
  

 

Zeitschrift fiir soziale und

sozialverwandte Gebiete

Qualitatsentwicklung

in der Altenhilfe

Vaganten, Wanderer,
Nichtsesshafte, Wohnungslose

Soziale Arbeit

als Wissenschaft

Field Education

in der Sozialarbeit



ProfessorDr. Bernhard Rohdeist Dipl.-Padagoge
und hateine Professurfiir Sozialadministration an
der Hochschulefiir Technik, Wirtschaft und Kultur
Leipzig (FH), Fachbereich Sozialwesen, Postfach 30
11 66, 04251 Leipzig

E-Mail: rohde@sozwes.htwk-leipzig.de

ProfessorDr. Ronald Lutz ist Dip!.-Padagoge MA
undlehrt zu dem Fachgebiet , Menschenin beson-
deren Lebenslagen” am Fachbereich Sozialwesen
der Fachhochschule Erfurt, AltonaerStr. 25, 99085

Erfurt, E-Mail: lutz@fh-erfurt.de

Professor Dr. Winfried Noacklehrt am Institut
fiir integrierte Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-
arbeit, Abt. fiir Sozialpadagogik und Sozialdiakonie
der Theologischen Hochschule Friedensau,In der

thle 2a, 39291 Friedensau
E-Mail: winfried.noack@thh-friedensau.de

Dr. Istifan Maroonist Dipl.-Sozialarbeiter und Su-
pervisor. Er lehrt an der Haifa University, Faculty of
Education, Haifa 31905,Israel

E-Mail: istifan@construct.haifa.ac.il

Dr. Oldrich Matousekist Psychologe und Dekan
des Fachbereichs Sozialarbeit der Charles University,
U. Krize 8, 15800 Prag, Tschechien
E-Mail: oldrich.matousek@ff.cuni.cz

 

  
Soziale Arbeit
September 2004
53. Jahrgang

Qualitatsentwicklung in der Altenhilfe 322
Bilanz eines Praxisbegleitprojekts
in Magdeburg
Bernhard Rohde, Leipzig

DZI-Kolumne 323

Vaganten, Wanderer, Nichtsesshafte, 329
Wohnungslose
Das Hilfesystem in seiner Entwicklung
nach 1945,Teil 2

Ronald Lutz, Erfurt

Soziale Arbeit als Wissenschaft 333
Winfried Noack, Friedensau

Field Educationin der Sozialarbeit 342
Ein Entwicklungsprozess — von der Theorie
zur Praxis

Istifan Maroon, Haifa

Oldrich Matousek, Prag

RundschauAllgemeines 349
Sozialwesen 350
Gesundheitswesen 350
Jugendhilfe 351
Ausbildungs- und Berufsfragen 352

Tagungskalender 353

Bibliographie Zeitschriften 354

Verlagsbesprechungen 358

Impressum 360

Dieser Ausgabeliegt ein Prospekt des Verlags
HansJacobs, Lage, bei

Eigenverlag
Deutsches Zentralinstitut fiir soziale Fragen



Hilfen sind zukiinftig nur noch dann médglich, wenn
ambulante oderteilstationareals nicht geeignet er-
scheinen. DieseFalle, so ist zu vermuten, wird esin
Zukunft immer weniger geben. Der Zwang zur Re-
duktion der Kosten und die inhaltlichen Erweiterun-
gen werdendies herbeifiihren. Das beinhaltet zwar
einen immensen Druck auf die Wohnungslosenhilfe,
esist aber auch eine Chance: Uber die Betonung
ambulanterHilfen erlangt dasin der Sozialarbeit
entwickelte Konzept zu Biographie und sozialem
Raum eine besondere Bedeutungfirdie Hilfe, da
Biographiennursozialraumlich gedacht und somit
nursozialrdumlich Gegenstand von Unterstiitzun-
gen werden kénnen (Roer; Maurer-Hein 2002).

Die Hilfe wird zudem in der Zukunft, in der eine Ver-
einheitlichung der Kostentrager angestrebt wird, ver-
starkt kommunalisiert werden. Dies kénnte trotz der
Probleme,die darin liegen, neue Méglichkeitenfiir
das Hilfesystem eréffnen. Eine Gefahr besteht zwei-
fellos in einem starkeren Abbau der Hilfen nach § 72
BSHG durch die Kommunen.Eine weitere Gefahr-
dung seheich darin, dass Kommunenunterschiedliche
Leistungen vorhalten werden und damit einen Tou-
rismus der Betroffenen beférdern. Die Chanceliegt
aberin einem gréBeren ambulanten und vernetzten
Kontext von Pravention undsozialintegrativer Hilfe,
die in Zusammenarbeit mit Quartierstrukturen ge-
leistet werden kann und Biirgerinnen und Birger
starkerals bisherbeteiligt, aktiviert und vernetzt.
Die gréssere Lebensweltnahe kann so zum neuen
Paradigma der Wohnungslosenhilfe werden.

Anmerkung

1 Teil 1 wurde im Heft 8.2004 der, Sozialen Arbeit” veriffent-
licht
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‘Soziale Arbeitals Wissenschaft,
WinfriedNoack Yevt

Zusammenfassung
Die geschichtlichen Entwicklungslinien von Sozial-
arbeit und Sozialpadagogik sind unterschiedlich.
Wahrendfiir die Sozialarbeit das Schwergewicht
auf dem Gebiet von Armutundin der sozialen Hilfe
fiir Erwachsene(vorallem in der Pflege und Fiirsorge
fiir Arme) lag, hatte die Sozialpadagogikihren Fokus
in dem Bereich der Erziehung, und zwarin derHilfe
undErziehungfir Kinder und Jugendliche. Wenn wir
hingegen die Arbeitsfelder von Sozialpadagogik und
Sozialarbeit von heute betrachten, dann wird deut-
lich, dass zwischen ihnen kaum noch ein Unterschied
besteht. Darum ist es notwendig, dasssich die Wis-
senschaften beider vereinigen zur Wissenschaft der
Sozialen Arbeit, die die Schwerpunkte von Sozialpa-
dagogik und Sozialarbeit zusammentiihrt: Soziales,
Fursorge/Hilfe, Beratung, Bildung und Erziehung.
Schliisselworter
Soziale Arbeit - Sozialpadagogik - Sozialarbeit -
Wissenschaft - historische Entwicklung - Ausbildung
- Studium - Definition

1. Einleitung

Durch die neuen Entwicklungen im Hochschulwesen,
wie die Einfiihrung der Bachelor- und Master-Ab-
schliisse, beobachten wir Tendenzen der Sozialarbeit,
eine eigene, von den Erziehungswissenschaften so-
wievonHilfswissenschaften unabhangige Identitat
zufinden. Das bedeutet eine Trennung von Sozial-
padagogikund Sozialarbeit (zum Beispiel Miller;
Gehrmann 1996, S.101-119). Aber vom Standpunkt
einer Sozialphanomenologie aus betrachtet bedeu-
tete dies eine Verengungsozialen Handelns. Darum
vertreten wir in dieser Arbeit das Konzept der Verei-
nigung der Sozialpadagogik und Sozialarbeitzur
Sozialen Arbeit mit den Grundarbeitsweisen Sozia-
les, Firsorge/Hilfe, Beratung, Bildung und Erziehung,
beruhendaufeiner Wertegrundlage.

