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Praxis bewegt: Zum Geleit 

Im europaischen Vergleich wohlfahrtstaatlicher Dienstleistungssysteme zeigt 
sich, dass Wohlfahrtsverbande, insbesondere konfessionelle Verbande wie Cari-
tas und Diakonie, in Deutschland eine zentrale Position innehaben. Aus einer 
europaischen Perspektive betrachtet ist das nicht immer selbstverstandlich: Wie 
arbeiten kirchlich gepragte Anbieter auf dem wettbewerbsbasierten Dienstleis-
tungsmarkt? Wie sind die konfessionellen Trager in der zunehmend pluralisti-
schen zivilen Gesellschaft verankert? Welche spezifischen wohlfahrtstaatlichen 
Leistungen erbringen sie? Konfessionelle Trager von Sozialer Arbeit verstehen 
sich in ihrer Selbstwahmehmung als Teil des burgerschaftlichen Gemeinwesens, 
als Verkorperung der Anwesenheit der Kirche in der Gesellschaft, als zeitgemaB 
gestaltete Antwort auf soziale Bedarfslagen. 

Die vorliegende Studie zeigt, dass das Gelingen dieses Anspruchs einen 
Spagat erfordert, der keine einfache Aufgabe und schon gar nicht eine Selbstver-
standlichkeit ist, sondern standiger Reflexion und Selbstkritik bedarf Die Studie 
bietet dafur gleichsam eine praxisnahe Anregung mit realistischen Visionen. Sie 
geht der Frage nach, inwieweit sich Kirchgemeinden auf ihr Gemeinwesen und 
Caritasdienste auf Kirchgemeinden einlassen und bezieht diese auf das eher 
wenig kirchlich gepragte Umfeld in Ostdeutschland - auf die Diaspora. Zugrunde 
liegt die These, dass die Wirkung beider im Gemeinwesen umso starker ist, je 
mehr es gelingt, eine angemessene Form der Zusammenarbeit von Kirchgemein
den und Caritasdienste zu etablieren. 

Die Studie ist aus der Praxis fur die Praxis entstanden: Im Rahmen der Flut-
nachsorge forderte Caritas international in Ostdeutschland entlang der Elbe Pi-
lotprojekte der ortlichen Caritasverbande, in denen Sozialarbeiterlnnen von 2003 
bis 2005 den Auftrag hatten, gemeinwesenbezogen zu arbeiten und Kirchge
meinden in ihre Arbeit zu integrieren. Sowohl die beteiligten Caritasverbande als 
auch die BistUmer erhofften sich durch eine Evaluation Hinweise zur Situation 
und strategische verbands- und kirchenpolitische Handlungsempfehlungen. 

Vorliegende Studie ist eine „dichte Beschreibung", eine alltagsnahe Analy
se der Beziehungen zwischen Caritasverband, Kirche und Gemeinwesen - mit all 
ihren Ecken und Kanten. Sie schlieBt die haufig erkannte Kluft, die darin besteht, 
dass wissenschaftlichen Diskursen oft eine systematisch aufgearbeitete Praxis, 
eine mit-erlebte und dicht an der Basis erfasste Realitatsanalyse fehlt - vielleicht, 
weil viele nur allzu gut wissen, wie es um sie bestellt ist. 



Die Beziehungen von Caritas-Sozialarbeit und Kirchgemeinden in ihren 
Gemeinwesen sind von spezifischen Akteuren, Situationen und Entwicklungen 
beeinflusst: den Gemeinwesensbezugen von Kirchgemeindemitarbeitem, Cari-
tas-Sozialarbeiterlnnen und ihrer Kirchlichkeit, von der Situation des Gemein-
wesens, einer Region und gesamtdeutschen Trends. Sie bestimmen mit, ob die 
Zielsetzung gelingen kann, mehr Gemeinwesen- und Kirchgemeindebezuge zu 
kntipfen. 

