s pro-

f e s s i o n e l l e , jetzt jedoch dienstlei s t u n s b e z o g e n a g i e r e n d e 
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staatlich oder p a r a s t a a t l i c h e Akteure g e f o r d e r t . Diese Ab-

sicht sah sich nun einer ebenfalls s o z i o l o g i s c h f o r m u l i e r t e n 

G e g e n p o s i t i o n konfrontiert, die die G l e i c h s e t z u n g von so-

z i a l p o l i t i s c h e r M o d e r n i s i e r u n g , im Sinne der A u s b i l d u n g 

s e k u n d ä r e r H i l f s s y s t e m e und eines parallel u n t e r s t e l l t e n be-

d ü r f n i s b e z o g e n e n sozialpolitischen R a t i o n a l i t ä t s g e w i n n s , 

n a c h d r ü c k l i c h bestritt. Die G e s c h i c h t e w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e r 

M o d e r n i s i e r u n g e r s c h e i n t im Lichte d i e s e r h e r r s c h a f t s k r i t i -

schen P o s i t i o n vielmehr als f o r t s c h r e i t e n d e "Entmündigung 

durch E x p e r t e n " (Illich, 1979), als der Weg einer, kontrap-

roduktiv w e r d e n d e n Sozialpolitik, dieser Kritik g e r i e t e n die 

Konzepte d i e n s t l e i s t u n g s s t r a t e g i s c h e r M o d e r n i s i e r u n g wohl-

f a h r t s s t a a t l i c h e r Systeme i n s b e s o n d e r e in den Blick, weil 

hier eher subtil, aber gerade d a r u m um so n a c h h a l t i g e r , 

Übergriffe systeini scher Rationalität in (letzte) Reservate 

l e b e n s w e l t l i c h e r Existenz der Weg b e r e i t e t , i n d i v i d u e l l e und 

soziale A u t o n o m i e im Sinne einer " K o l o n i a l i s i e r u n g der Le-

benswelt" (Habermas, 1981, 2. Bd.) weiter z u r ü c k g e d r ä n g t 

werde. Verknüpft mit den D i a g n o s e n eines W e r t w a n d e l s 

(Kmieciak, 1976; Inglehart, 1979; K l a g e s / K m i e c i a k , 1979; 

Glazer, 1981) hin zu p o s t m a t e r i e l l e n Werten, zu A n s p r ü c h e n 

nach sozialer S e l b s t b e s t i m m u n g und i n d i v i d u e l l e r Selbstver-

w i r k l i c h u n g , lauten die h e r r s c h a f t s k r i t i s c h f o r m u l i e r t e n 

G e g e n p o s i t i o n e n zur etatistisch oder p a r a s t a a t l i c h v e r f a ß t e n 

S o z i a l s t a a t l i c h k e i t denn auch: E n t s t a a t l i c h u n g , Entrecht-

lichung, E n t b ü r o k r a t i s i e r u n g und E n t p r o f e s s i o n a l i s i e r u n g ; 

positiv f o r m u l i e r t : Laiisierung, R e a k t i v i e r u n g primärer 

sozialer Netze, S t ä r k u n g von S e l b s t h i l f e p o t e n t i a l e n im Fami-

lien-, N a c h b a r s c h a f t s - , Arbeits- und Q u a r t i e r s b e r e i c h . Damit 

ist nun zugleich deutlich, daß auch diese K r i t i k v a r i a n t e 

etablierter w o h l f a h r t s - s t a a t l i c h e r Systeme auf die räumliche 

und soziale Nähe, also auf d e z e n t r a l e O r g a n i s a t i o n s m u s t e r 

einer a l t e r n a t i v e n Sozialpolitik setzt. 

Die R e s o n a n z , die insbesondere in der s o z i a l w i s s e n s c h a f t -

lichen, aber auch in der p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n , die Postu-

late nach einer Stärkung s o z i a l p o l i t i s c h w i r k s a m e r Selbst-

hilfe und S e l b s t o r g a n i s a t i o n f a n d e n , war n a c h h a l t i g . Auch in 

der B u n d e s r e p u b l i k Deutschland wurde und wird von einer (so-

z i a l p o l i t i s c h e n ) S e l b s t h i l f e b e w e g u n g g e s p r o c h e n . Geriet 
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schon aus dieser Perspektive sowohl die t r a d i t i o n e l l e So-

zi a1 Staat 1ichkeit wie insbesondere die diens11 e i s t u n g s s t r a -

tegisch m o d e r n i s i e r t e unter einen s o z i a 1 w i s s e n s c h a f t 1 i c h e n 

und p o l i t i s c h e n L e g i t i m a t i o n s d r u c k , so hat jedoch entschei-