2. Die Entwicklung der Sozialarbeit
Die Sozialarbeit hatihren Ursprung im mittelalterli-
chenund friihneuzeitlichen Armenwesen,in der Ar-
mutundder Armenfiirsorge, wobei Armut undHilfe
komplementar sind, denn helfende Fiirsorge ist ein
soziales Grundverhalten des Menschen(Schilling
1997, 5. 14-44).

Schilling gibt einen Uberblick tiber die Geschichte
der Sozialen Hilfe (ebd., S.18-59):

 

 



2.1 Armut und Armenfiirsorge vom hohen
Mittelalter bis zur Industrialisierung
Die Armenhatten im Sozialsystem des Mittelalters
einen von Gott ZugewiesenenPlatz. Darum gehérte
es Zu denPflichten eines jeden Christen, Armen zuhelfen. Vor allem war die Armenhilfe ein Teil des BuB-sakraments: Durch Almosen und Erbvermachtnisse
an die Armen konnte Siinde getilgt und die Seligkeitverdient werden.Trager der Fiirsorge warenKirchen,
Kloster, Orden, reiche Adlige und begiiterte Bauern
sowie das wohlhabende Biirgertum dersich entwi-
ckelndenStadte.In der Fursorge wurden Erwachsene
undKinder noch nicht unterschieden, weil Kinder
als Erwachsenegalten und auch so leben mussten
(frithe Heirat, friiher Tod; 12./13. Jahrhundert).

Im spaten Mittelalter und in dersich entwickelnden
Neuzeit (14.-16. Jahrhundert) anderte sich die Ein-
Stellung zu den Armen mit der Reformation, die das
katholische BuBsakramentnicht mehr anerkannte.
Andie Stelle der FUrsorgepflicht der Reichen tratdie
Arbeitspflicht der Armen. Die Zunahmean armen
Menschen war erschreckend: So galten 1574 in Lu-zern 85 Prozentder Frauenals arm. Mehrals die
Halfte von ihnen warenallein stehende Frauen mit
Kindern (Barabas; Erler 1994, S. 25). Nach dem 30-
jahrigen Krieg explodierte die Armut: In Frankfurt
am Main beispielsweise gab es im Jahr 1679 unge-
fahr 2000 Arme, wenige Jahrzehnte spater etwa
30 000.Vier Entwicklungen scheinen das Bild der
Armenfiirsorgein dieser Zeit zu pragen (SachBe;
Tennstedt1980, S. 30-34):
4 Die Fiirsorge ging vonderKirche auf die stadti-
sche Kommuneiiber.
4 Durch die Rationalisierung wurden Merkmalefiir
Armutentwickelt, wer berechtigtist, Hilfe zu emp-
fangen.
4 Die Birokratisierung schauf eine Sozialadminis-
tration, die Armutdefinierte, Kriterien fiir die Fuirsor-
ge aufstellte und nach ihnen handelte. Die Armen
wurden hierdurch zu einer stigmatisierten Rand-
gruppe.
4 Die Padagogisierung der Armen bedeutete, sie
einem kontrollierten Normensystem zu unterwer-
fen, namlich den biirgerlichen TugendenFleiB, Ord-
nung,Disziplin und MaBigung.

Im17. und 18. Jahrhundert wuchs die Armut weiter
an. Auf dem Land verminderte sich die Zahl derfrei-en, besitzenden Bauern zwischen 1550 und 1750 von
49,5 Prozentauf 24,6 Prozent, die Zahlder Landar-
men und Landlosen hingegen vergr6Berte sich auf
38 Prozent. Ebenso katastrophal wardie Armutslage
in den Stadten.Die stadtische Unterschicht bestand
aus Dienstboten, Gesinde, Handlangern,Arbeitslosen,

Bettlern, Almosenbeziehern und anderen,die im 16,
Jahrhundert 50 bis 60 Prozent der Stadtbevélkerung
ausmachten (Barabas;Erler 1 994, S. 24-26). Neu war
im Zeitalter der absoluten Monarchie die Einrich-
tung der Zucht- und Arbeitshauser. In sie wurden
Arbeitsscheue, Bettler, Verbrecher, unbotsmaBiges
Gesinde, vagabundierendeKinder, gebrechlicheAl-
te, verelendete Witwen, Waisenkinder, Prostituierte,
Geisteskranke und Kranke eingewiesen, umsie als
billige Arbeitskrafte auszunutzen (SachBer Tennstedt
1980, S.115).

Fiir den Friihkapitalismus des 18, und 19.Jahrhunderts
wardie Pauperisierung der Bevélkerungtypisch.
Durch die Aufhebung des Zunftzwangesfiir die Hand-
werker (1810/11) und die Bauernbefreiung (1807-
1811) konntensie Familien griinden und das Lebens-
alter nahm zu, was zu einem ungeheuren Bevélke-
rungswachstum undzu einer industriellen Reserve-
armeefihrte. Diese totale Verelendungforderte den
Versuch vonHilfe und FUrsorge heraus. Drei Modelle
bewahrtensich im ausgehenden 19. Jahrhundert
(ebd,, 5,33-38):

4 DasElberfelder System von 1867 sah vor, dass
Ehrenamtliche Arme aufsuchten, deren Bediirftigkeit
kontrollierten und wenn Notig Hilfe beantragten. Das
Ziel dieser Armentiirsorge war, Arbeit zu beschaffen
und Langzeitarbeitslose zurArbeitswilligkeit durch
sehr niedrige Unterstiitzung zu erziehen. Das Elber-
felder System wurde damals vonvielen Stadten
bernommen.

4 DasStraBburgerSystem von 1905 ersetzteteilwei-
se das biirgerliche Ehrenamtdurch hauptberufliche
Armenpflegerinnen und -pfleger. Diese unterstanden
dem kommunalen Armenamt. Berufliche Armenpfle-
ge und das Ehrenamt wurden klar getrennt: Wah-
tend die hauptberuflichen Kriifte polizeilich-adminis-
trative Aufgaben Ubernahmen,arbeiteten die Ehren-
amtlichen padagogisch beratend sowie betreuend
und unterstiitzend direkt in den Familien. Gleichzei-
tig wurde die Arbeit in einen Innen- und einen Au-
Bendienst aufgeteilt. Die geschichtliche Wirkung
des StraBburger Systemswardie Biirokratisierung
der Armenfiirsorge.