Fur die kompiexen Zielsetzungen einer solchen Art von Studie war es ein 
enormer Gewinn, Peter-Georg Albrecht als Mitarbeiter zu gewinnen. Mit Herz, 
Seele und Intelligenz identifizierte er sich mit den zentralen, nicht immer eindeu-
tig einzulosenden Anspruchen der Studie. Er ist Sozialarbeiter, dem die Praxis-
entwicklung von Gemeinwesenarbeit viel bedeutet. Er ist Christ, der sich mit der 
Zielsetzung eines christlich fundierten Gemeinwesenbezugs und mit dem Leben 
von Kirchgemeinden identifiziert. Und er ist ein Wissenschaftler, der ein Interes-
se an Erkenntnisgewinnung und dem Wissenstransfer zwischen Forschung und 
Praxis hat. Es war eine Freude und eine Horizonterweiterung fiir mich, diese 
Studie zu begleiten, wofur ich mich bei alien Beteiligten bedanke. 

Aila-Leena Matthies 
Professorin fiir Sozialarbeit an der Hochschule Magdeburg-Stendal 
Magdeburg, in der Woche der Okumene 2006. 



A Einfiihrung 



1 Gesellschaft und Gemeinwesen brauchen Hilfe 

Die vorliegende Studie geht davon aus, dass die vielfaltigen sozialen Probleme 
in den deutschen Gemeinwesen so tief greifend und deutlich sind, dass sie auch 
fur Kirche und Caritasverband eine Herausforderung darstellen. Die gegenwarti-
ge Situation ist prekar, in Ostdeutschland gar noch prekarer. 

1.1 Deutsche Zustande 

„Heute sind es vornehmlich wachsende Armut, Massenarbeitslosigkeit, der drohen-
de Ausschluss ganzer Gruppen von der gesellschaftlichen Teilhabe und die spurbare 
Verhartung der gesellschaftlichen Verhaltnisse gegenuber den Schwacheren, die... 
drangen" (Deutsche Bischofskonferenz 1999: 5.1.). 

Die soziale Situation in Deutschland wird von vier machtigen Entwicklungs-
trends beeinflusst: Arbeit wird knapper, die Schere zwischen Arm und Reich 
offnet sich, offentliche Ressourcen werden geringer, nationalstaatliche Institutio-
nen bekommen Legitimations- und Steuerungsprobleme (vgl. u.a. Beck 2005: 
18, 36-39; Hengsbach 2005). Diese Entwicklungstrends fuhren zu anhaltend 
hoher Massenarbeitslosigkeit (Statistisches Bundesamt 2005: 107; Becker, Hau-
ser 2006), zu Armut, Ausschluss und Spaltung (Beck 2005: 37-39; Deutscher 
Bundestag/ Enquete-Kommission zur Zukunft biirgerschaftlichen Engagements 
2002). Sie werfen Fragen nach Umverteilungsmoglichkeiten und Selbsthilfe, 
Neu-Institutionalisierung und Solidaritat auf (siehe Hengsbach 2005). 

„Die hohe und andauernde Arbeitslosigkeit hat sich zu einem gesellschaftli
chen Problem entwickelt, das auch die Grundlagen der Btirgergesellschaft be-
ruhrt... Insbesondere Bevolkerungsgruppen, die dauerhaft keinen Zugang zur 
Erwerbsarbeit mehr haben, sind von gesellschaftlicher Desintegration betroffen", 
diagnostiziert die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft 
des Biirgerschaftlichen Engagements (2002: 435, auch 535ff). „Werden diese 
Menschen kiinftig den Bestand einer neuen ^rww/sbevolkerung ausmachen, die 
es in diesem AusmaB in der alten und neuen Bundesrepublik Deutschland bis-
lang nicht gegeben hat?", wird von Experten gefragt (ftir den Deutschen Caritas
verband Broch 2005: 13). Dass die Massenarbeitslosigkeit und der stetig erft)l-
gende weitere Arbeitsplatzabbau ein drangendes Problem sind, ist auch den deut
schen Bischofen bewusst (Deutsche Bischofskonferenz 1999: Teil 5.1.). Hinzu 
kommt: In den neuen Bundeslandem ist der Erwerbsarbeitsriickgang kein punk-
tuelles Phanomen, sondern betrifft die gesamte Bevolkerung. Die Arbeitslosig-
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keit halt sich hier kontinuierlich auf sehr hohem Niveau (Statistisches Bundes-
amt 2005: 512). Der Ubergang von der industriellen Planwirtschaft mit Vollbe-
schaftigung zur dienstleistungsorientierten Marktwirtschaft mit Massenarbeitslo-
sigkeit ist flir viele Betroffene einschneidend. Der Zugang zum Erwerbsarbeits-
markt scheint vielen Ostdeutschen schwierig, viele ostdeutsche Erwerbsarbeits-
biographien sind briichig. Vor allem Jugendliche haben kaum Aussichten auf 
einen Ausbildungs- und Arbeitsplatz vor Ort (Land 2003: 91-92). 