dender die F i n a n z k r i s e des S t e u e r s t a a t e s E x p a n s i o n s p o s t u 1 a -

ten t r a d i e r t e r wie auch m o d e r n i s i e r t e r S o z i a l s t a a t l i c h k e i t 

den Boden weithin entzogen. Zwar ist für die dienstlei-

s t u n g s s t r a t e g i s c h verfaßte S o z i a l S t a a t 1ichkeit Geld de-

f i n i t i o n s g e m ä ß nicht die zentrale S t e u e r u n g s r e s s o u r c e , aber 

n a t ü r l i c h kostet die professi onel1 erbrachte D i e n s t l e i s t u n g 

ebenfalls (viel) Geld. Dieses Z u s a m m e n t r e f f e n "harter" fis-

kalischer Grenzen e t a t i s t i s c h e r oder p a r a s t a a t l i c h verfaßter 

S o z i a l p o l i t i k einerseits und die h e r r s c h a f t s k r i t i s c h formu-

lierte G e g e n p o s i t i o n zur etablierten' wie m o d e r n i s i e r t e n 

S o z i a l s t a a t l i c h k e i t a n d e r e r s e i t s , m a r k i e r e n das Ende der 

hier u n t e r s c h i e d e n e n ersten s o z i a l p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n s -

und E n t d e c k u n g s p n a s e einer k o m m u n a l e n S o z i a l p o l i t i k . 

Für die zweite, etwa zum Ende der 1970er Jahre einsetzende 

und a n d a u e r n d e Phase w i s s e n s c h a f t l i c h e r wie politischer 

D i s k u s s i o n e n um die W o h l f a h r t s s t a a t e n westlicher Prägung ist 

am e i n f a c h s t e n noch deren I n t e n s i t ä t s z u w a c h s auszumachen. 

Darin r e f l e k t i e r t sich zunächst nur die Dauer und die Schär-

fe der s o z i o ö k o n o m i s e h e n K r i s e n p h ä n o m e n e . Kennzeichnend für 

diese zweite D i s k u s s i o n s p h a s e ist zugleich die sien verfe-

stigende Überzeugung, über die v e r s c h i e d e n e n w i s s e n s c h a f t -

lichen und p o l i t i s c h e n D i s k u s s i o n s f r o n t e n hinweg, daß auch 

künftig die t r a d i t i o n e l l e w o h l f a h r t s s t e u e r l i c h e Steuerungs-

ressource Geld nicht mehr h i n r e i c h e n d verfügbar ist (das 

q u a l i t a t i v gefaßte Krisenbild) bzw. die Ressourcen Geld und 

Recht kaum ausreichend tragfähig (das quantitativ gefaßte 

Krisenbild) sein werden. 

Befördert wird diese Skepsis h i n s i c h t l i c h der Zukunft der 

W o h l f a h r t s s t a a t e n o f f e n s i c h t l i c h auch darin, daß zunächst 

vielfacn sehr o p t i m i s t i s c h e E r w a r t u n g e n an das sozialpo-

litische Leistungspotential der Ressource Selbsthilfe und 

S e l b s t o r g a n i s a t i o n einer n ü c h t e r n e r e n Betrachtung gewichen 

sind. In frühen Hostulaten wurde die S e i b s t h i 1 f e - I d e e von 

v e r s c h i e d e n e n Wortführern - wohl w e s e n t l i c h auch, weil von 
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der Möglichkeit bzw. von der Realität einer ökonomischen 

Dauerkrise entkoppelt - als so leistungsfähig unterstellt, 

daß sie, wo nicht als Alternative, so doch als solides 

zweites Standbein wohlfahrtsstaatlicher Politik erschien. So 

weitgenende Erwartungen werden nun eher zurückgenommen. 

Jetzt werden viel mehr verbreitet in neuen Kooperations- und 

Koexi stenzformen von "alter" (staatlicher wie parastaatli-

cher, zentraler wie dezentral-politischer) und "neuer" So-

zialpolitik (lokal verankerter Selbsthilfe und Selbstorgani-

sation) quantitative, insbesondere aber qualitative Lösungs-

perspektiven für die Leistungsgrenzen etablierter Wohl-

fahrtsstaten gesucht (vgl. dazu näher unten). 