4 Die drei grundlegenden Gesetze derSozialgesetz-
gebungBismarcks (1883-1889) waren 1883 die Kran-
kenversicherung, 1884die Unfallversicherung und
1889die Alters- und Invalidenversicherung. Neu
war, dassdie Arbeiterinnen und Arbeiterpflichtver-
sichert waren, dafiir aber auch einen Anspruch auf
Unterstiitzung und Versorgung hatten. Wer jedoch: : ronicht von denVersicherungen erfasst war, der unte
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lag weiterhin der Gffentlichen Armenfiirsorge. So
schufdersoziale Staat zwei Gruppen von Sozialemp-
fangern: eine Gruppe,die Hilfe auf Rechtsanspruch
besaB, und eine andere,die aufdie individuell orien-
tierte Armenfiirsorge angewiesen war.

2.2 Armutund Wohlfahrtspflege
im 20. Jahrhundert
Die Weimarer Republik wollte nicht nurein Rechts-
staatsein, sondern auch ein Volksstaat, derdie Pflicht
zur Volkswohlfahrt tibernahm. So wurden mehrere
Gesetze erlassen: Das Gesetz der Kriegsbeschadig-
ten- und Kriegshinterbliebenenfiirsorge von 1919/
1920, Regelungen zu Sozial- und Kleinrentenfiir In-
flationsopfer, die Arbeitslosenversicherung von 1923,
die Kinder- und Jugendfiirsorge im Reichsjugend-
wohlfahrtsgesetz 1924, schlieBlich Gesetze zur Hy-
giene und Gesundheitsftirsorge und die Wohnungs-
flirsorge. Wir beobachten, wie sich die Wohlfahrts-
pflege zentralisierte,politisierte und verstaatlichte.
Und weil immer mehr Unterstiitzungsempfangerin-
nenund-empfanger, wie Kriegsbeschadigte, Kriegs-
hinterbliebe und andere,zu den gehobenenSchich-
ten gehérten,6ffnete sich die Wohlfahrtspflege zur
sozialen Mitte hin. Und zugleich bildetesich die
duale Form der Wohlfahrtspflege heraus,die bis
heute giiltig ist, namlich die Regelung des Verhiilt-
nisses zwischen der 6ffentlichen undderfreien
Wohlfahrtspflege nach dem Subsidiaritatsprinzip.

Wohlfahrtspflege fandin der nationalsozialistischen
Zeit zwar statt, war aber reduziert auf die so ge-
nannten ,wertvollen” Volksgenossen. Auch galt das
Volksganze mehrals derEinzelne. Und ausgeschlos-
sen wurdendie angeblich Minderwertigen. Nach dem
Zweiten Weltkrieg wurde dassoziale Netz wieder
aufgebaut. Hierfiir dienten das Jugendwohlfahrtsge-
setz und das Bundessozialhilfegesetz aus dem Jahr
1961. Uberblicken wir den Weg dersozialen Firsorge
durch die Geschichte, dann wird deutlich, dass das
Schwergewicht der Sozialarbeit auf dem Gebiet von
Armut,in der sozialen Hilfe fiir Erwachsene sowie in
der Pflege undFiirsorge fiir Armelag.

3. Die Entwicklung der Sozialpadagogik
Die Entwicklung der Sozialpadagogik hatteihren Fo-
kus auf dem Beistandfiir die Kinder und die Jugend-
lichen, die Hilfe und Erziehung brauchten (Schilling
1997, S. 63-131).

3.1 Fiirsorgefiir Findel- und Waisenkinder vom
hohen Mittelalter bis zur Industrialisierung
Im Mittelalter war normalerweisejedes Kind durch
die Familie oderdie Sippeversorgt. Aberes gab
trotzdem viele Kinder, die vor dem Kirchenportal
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oder vorderTiir des Hospitals ausgesetzt wurden.
Die Versorgung waroffenkundig schlecht, denn 70
Prozent der Kinder starben. Fiir die Findel- und Wai-
senkinder suchte man zundchst eine Ziehmutter, die
hierfiir bezahit wurde.Spater, im Alter vonfiinf bis
sieben Jahren, kamendie Kinder zuriick ins Hospi-
tal, wo sie zum Almosenbitten erzogen undvor Ver-
wahrlosung bewahrt wurden (12./13.Jahrhundert).
Hierhat die Sozialpadagogikihre erste geschichtli-
che Wurzel: die Erziehung armer Kinder unddie Ju-
gendfiirsorge.

Mit der Herausbildung des Humanismusentstanden
Konzepte, die Kinder in Armenschulen im Lesen und
Schreiben zu unterrichten und sie auf Berufe vorzu-
bereiten, um sie vor dem Betteln zu bewahren (14.-
16. Jahrhundert). Auch in den Waisen- und Zuchthau-
sern des 17. und 18.Jahrhunderts war es zunachst
dasZiel der Kinder- und Jugendftirsorge, die Heran-
wachsenden vor dem Betteln zuschiitzen undsie zur
Arbeit zu zwingen. Soweitsich jedoch Ideen Franckes
durchsetzten, waren auchdie religidse Erziehung,
die Fahigkeit der Lebenskontrolle, die Erziehung zu
FleiB, Sauberkeit und Ordnung ElementederFiirsor-
ge. Nach Vorstellung der Aufklarung war Erziehung
der Wegvon der Unmiindigkeit zur aufgeklarten
Mindigkeit, und zwarin derErziehungeines jeden
einzelnen Menschen.Als Reaktion auf die indivi-
dualpadagogik der Aufklarung entstand unter dem
Eindruck der nationalen BewegungdasIdealder
Gemeinschaft und der Erziehung zur Gemeinschaft.
Dieses Konzept erhielt den Namen ,Social-Padago-
gik" Seit 1900 ist ,, Social-Padagogik “dann ein ge-
laufiger und oft gebrauchter Begriff.