Mit der Massenarbeitslosigkeit ist ein Ausschluss Einzelner und ganzer 
Gruppierungen aus der Gesellschaft verbunden. Menschen konnen Teilhabemog-
lichkeiten nicht nutzen. Der Ausschluss vom Erwerbsarbeitsmarkt ist fiir viele 
Betroffene psychisch und physisch problematisch; die gesellschaftliche Spaltung 
in Erwerbstatige einerseits und immer groBere arbeitslose Bevolkerungsschich-
ten anderseits nehmen Grofienordnungen an, die besonders in der DDR unbe-
kannt waren: „Benachteiligung und soziale Ausgrenzung sind kein Randprob-
lem, sie gehoren zur Realitat in unserer Gesellschaft... In der Lebenssituation 
ausgegrenzter Menschen blindeln sich haufig verschiedene Diskriminierungs-
formen" (Deutscher Bundestag/ Enquete-Kommission 2002: 541). Arbeitslosig-
keit bedroht Lebensstandards. Zeiten der Bedrohung von lebensweltlichen, oko-
nomisch nicht determinierten Beziehungen und Strukturen sind angebrochen, die 
gesellschaftliche Situation ist „von vielen Konflikten und unertraglichen sozialen 
und wirtschaftlichen Ungleichheiten gekennzeichnet" (Apostolisches Schreiben 
von Papst Johannes Paul II. (1994): Tertio Millennio Adveniente. Bonn: 50). 
Insofern muss gefragt werden: Finden wir uns damit ab? Entsteht eine neue 
„vierte Welt" der Ausgeschlossenen (Castells 1998: 70ff), dem sich ein groBer 
Teil der Bevolkerung wie auf einer „Insel der Wohlstandigen" verschlieBt („ga-
ted community") (Roth 2002: 728). 