3. Ei ne sozialpolitische Rena i ssance der Kommune? 

Die hier äußerst gerafft dargestellte Argumentation, die 

zugunsten einer Wiederentdeckung der lokalen Ebene (auch) 

als Ort neuer sozialpolitischer Aktivität formuliert wird, 

ist einleitend als wohlfahrtsstaatlich-sozialwissenschaft-

licher Paradigmenwechsel und zugleich als Beginn einer ord-

nungspolitischen Reformdebatte um den Wohlfahrtsstaat cha-

rakterisiert worden. Die bisherige Dominanz makrotheoretisch 

angelegter und auf den Zentralstaat bezogener sozialstaat-

licher Analysen war in einem Forschungsinteresse begründet, 

das wesentlich auf gesamtgesellschaftliche, auf die struk-

turelle Verursachung sozial politischer Problemlagen wie auf 

die (systemgebundenen) zentra1 Staat 1ichen Reaktionsmöglich-

keiten gegenüber diesen Problemlagen zielte. Die kommunalen 

Einheiten, die lokale Ebene, erschien unter der Vorherr-

schaft dieses gesamtgesel1schaf11ich-zentra1 Staat 1ich ange-

legten Paradigmas von nachgeordnetem wissenschaftlichen 

Interesse. Die aktuelle wissenschaftliche wie politische 

Entdeckung der kommunalen Ebene muß sowohl als Reflex auf 

die Knappheit tradierter sozia1 politischer Steuerungsres-

sourcen, insbesondere der Ressource Geld, wie auf die (tat-

sächlichen oder behaupteten) Erfolgsgrenzen bisheriger (zen-

tra 1 Staat 1ieher) Problembearbeitung verstanden werden. 
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3.1. Kommune und Umwelt 

Nicht i n t e r p r e t i e r t werden darf die s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e 

wie p o l i t i s c h e R e n a i s s a n c e der lokalen Ebene jedoch in dem 

Sinne, daß u n t e r s t e l l t werden könne, die nun - nach dem 

Postulat - dezentral zu b e a r b e i t e n d e n Probleme seien (immer) 

auch dezentral g e n e r i e r t . Die kommunale Ebene mulS vielmehr 

w e s e n t l i c h als M a n i f e s t a t i o n s o r t g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h Wur-

zel nder P r o b l e m l a g e n c h a r a k t e r i s i e r t werden. Die Kommunen 

sind extrem u m w e l t a b h ä n g i g ; sie können theoretisch ange-

m e s s e n nur als u m w e l t o f f e n e s System k o n z i p i e r t werden, poli-

tisch können sie nur in diesem Sinne agieren. 

Dabei zeigt sich dieser Umweltbezug in doppelter Weise, wenn 

auch - dies ist eine e m p i r i s c h zu b e s t i m m e n d e Aufgabe- in 

u n t e r s c h i e d l i c h e n Graden: Sowohl der kommunale Probleminput 

( = der kommunale Hand 1ungsbedarf) wie der kommunale Hand-

lungsoutput (= das kommunale P r o b l e m b e a r b e i t u n g s D o t e n t i a l ) 

sind umweltbeeinfluiJt oder gar uinweltabnärigig (dazu näher 

Haasis, 1979). Um dies an dem zentralen s o z i o ö k o n o m i s e h e n 

und s o z i a l p o l i t i s c h e n G e g e n w a r t s p r o o l e m , der M a s s e n a r b e i t s -

losigkeit, zu i l l u s t r i e r e n : Die gesamtgesell Schaft Ii che 

Basis des sich (auch) kommunal d r a s t i s c h a u s w i r k e n d e n Tatbe-

standes s t r u k t u r e l l e r D a u e r a r b e i t s l o s i g k e i t mit seinem mehr-

d i m e n s i o n a l e n d i r e k t e n und indirekten Folgen ist unstrittig 

( = kommunaler P r o b l e m i n p u t ) . Zugleich ist die Kommune - als 

Teil des S t e u e r s t a a t e s - in ihrer Fähigkeit, über fi nanzi el-

le Ressourcen (auch) zur F o l g e n b e k ä m p f u n g der s t r u k t u r e l l e n 

D a u e r a r b e i t s l o s i g k e i t zu verfügen, von der F i n a n z k r i s e eben-

falls negativ b e t r o f f e n (= kommunales P r o o l e m b e a r b e i t u n g s p o -

tential). 

Die a k t u e l l e n F o r d e r u n g e n nach einer D e z e n t r a l i s i e r u n g wohl-

f a h r t s s t a a t l i e h e r Politik, nach einer (stärkeren) lokalen 

Verankerung w o h l f a h r t s s t a a t l i c h e r P r o b l e m b e a r b e i t u n g , müssen 

vor dieser Prämisse der d o p p e l t e n U m w e l t v e r s e n r ä n k t h e i t der 

Kommune aus - und mit ihr umgehen. Werden oder sollen in der 

Kommune (auch) gesa int gesell Schaft lieh v e r u r s a c h t e Problemla-

gen s o z i a l p o l i t i s c h bearbeitet werden, kann d e f i n t i o n s g e m ä ß 