Das19. Jahrhundert ist ein geradezu padagogisches
Jahrhundert. Ze/ler, Falk und Wichern reformierten
die Erziehungsanstaltenin Sinne von Familienerzie-
hung, sei es, dass fiir die Kinder Pflegefamilien ge-
sucht wurdenodersie in den Heimenin familien-
ahnlichen Gruppen lebten. Eine andere Entwicklung
wardie Entstehung von Kindertagesstitten. Durch
die Ausbildungvon Kleinkinderlehrerinnen und Kin-
dergartnerinnen entstand neben dem Lehrer ein neu-
er Berufsstand. Darauf bautesich seit 1911 der Be-
rufder Jugendleiterin auf. Durch diese sozialpada-
gogische Entwicklung fand geradezuein Sozialpa-
dagogischerTurn”statt: Nicht mehrder Staat wurde
vorder verwahrlosten Jugend, sondern die Jugend
vorder Gesellschaft geschiitzt (Wolf 1977, 5.161).

3.2 Kinder- und Jugendhilfe im 20. Jahrhundert
In der Weimarer Republik entwickelte sich die Kin-
der- und Jugendhilfe stiirmisch weiter (Hammer-
schmid; Tennstedt 2002,S. 70-76). Schon wahrend
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des Ersten Weltkriegeshattesich die soziale Fiirsorge
zum Beruf entwickelt. In der Weimarer Republik
wurde dieser Beruf qualifiziert. 1925 gabes bereits
22 547,,Sozialbeamte und Kindergartnerinnen*. Mog-
lich wurde dies durch den Ausbau des Sozialstaates,
der Verfassungsauftrag war.So erlieBen die Lander
Wohlfahrtsgesetze,die eine biirokratisierte Massen-

fiirsorge gesetzlich regelten. 1922 erlieB das Reich
das Jugendwohlfahrtsgesetz, das zur Griindung von
1251 Jugendamtern mit 11705 Angestellten in ganz

Deutschlandfiihrte.

Eine weitere reichsumfassende Regelung der Wohl-
fahrtspflegeerfolgte 1924 durchdie ,Reichsgrund-
sAtze iiber die Voraussetzung, Art und MaB der6f-
fentlichen Fiirsorge”. Hierdurch entwickelte sich ein
neuer Behdrdentyp, das Wohlfahrtsamt. Parallel zur
6ffentlich-staatlichen,bildete sich die private Fir-
sorge heraus, die Freie Wohlfahrtspflege.Fiir die
wachsende Zahlvonin der Sozialen Arbeit Beschaf-

tigten wares ndtig, eine qualifizierte Ausbildung zu
schaffen. So nahm die Zahl der 1908 begonnenen
Frauenschulen wahrend der Weimarer Republik bis
1933 auf 33 zu. Parallel zur Ausbildung wuchs auch
die Fachliteratur. Hierin warAlice Salomonfiihrend:
1921 ,Leitfaden der Wohlfahrtspflege’’ 1926 ,, Soziale
Diagnose“, 1926 ,, Soziale Therapie”gemeinsam mit
Siddy Wronsky, 1927,Die Ausbildung zum sozialen
Beruf” und 1930,,Das Familienleben in der Gegen-
wart“ gemeinsam mit Marie Baum. Um die Ausbil-
dungreichsweit zu regeln, verstandigte sich Helene
Weber, die Direktorin der sozialen Frauenschule,zu-
sammen mit dem PreuBischen Ministerium fiir Volks-
wohlfahrt iiber die Vereinheitlichung und Anerken-
nung der Ausbildung.Eine weitere Quelle fiir die
Ausbildungder Sozialpadagogik wardie Erziehungs-
wissenschaft.Vor allem der Marburger Paul Natorp
und der Géttinger Herman Nohi gabenderSozial-
padagogik Impulse und Anerkennung.Universitar
war 1920 die Besetzung desLehrstuhlsfiir,Fiirsor-
gewesenundSozialpadagogik"in Frankfurt am

Main durch Christian Jasper Klumker.

In der nationalsozialistischen Zeit (Kuhlmann 2002,
5.77-96) wurde zwardie soziale Fiirsorge auf Grund
der sozialen Komponenteder NS-Ideologie (Noack
1996,S. 49 f.) betont und verwirklicht, aber auf die
Volkspflege der ,Volksgenossen” beschrankt. So ge-
nannte,, Erbminderwertige’, ,,Arbeitsscheue", psy-
chisch kranke und behinderte Menschen,,, Minder-
wertige” wurden ausgeschlossen undvernichtet. So
wardie Sozialpadagogik der NS-Jugendfiirsorge in
dieser Zeit beschrankt auf die Volkspflege, die Erzie-
hung zum Gehorsam und zum Rassebewusstsein.
Dadurch wurdedie Sozialpadagogik pervertiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg (Schilling 1997, S. 84 f.)
beobachten wir zwei Entwicklungslinien im Aufbau
einer neuen Sozialpadagogik in Deutschland. Man

kniipfte an die Entwicklungen wahrend der Weima-
rer Zeit an (zum Beispiel Alice Salomon) und iiber-
nahm Konzepte aus anderen Landern, vorwiegend
aus den USA(social-casework, social-groupwork,

social-community-organisation). Maglich wurde
eine neue Soziapadagogik, weil auch die neueVer-
fassungein Sozialstaatsgebot beinhaltete und das
Wirtschaftswunderdie finanziellen Méglichkeiten
zu seiner Verwirklichung zur Verfiigungstellte. 1950
wurde ein Bundesjugendplan aufgestellt. Zwischen
14953 und 1970 kam das Jugendwohlfahrtsgesetz

hinzu. Wichtig wurden vorallem die Neuregelungen
des Sozialrechts, mit dem ein soziales Hilfenetz ge-
schaffen wurde. SchlieBlich trat seit dem 1.1.1991
das Kinder- und Jugendhilfegesetz in Geltung, das
der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit einen ge-

setzlichen Rahmen gab.

Fiir die anwachsende kinder- und jugendpadagogi-

sche Sozialarbeit galt es nun, entsprechende Theo-
rien zu entwickeln. Und da beobachten wir eine
Fille von Theorien, die, wie Johannes Schilling fest-
stellt, kaum oder garnicht aufeinander Bezug neh-
men(Schilling 1997, $.199). Es sind unter anderem

der kritisch-rationalistische, der geisteswissenschaft-
lich-hermeneutische, der historisch-materialistische,

der transzendental-philosophische,der kritisch-ratio-
nale, der sozialintegrative, derkritisch-emanzipato-

rische, der systemverandernde Ansatz sowie die

technologisch-normalisierende, die hermeneutisch-
alltagsorientierte, die 6kosozial-managend und die
prozessual-systemisch ausgerichtete Schule. Hinzu

kommen Theoriefragmente wie das Life-Modell, das
Lebenslagen-Modell, das Netzwerkmodell und so

weiter. Es bestehtalso fiir die Sozialpadagogik eine

Theorienvielfalt, die einerseits geradezu ein Theorie-

dilemma,andererseits aber eine bunte Vielfalt von

Erklérungsméglichkeiten darstellt, die je nach Pro-
blemlage miteinandervereinigt werden kénnen.