Was aber tun, wenn die fmanziellen Ressourcen der offentlichen Haushalte 
inklusive der Korperschaften wie Sozialversicherungen, die diese Situation bis-
her umverteilend regulierten, knapper werden? ,,Die finanzielle Situation bei 
Bund, Ldndern, Kommunen und bei den Tragem der Sozialversicherungen hat 
sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Teilweise ist die Lage drama-
tisch. Die laufenden Ausgabenverpflichtungen iibersteigen die Einnahmen... 
Gesucht werden Losungen, die den deutschen Sozialstaat nachhaltig stabilisie-
ren" (flir den Caritasverband Sans 2004: 27-28). Denn „betrachtet man die bishe-
rige Sozialstaatsentwicklung in Deutschland, so muss auch die Caritas als ein 
nicht unbedeutender Akteur im Sozialstaat feststellen, dass es trotz - oder auch 
angesichts - eines hoch entwickelten Systems in der Wohlfahrtspflege bisher 
nicht gelungen ist, zentrale Problemlagen der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung 
in den Griff zu bekommen" (fiir die katholische Kirche Karl Lehmann 2005: 8). 
Das „wohlfahrtstaatliche Arrangement gerat heute - aus verschiedenen Grunden -
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an die Grenzen seiner Leistungsfahigkeit". In der Diskussion wird „die 'Krise 
des Sozialstaates'... meist als Finanzkrise, als Uberbeanspruchung des Staates 
verstanden" (Deutscher Bundestag/ Enquete-Kommission 2002: 104). „Die sozi-
aien Sicherungssysteme sind in der vorliegenden Form nicht mehr fmanzierbar 
und die Verschuldung der offentlichen Haushalte steigt immer weiter" (Karl 
Lehmann 2005: 8-9). ,,Eine verbreitete Schlussfolgerung aus den Problemen des 
Sozialstaats ist die Rucknahme staatUcher Verantwortung zugunsten von Markt-
prozessen" (Deutscher Bundestag/ Enquete-Kommission 2002: 105). Fur sozial-
staatliche Leistungserbringer wie den Caritasverband und die Caritas-
Sozialarbeit hat das Rtickschrauben von staatlichen Beihilfen jedoch dramatische 
Folgen: „Die veranderten Rahmenbedingungen sozialer Einrichtungen... beinhal-
ten enorme Implikationen fur die Rechtstrager von caritativen Einrichtungen und 
Diensten. Hier sind in erster Linie die schwindenden fmanziellen Mittel zu nen-
nen, die von staatiicher Seite... zur Verfugung gestellt werden" (Karl Lehmann 
2005: 8-9). Kurzungen schmalern die Leistungsfahigkeit\ 

„Die Betrachtung des Sozialstaats aus der Perspektive burgerschaftlichen 
Engagements zeigt (zusatzlich) eine andere Alternative auf: Burgerinnen und 
Burger sollen sich an politischen Entscheidungen beteiligen, aber auch bei der 
Erbringung von Leistungen mitwirken" (ebenda: Deutscher Bundestag/ Enquete-
Kommission 2002: 105). Wie gesamtgesellschaftliche Umverteilung gestaltet 
werden kann und ob Kurzungen durch subsidi^re Selbsthilfe zu kompensieren 
sind, ist eine offene Frage. Unklar und unsicher ist dies vor allem deshalb, weil 
immer weniger Menschen zur Mitwirkung in gesellschaftlichen Organisationen 
und Institutionen bereit sind. Aktive BeteiHgung sowie die Mitgliederzahlen von 
Verbanden schwinden^. Besonders bei jungen Menschen zeichnet sich eine rapi-

' Zumindest zwei Grunde fiir die Verknappung offentlicher Ressourcen werden regelmafiig genannt: 
steigende Ausgaben und Mindereinnahmen. Die Verknappung der Erwerbsarbeit fuhrt zu Minderein-
nahmen der Offentlichen Haushalte. Hinzu kommt, dass immer weniger Erwerbstatige fur immer 
mehr Rentenempfdnger aufkommen mussen. Die gegenwartige Finanzierungsstruktur des deutschen 
Sozialstaates gerat an ihre Grenzen. 
^ Die „Governance-Struktur", die sich in Deutschland durch starke korporatistische Verbande aus-
zeichnet, ist im Wanken. Ein Grund fur diese Entwicklung ist in der schwierigen wirtschaftlichen 
Lage und der damit verbundenen hohen Arbeitslosigkeit zu suchen. Besonders betroffen sind hiervon 
die Arbeitgeberverbande und die Gewerkschaften. Letztere Gruppe verlor seit 1990 mehrere Millio-
nen Mitglieder. Durch Streitigkeiten ist eine Reihe von Unternehmen aus den Arbeitgeberverbanden 
ausgetreten. Ein besonders die neuen Bundeslander betreffender Grund ist zweitens der von vielen 
Autoren problematisierte Institutionentransfer. Es wurden Institutionen installiert, ohne auf deren 
Anknupftmgsfahigkeit bei der lokalen Bevolkerung zu achten. Im Rahmen eines importierten Korpo-
ratismus wurden zum Teil nur „Organisationshulsen" ubertragen (Wessels 1997: 25, vgl. zur Trans-
formationsproblematik auch die Arbeiten von Thomas 01k, so z.B.: 01k 1996; Backhaus-Maul, 01k 
1996; Angerhausen, 01k u.a. 1998). Die Masse der ostdeutschen BevGlkerung beteiligt sich nicht, 
lebt insofern - was den anwaltschaftlichen Anspruch vieler Organisationen wie Parteien, Gewerk
schaften aber auch Wohlfahrtsverbande angeht - in einer „Vertretungslucke" (Wessels 1997: 25). 
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de Abnahme politischen Interesses ab (Statistisches Bundesamt 2005: 640). 
„Vereinsmudigkeit" und „Politikverdrossenheit" trifft vor allem die klassischen 
gesellschaftlichen Beteiligungsinstitutionen (Deutscher Bundestag/ Enquete-
Kommission 2002: 73). Da die schwindenden Institutionen aber wichtige Funk-
tionen der sozialen und politischen Integration der Burger in der Gesellschaft 
inne haben, flir Interessenartikulation und Interessensicherung des Einzelnen 
gegenuber dem Staat sowie fur Entlastung des Staates durch Selbstorganisation 
und Selbsthilfe sorgen, sind sie bedeutungsvoll flir jeden Einzelnen, fur die Be-
ziehungen der Burger untereinander und fur die Beziehung zwischen Btirgern 
und Staat. Werden Institutionen schwacher, so schwindet ihr Nutzen fiir die 
Gesellschaft. Der Institutionenruckgang fuhrt zu einem Verlust an Integrations-
fahigkeit unserer Gesellschaft. Entstehen nicht mehr Verluste als Gewinne, wenn 
klassische institutionalisierte Formen von Solidaritat wegbrechen, weil sie nicht 
mehr attraktiv sind? 

1.2 ...noch deutlicher in Ostdeutschland 

„Finden wir uns mit der Zukunftsperspektive einer gespaltenen Gesellschaft ab, de-
ren einer Teil weiterhin auf hohem Niveau an ihren wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Standards teilhat, wahrend ein anderer, anwachsender Teil sich als 'Ge
sellschaft zweiter Klasse' verfestigt..., nicht selten diffamiert?" (Broch 2005: 16). 

Die wirtschaftliche Entwicklung in Ostdeutschland verlauft schleppend. Proble-
matisch ist das Wohlstandsgefalle, das auch viele Forder- und Angleichungsver-
suche zwischen Ost- und Westdeutschland nicht uberwinden konnten (Statisti
sches Bundesamt 2005: 603). Hinzu kommt, dass bestimmte Mentalitaten dazu 
flihren, dass Institutionen (wie Wohlfahrtsverbande) von den Menschen gemie-
den werden, Selbsthilfe aber hoch im Kurs steht (vgl. z.B. Matthies, Kauer 
2004). Daneben existieren Wohlfahrtsverbande, denen zum Teil jegliche Mit-
gliederbasis fehlt. 

In den neuen Bundeslandem bestehen massive wirtschaftliche Probleme; es 
herrscht Arbeitsplatzabbau, Pendlerzunahme und Abwanderung (Statistisches 
Bundesamt 2005: 54; Diewald u.a. 2004). Die Industrieproduktion insgesamt 
ging in den ersten Jahren nach der Wende auf ein Drittel zurtick. (Steinitz 1998: 
5). Auch wenn sich Gewerbean- und Abmeldungen heute die Waage halten, so 