Hinzu kommt, dassdie Sozialpadagogik alseine

integrative Wissenschaft sich von anderen Wissen-

schaften bereichernlasst, wie der Psychologie, So-

ziologie und Politik- und Gesellschaftswissenschaft.

Vorallem aber beschrankt sich heute die Sozialpa-

dagogik nicht mehrauf das Kinder- und Jugendalter,

sondemsie erstreckt sich auf alle Lebensalter, alle

Lebenslagen,alle sozialen Schichten,die gesamte

Lebens- und Alltagswelt und auf alle gesellschaftli-

chen Gebiete. “

Betrachten wir die geschichtliche Entwicklung der i !

Sozialpadagogik, so zeigt sich, dass ihr Schwerpunkt



auf derHilfe und Erziehungfiir Kinder und Jugend-
liche lag. Aber, wie schon gesagt, die Sozialpadago-
gik hat sich auf alle Lebensalter und auf zahlreiche
Lebensgebiete ausgedehnt. Dies kann eine kurze
Ubersicht iiber die Arbeitsfelder der Sozialpadagogik
illustrieren. (Chassé; von Wensierski 1999, Tiersch;
Tiersch 2001, Noack 2001, Thesing u.a. 2001, Thole
2002):

4 Erziehungs- und Familienhilfen: Familienbildung,
Familienzentren, -ferienstatten, Elternberatung, sys-
temische Familienarbeit, Erwachsenenpadagogik,
Erziehungshilfen, ambulante Erziehungshilfen, Erzie-
hungs-, Ehe- und Familienberatung, Ehe- und Fami-
lienbildung, sozialpadagogische Familienhilfe, Heim-
erziehung,Pflegewesen, Adoption, Vormundschaft,
Soziale Arbeit bei Trennung und Scheidung;
4 Kinder- und Jugendhilfe: Kindergarten, Kinderhaus,
Kinderkrippe, Hort, Kindertagesbetreuung,Fachbe-
ratungfiir Kindertageseinrichtungen, Jugendarbeit,
Kulturarbeit und kulturelle Bildung fiir Kinder und
Jugendliche, Jugendsozialarbeit und Jugendberufs-
hilfe, Jugendgerichtshilfe;
4 Hilfe zur Erziehung: Erziehungsberatungsstellen,
Erziehungsbeistand und Betreuungshilfe, sozialpa-
dagogische Familienhilfe, Tagesgruppen, Pflegefa-
milien,Vollzeitpflege, Heimerziehung, Kinder- und
Jugenddérfer, therapeutische und heilpadagogische
Heime,Jugendwohngruppenundbetreutes Wohnen,
sozialpadagogische Einzelbetreuung, Kriseninter-
vention und Inobhutnahme;
A Offene Kinder- und Jugendarbeit: Mobile Jugend-
arbeit, Abenteuerspielplatz, Spielehaus und Spiel-
mobil, Jugendhaus, Jugendtreff, Jugendkulturarbeit;
4 Verbandsarbeit: Die vielgestaltige Soziale Arbeit
derchristlichen Gemeinden, Kirchen und Verbande;
4 Jugendtourismus: Animation, Jugendreisen,Frei-
ZeitmaBnahmen,internationale Jugendbegegnungen;
4 Schulsozialarbeit: Beratung, Gruppenarbeit, Schii-
lertreff, Projektpadagogik, Mediation, schulbezoge-
ne Gemeinwesenarbeit;
4 Erlebnispadagogik:Kurzzeit- und Langzeitprojekte,
Freizeitpddagogik und Sport;
4 Kinder- und Jugendpsychiatrie;
4 Behindertenhilfe: Ambulante Dienste, familien-
entlastende Dienste, Bildungs- und Forderungsein-
richtungen, Friihférderung, Erwachsenenbildung,
Werkstatt fiir Behinderte, Lebensorte fiir Behinderte,
Rehabilitationszentren, Fachkrankenhauser bezie-
hungsweise Sozialmedizinische Zentren, Wohnstat-
ten und Wohnformen, Wohnheime, betreute Wohn-
gruppen, betreutes Wohnen;
4 Einrichtungen des Gesundheitswesens: Einrich-
tungen der Rehabilitation, Mutter-Kind-Vorsorge-
maBnahmen, Kindererholung,Soziale Arbeit im
Krankenhaus,in der Psychiatrie;
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4 Enwachsenenbildung und Kultursozialarbeit:
Theater-, Musik-, Kunst-, Medienpadagogik,Arbeit
in Bildungseinrichtungen,Friedens- und Konfliktpa-
dagogik;
4 Seniorenarbeit: Soziale Altenarbeit und ambulante
Altenhilfe, Soziale Arbeit in stationarenEinrichtung
derAltenhilfe, Sterbebegleitung;
A Frauenarbeit: Frauenzentren, Frauenhdauser, Frau-
en- und Madchenarheit;

4

Soziale Arbeit in sozialen Brennpunkten:Arbeit
mit armen Menschen und Randgruppen,Sozialhilfe,
Schuldnerberatung, Arbeitslosenarbeit, Obdachlosen-
arbeit und Streetwork, Arbeit mit Straffalligen und
Suchtkranken;
4 Soziale Arbeit in spezifischen Bereichen: Beratung
in den unterschiedlichsten Beratungsstellen, Schwan-
gerenkonfliktberatung,soziale Dienste im Gesund-
heitswesen, Sozialpsychiatrie, Arbeit mit Migranten,
Allgemeiner Sozialer Dienst;
4 Arbeit in der Verwaltung:Arbeit in der kommuna-
len Verwaltung,im Jugendamt, Sozialamt und an-
deren;
4 Freiberufliche Tatigkeit: Kleinstheime, betreute
Wohngruppen, selbststandige therapeutische Praxis,
Krabbelstuben, Kinder- und Schillerladen, Spielpa-
dagogik, selbststandige Beratungspraxis, freiberuf-
liche Arbeit in selbstgefundenen Nischen, psycho-
analytische Soziale Arbeit.

Dieser Uberblick iiber die méglichenTatigkeitsfelder
Zeigt, wie sich die Sozialpadagogik entwickelt hat.
Wirverstehenjetzt auch die Notwendigkeit einer
Theorienvielfalt, die ja fiir jede Wissenschaft charak-
teristischist. Damittauchtdas Problem der Multi-
referenzialitat und Multifunktionalitat auf (Erath;
Goppner 1996,S. 194-198), das bedeutet, dass die
Sozialpadagogik sowohlein geweitetes Bezugssys-
temist als auch eineVielfaltigkeit der Interventionen
kennt. Zu bemerken ist, dass diese Arbeitsfelder
gleichzeitig von der Sozialarbeitbesetzt werden, wo-
durch sie mit der Sozialpadagogik kompatibelist.