Naturlich Hegt das - drittens - auch an den Menschen selbst, die keine Mitghedschaften anstreben, 
weil sie aufgrund ihrer DDR-Erfahrung zu viele Einwande dagegen haben. „Die Veranderung erfolgt 
diesmal nicht wie in Deutschland Ublich 'von oben', sondern vielmehr 'von unten'. Die intermedia-
ren Organisationen haben sich auf diese neue Situation einzustellen, in der sie mit einem anspruchs-
volleren Burger konfrontiert und gleichzeitig herber Konkurrenz ausgesetzt sind" (Priller, Zimmer 
1997: 3). 
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ist die Zahl der Insolvenzen doch stetig gestiegen (Thomas 2003: 50-51). Konnte 
in Bezug auf 1990 und 1991 noch von Griinderjahren gesprochen werden, so 
uberwiegen zum gegenwartigen Zeitpunkt Schrumpflingsprozesse. Das Ab-
schmelzen der industriellen Kapazitaten hat seine Spuren hinterlassen: Der gra-
vierende Wandel der Wirtschaftsstrukturen flihrte gleich nach der Wende zum 
Verlust von vielen einhunderttausend Arbeitsplatzen allein im produzierenden 
Gewerbe. Manche Autoren gehen von Arbeitsplatzverlusten von mehreren Milli-
onen aus (so Steinitz 1998: 5). Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Be-
schaftigten sinkt seitdem stetig, wenn auch gegenwartig nicht mehr so stark wie 
Anfang der 1990er Jahre (Grundig u.a. 2006: 10). Eine groBe Anzahl Ostdeut-
scher ist heute Berufspendler - pendeln nach Niedersachsen, Nordrhein-
Westfalen, Bayern und Berlin (Diewald u.a. 2000). Der Anteil der Arbeitslosen-
geld-II-Empfanger und der Sozialhilfeempfanger ist im Steigen begriffen (Statis-
tisches Bundesamt 2004, 2005: 110) - nur wenig beeinflusst vom vergleichswei-
se geringen Zuzug von Migranten. Die Pro-Kopf-Einkommen der Wohnbevolke-
rung, der Arbeitslosen und der Erwerbstatigen gehen auseinander. Nur wenige 
Gebiete und einige grofiere Stadte sind als eine Art „Leuchtturme" anzusehen -
in vielen landlichen Gegenden und Kleinstadten entstand seit dem Zusammen-
bruch der DDR-Okonomie nichts Neues. Viele Menschen wandem ab. 

Auch die DDR-Vergangenheit, obwohl nun schon mehr als 15 Jahre zu-
rtickliegend, ist ein gewichtiger Faktor, will man die gegenwartige Situation der 
Menschen verstehen. In der DDR bestand nicht nur eine bestimmte Wirtschafts-
struktur und Vollbeschaftigung, in ihr pragten sich auch spezifische Mentalitdten 
aus, betrachtet man Gesellschafts-, Wirtschafts- und Staats-Bilder, Religiositat 
und Kirchlichkeit sowie biirgerschaftliches Engagement der Ostdeutschen. Ein 
dichtes Netz an informellen Versorgungskanalen, Nachbarschaftshilfen und 
Tausch-Netzwerken („Vitamin B") existierte neben einem Versorgungsstaat, der 
versuchte, moglichst das gesamte gesellschaftliche Leben zu kontrollieren. Zwar 
konnten sich der Mitgliedschaft in Massenorganisationen gerade einmal funf 
Prozent der Bevolkerung entziehen, unterhalb der Leitungsebenen entwickelte 
sich jedoch eine Nischenkultur freiwilligen Engagements mit solidarischen Ein-
stellungsmustern" (Roth 2001: 16). Trotz des „vormundschaftlichen Charakters" 
(Henrich 1989) des DDR-Systems, in der Freiwilligkeit und offentliche Artikula-
tion, also grundlegende Burgerrechte fehlten, gab es neben der staatlich verord-
neten Solidaritat „auf der Ebene der Betriebe und Hausgemeinschaften... durch-
aus Moglichkeiten fur Eigeninitiative (und) Formen individuellen biirgerschaftli-
chen Engagements.... Gerade dabei wurde jene 'Solidaritat' oft konkret prakti-
ziert, die von der SED-Propaganda verbal eingefordert und haufig genug ideolo-
gisch missbraucht wurde" (Deutscher Bundestag/ Enquete-Kommission 2002: 
225). Vielfach waren dabei neben den staatskritischen auch sonst parteikonforme 
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