4. Soziale Arbeitals integrative Wissenschaft
von Sozialpédagogik und Sozialarbeit
Die Doppelstellung derSozialen Arbeit als Sozialpa-
dagogik und Sozialarbeit beinhaltet zugleich, dass
sie.integrierte Aufgaben hat: Das Soziale, Fiir-Sorge,
Beratung, Bildung und Erziehung unddies mit Ziel-
setzungen undeiner Wertefundierung. UnddasZiel
ist nicht einfach die Sozialintegration des Menschen,
sonderndie fiirsorgliche ErziehungundBildung zu
einem guten Leben und einem verantworteten Le-
bensgliick. Die Integration von Sozialpadagogik und
Sozialarbeit nennen wir Soziale Arbeit (Deweu.a.
1996, S.111-125, Noack 2001, S.18).
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Soziale Arbeit als Wissenschaft lasst sich in einem
Stufenmodell verstehen (Miihlum 1996,S. 70): Zu
Grundeliegt die Praxis der Sozialen Arbeit als spe-
zielle gesellschaftliche Praxis. In der Sozialarbeits-
lehre wird die Praxis reflektiert, und es werden Pra-
xistheorien, -modelle und -methoden entwickelt. In
der Sozialarbeitswissenschaft schlieBlich werden
Metatheorien, Theorien der Sozialen Arbeit und eine
Methodologie entwickelt, woraussich eine Sozialar-
beitswissenschaft ergibt. Soziale Arbeit als Wissen-
schaft bevorzugt darum alseine Reflexionswissen-
schaft die empirische Forschung mit Hilfe quantita-
tiver und qualitativer Methoden. Aber der deduktive
Reflexionswegist meines Erachtensgleichwertig.

Als Wissenschaft gliedert sich die Soziale Arbeitin
drei Wissenstypen (Vahsen 1996, 5. 19-21):
4 Grundlegendes Faktenwissen.
4 Die Fakten werden beschreibend odererklarend
zu Theorien entwickelt.
4 Auf beiden Wissenstypen aufbauend wird Hand-
lungs- undInterventionswissen erzeugt.

Diese drei Wissenstypen erméglichen das Hand-
lungswissen, das Handlungsentlastung und Distanz
hervorbringt. Handlungswissenentlastet insofern,
als die Handlungen theoriegeleitet sind und Kompe-
tenzsicherheit gewahrleistet wird. Distanz ist not-
wendig, damit das helfende undfiir-sorgende Mit-
leid nicht zur Co-Pathologie wird und Ubertragung
und Gegeniibertragung vermieden werden. Darum
vertreten wir das Konzeptder mittleren Distanz. Das
Theoriewissen bringt die Handlungstheorie hervor,
die die praktischen Arbeitsvollziige theoretisch be-
gleitet. Das Handlungs- undInterventionswissen
schafft die Praxisstrukturtheorie.

Die Soziale Arbeit als zum Wissenschaftssystem ge-
hérend undals eine Handlungs-, Reflexions- und
Grundlagenwissenschaft reflektiert die Praxis der
Sozialen Arbeit aufihrer mikro-, meso-, exo-, makro-
und globalen Handlungsebeneunddie hierbei auf-
tretenden Handlungsprobleme. Dabeizeigensie vier
Referenzen (Sommerfeld 1996, S. 32-39):
4 Die Referenz zur Gesellschaft: Jede Handlungin
der Sozialen Arbeit bezieht sich auf die Gesellschaft.
Sie ist eine Gesellschaftswissenschaft.
4 Die Referenz zu sich selbst: Als Wissenschaft be-
miiht sich die Soziale Arbeit um die Bedingungen der
eigenen Wahrheitsfahigkeit in methodischer, theore-
tischer und normativer Hinsichtin standiger Ausein-
andersetzung mit dem GegenstandderForschung.
Hierdurch stellt sie Fakten- und Theoriewissen zur
Verfiigung.Dies erméglicht ihre Multireferenzialitat
und Multifunktionalitat. Aber erst das Handlungs-
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und Interventionswissenfiihrt uns zum Kern der
Wissenschaft von derSozialen Arbeit, die Antwort
auf die Frage nach der Soziallogik, nach derinneren
Einheit auf die Frage nach der Handlungsangemes-
senheit und-richtigkeit.

4 Die Referenz zu anderen gesellschaftlichen Teil-
systemen: Wahrenddie Soziale Arbeit als Erziehung
und Wissenschaft bereits zwei Teilsystemen der Ge-
sellschaft zugehGrigist, steht sie weiterhinin Verbin-
dungzu Politik, Wirtschaft, Kunst, Familie, Religion.
4 Die Referenz zu der eigenen Praxis:In dieser Ei-
genschaft hat sie eine identitatsbildende Integra-
tionsleistung zu vollbringen. Wahrendsie ihre Iden-
titdt der Fiir-Sorge, Beratung, Bildung und Erziehung
bewahrt (Identitat), hat sie die Aufgabe, durch Aus-
tausch und Kooperation mit anderen Wissenschaf-
ten die Identitat mit weiterem Inhalt zu fiillen und
wachsenzulassen (Integration).

5. Die Grundelemente der Sozialen Arbeit
Die Grundelemente,die die Soziale Arbeit als Wis-
senschaft reflektiert, sind das Soziale, die Firsorge/
Hilfe, die Beratung, die Bildung und die Erziehung.
Diese beruhen aufeiner Wertegrundlage.

5.1 Das Soziale
Phadnomenologisch unterscheiden wir zwischenexis-
tenzieller und objektiverSozialitat sowie Handlungs-
sozialitat. Existenzielle Sozialitat meint, ich bin so-
zial, ich bin ein soziales Wesen, das angelegtist auf
Intersubjektivitat und darum eine ethischePflicht
zum sozialen Handelnhat. Das fiihrt uns zur Hand-
lungssozialitat. Sie beinhaltet Mit-Leiden, Fiir-Sorge,
aberauch Beratung,Bildung undErziehung, unab-
hangig davon, ob das Mitsubjekt, an demich sozial
handle, bediirftig ist oder nicht. Soziales Handelnist
also viel allgemeinerals die soziale Hilfe. Objektive
Sozialitat schlieBlich ist von mir als dem Subjekt un-
abhangig.Sie ist letztlich gegeben als Sozialstaat
mit seinen sozialen Gesetzen sowie den Behdrden

undInstitutionen, die diese Gesetze umsetzen.

5.2 Firsorge/Hilfe
Hilfe gehGrt nach Heideggerals ein menschliches
Existenzial zum Dasein des Menschen, weil jedem
Dasein das Mitsein mitgegebenist. Mitsein bedeu-
tet, gemeinsam in der Befindlichkeit der Sorge zu
leben, woraus gemeinsame Sorge undFiir-Sorgefiir-
einandererwachsen(Heidegger 1993). Darum haben
alle Gesellschaften Formender Hilfe gekannt.Sie
kann nach Luhmannin drei Sinndimensionen be-
schrieben werden (Luhmann 1997, S.112 ff):

4 In der Sachdimensionist der Code dies/anderes.
Das bedeutet, dasses in der sozialen Hilfe um Be-
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darf oder Nichtbedarf an Sachen geht, und ob ge-
holfen werden kannoder nicht. Darum muss gefragt
werden, welcher Bedarf so dringend ist, dass er der
Hilfe bedarf, und ob Hilfe sinnhaft ist.

4 In der Sozialdimension gehtes um die Differen-
zierung ich/derandere. Diese Struktur nimmt jetzt
die Form der Intersubjektivitat an. Dabeitreten neue
Nebencodesauf: Konsens/Dissens, Hilfebedarf/kein
Hilfebedarf oder sogar gut/bise. Dariiber verstan-
digensich diejenigen,die Hilfe leisten und die, die
Hilfe erwarten. Jedoch gibt es auch diejenigen, die
diese Hilfe beobachten:Dies ist die Sozialarbeits-
wissenschaft.

4 In der Zeitdimension sind die Codes vorher/nach-
her und Vergangenheit/Zukuntft, die sich allerdings
nurin der Gegenwart, in der ausschlieBlich gehan-
delt werden kann, kKonstituieren kannen.In der his-
torischenDifferenzierung nahm Hilfe in den verschie-
denen Gesellschaftsformen unterschiedliche Reali-
sierungenan.In der archaischen, segmentierten Ge-
sellschaft war die Hilfe gepragt durch die Reziprozi-
tat. Die Hilfe waralso gleichwertig und wechselsei-
tig. Bei der allgemeinen Armut und der Notwendig-
keit der Hilfe konnte jeder vom anderen Hilfe erwar-
ten. In der stratifizierten Gesellschaft bestandnicht
nur Ungleichheit, sondern auch ungleicheVerteilung
von Besitz, Eigentum, Produktionsmitteln, Besitz an
Land und Leuten sowiePrivilegien. Der Code heift:
Adel/Volk. In derstratifizierten Gesellschaft war die
Hilfe nicht mehr reziprok, sonderndie Hilfe wurde
nicht geleistet, sondern gewahrt, sie erfolgte von
oben nach unten, wobeiuntenals Besitzlosigkeit,
Armut, Krankheit und Hilfsbediirftigkeit definiert
wurde. Die moderne,funktional differenzierte Ge-
sellschaft bildete mehrere Teilsysteme heraus, die
wiederum Subsystemebildeten. Darum hatsie viel-
faltige Codes. So ist das soziale Subsystem durch
den Code helfen/nicht helfen gekennzeichnet. In der
funktional differenzierten Gesellschaft setzten sich
die freiwilligen Hilfeformenfort, aber die Hilfe nahm
grundlegend neue Formenan,sie institutionalisierte,
biirokratisierte und professionalisierte sich. Nach
Weberund Hillebrandt sind die Strukturmerkmale
organisierter Hilfe folgende (Weber; Hillebrandt
1999, S.74): Organisierte Hilfe ist an Programmege-
bunden. Diese definieren, ob, wem, wann geholfen
wird.Sie ist gebunden an die Berufsrolle der sozial
Arbeitenden undan die Klientenrolle der Betreuten.
Organisierte Hilfe ist nicht mehraufindividuelle Hil-
femotive angewiesen, sondernsie professionalisiert
und motiviert sich aus den vorgegebenen Program-
menunddereigenen Professionalitat. Soziale Hilfe
wird durch formaleInstitutionen biirokratisiert und
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Monetarisiert. Die Hilfe wird zur organisierten Fiir-
sorge,die von professionalisierten Expertinnen und
Experten geleistet wird. Organisierte Hilfe begriindet
sich aus fachlichen Standards und Hilfeprogrammen.

Trotzdem soll nicht vergessen werden,dass unab-
hangig von der Gesellschaftsform die soziale Hilfe
ein menschlichesExistenzialist, das aus der Subjekt-
haftigkeit und der Intersubjektivitat des Mensch-
seins, das hei8t aus dem Mitsein erwachst.

5.3 Beratung
Grundlagenfiir jede Form der Lebensberatungsind
meines Erachtens Subjektorientierung, Intersubjekti-
vitdt und System. Subjektorientierung (Noack 2002,
5.124) meint, dass es in der Beratung keine Subjekt-
Objekt-Struktur geben dar. Die Beratendensind nicht
Subjekt, die Methodeist nicht das Vermittelnde und
die Klientel sind nicht Objekt. Vielmehr ist das Sub-
jekt jeder Beratung und jedem Objekt (Beratende,
Methode, Verordnung, Behérde undso weiter) vor-
geordnet. Trotzdem wird bei der Er6ffnung der Bera-
tung,bei der Datensammlung und bei der Stellung-
nahmezurInterpretation der Primat des Fragens
und Interpretierens beim Beratendenliegen. Selbst
dannaber ist immerder Vorrang des Klienten als
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Subjekt zu beachten.Nicht zuletzt hat uns dies das
Empowermentgelehrt.

Intersubjektivitat (Noack 2001a, 2002) entsteht, weil
jedes Dasein immerzugleich Mitsein ist. Mitsein in-
desist ein Sein miteinanderin Sorge und Fir-Sorge.
Esist Intersubjektivitat. Das bedeutet, dass der ent-
scheidende Vorgangin der Beratung nicht die Me-
thodeist, sondern die Beziehung. Alsonicht die In-
haltsebene verandert primar den Klienten in seinem
Verhalten, sondern die heilende Beziehungsebene.
Nur wennesgelingt, eine sorgende, fiir- und umsor-
gende Beziehung zum Klienten aufzubauen und zu
erhalten, konnen wir ihm erfolgreich helfen.

System meintin unserem Zusammenhang(Noack
2001, S. 376-383), dass jeder Menschin einem kom-
plexen System von helfenden, heilenden oder schi-
digenden Beziehungenlebt.Bei der Beratung geht
es also nicht nur um die individuelle Lebensge-
schichte der Klientel. Vielmehr fragen wir nach dem
Verhaltnis zu Vater und Mutter, zu den Geschwistern,
Zur Stellung in der Geschwisterreihe, zum Status,
derRolle und derPositionierung im Familiensystem.
Weiterhin erkundigen wir uns nach denersten Erleb-
nissen und deckendie Ereignisse und Widerfahrnisse
des Klienten in Bezug auf die Nachbarn, die Verwand-
ten, die Schulfreunde, die Spielkameraden,die Leh-
rer, die ersten Liebesbeziehungen, den Partner, den
Arbeitsplatz, die Vereinskameradenauf. Alle diese
vielfaltigen Beziehungen kénnen krank machen
oder Ressourcen zur Heilung darstellen. Esist also
entscheidend, dass die Beratung systemisch erfolgt.

5.4 Bildung und Erziehung
Erziehunghat es mit der Herausbildung des Charak-
ters zu tun (Badry 1999,S. 62 ff). Sie geht aus von
derErziehungsfahigkeit des Kindes, dessen Charak-
ter durch den Erziehungsprozess zur Mindigkeit,
zurSelbsthilfefahigkeit, zur Verantwortungsfahig-
keit, zurReflexivitat und zum Erwerb derIdentitat
gebildet wird (ebd., S. 46). Die konstitutiven Ele-
mente des Padagogischensind die Werte, die Nor-
men und die Erziehungsziele sowie die Erziehungs-
stile unddie Erziehungsmittel. Erziehungist jedoch
nicht nur Kindererziehung, sondern auch Selbster-
ZiehungundErziehung des Menschen,ja des gan-
zen Menschengeschlechtes(Schiller).

Bildung hat es mit der Beziehung des heranwach-
senden Menschen zu den Traditionsgiitern seiner
Gesellschaft zu tun (Badry 1999, S. 62 ff). Bildung
umfasst nach unserer Auffassung grundlegenddie
Leiblichkeit des Menschen, seine Seelenkultur, seine
Sozialitat, sein Eintauchenin die Kultur und schlieB-
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lich die Herzensbildung,Diesallesist gleichsam die
Bildung des menschlichenSelbst. Erganzend dazu
tritt die allseitige Bildung, Sie ist ein lebenslanger
Prozess der Aneignungaller Kulturgiiter aus Kunst,
Dichtung, Musik, Politik, Gesellschaft, Naturwissen-
schaft, Philosophie, Psychologie, Soziologie und an-
deres mehr. Allseitige Bildung hat zwei Dimensionen:
die Tiefendimension, die durch die vertiefte Beschaf-
tigung mit zwei oder drei Bildungsfeldern entsteht,
unddie Oberflachendimension,die durch Allseitig-
keit gebildet wird.

Bildung und Erziehung stehenin enger Beziehung
zurSozialen Arbeit. Beispiel Schuldnerberatung: Ist
der verantwortliche Umgang mitGeld nicht auch
ein Problem der Erziehung undBildung? Oder wah-
len wir die Suchtkrankenhilfe. Alkoholkranke werden
erst dann vonihrer Krankheitfrei werden, wenn sie
einen Sinn in der Abstinenz finden. Sinn aberist ver-
kniipft mit Bildung.

5.5 Werte
Der Aufbau dersozialen Weltist sinnhaft (Grathoff
1995, S. 131-154). Hierbei sind die Sinndimensionen
das Handeln,die Subjektivitat, die Intersubjektivitat,
die Generationenfolge, die Wissenschaft und die
Vielfalt der Realitaten. Darum braucht jede Wissen-
schaft vom Sozialen undjedes soziale Handeln einen
sinnhaften Aufbau. Nun abergibt es keinen Sinn
ohne Wertefundierung. Werte sind nicht einfach so-
ziale Normen. Normen werdenja voneiner Gruppe
odervon der Gesellschaft aufgestellt, um das Ver-
halten von Menschen zu normieren.Die Einhaltung
der Normen wirdsozial kontrolliert undihre Uber-
tretung sanktioniert (Belfebaum 1997, S. 675). Nor-
men dndern sich parallel zum geschichtlichen Ge-
sellschaftswandel. Werte hingegen sindnicht bloB
gesellschaftlich geforderte Verhaltensweisen, son-
dernsie sind iiberindividuell, transhistorisch und
teilweiseinterkulturell. Werte, die jeder Forschung
und jedem sozialen Handeln zu Grunde liegen, sind
die Achtung derIndividualitat, die Vorordnung des
Individuumsvorjedem Objektiven, die verstandnis-
orientierte handelnde kommunikative Intersubjekti-
vitat, die allen gemeinsame Menschenwiirde unddie
sie schiitzenden Menschenrechte,die immerund un-
terallen Umstandenin jedem sozialen Tuneinzu-
halten sind (Noack 2003,S. 19-21). Das Ziel jeder
Sozialen Arbeit ergibt sich aus diesen Werten. Es ist
das verantwortete Lebensgliick des Menschen. #

6. Ergebnis
SozialerArbeit geht es um dasSoziale, die Hilfe, %
Fiir-Sorge, Beratung, Erziehung und Bildung, die die
Bildsamkeit und Veranderbarkeit des Menschen vor-
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aussetzt. Sie verkniipft also die konstitutiven Grund-
lagen und Methoden derSozialarbeit und der So-
zialpadagogik miteinander, weil sich dadurch der
Handlungsspielraum fiir den sozial Tatigen vergro-
Bert. Damit setze ich mich ab von den Konzepten,
die eine Entpadagogisierungder Sozialarbeit fordern
undeine Kolonialisierung derSozialarbeit durch
Fremddisziplinen ablehnen (Miller; Gehrmann 1996,
S.101-119). Solche Konzepte werden,wie Christian
Niemeyerfeststellt, noch verstarkt durch die Auffas-
sung, Fachhochschulen seienals ,,universities for
applied sciences” zustandig fiir Anwendungswissen-
schaft (Niemeyer2002, $.134-135). Aber, sozialpha-
nomenologisch betrachtet, waredies eine sehr ver-
engte Sinndimension. Nach unserer Auffassung
bildet die Soziale Arbeitals eine integrative Wissen-
schaft ein Korrektiv fiir die Praxis, dennsie reflektiert
die Praxis, setzt sich mit den praktischen Bedingun-
gen des sozialen Handeins auseinander und schafft
Handlungs-und Interventionswissen. Dariiberhin-
aus bietet sie nicht nur eine integrative Handlungs-
theorie, sondernstellt eine Grundlagenwissenschaft
dar, eine kritische Wissenschaftstheorie und Wissen-
schaftsmethodologie der Sozialen Arbeit, und dies
in einem sinnhaften Aufbau und auf einer Werte-
grundlage.
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