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Di-e Situation

Ehlers,/ Evers/ Nogueira
Pickert/ Reineke/ nöhr/ Schmidtke

der alleinstehenden Vrlohnungslosen



1 .  A u f l a g e  O k t o b e r  1 9 8 4  3 5 0  E x e m p l .
2 .  A u f l a g e  0 k t o b e r  1 9 8 4  1 0 0 0  E x e m p l .
3  .  A u f l a g e  A u g u s t  I  9 8 6  1  0 0 0  E x e m p l  .

H r s g .  :  A m b u l a n t e  H i l f e  H a m b u r g  e .  V .  ,  L i p p m a n n s t r  ,  5 9 ,
2 0 0 0  H a m b u r g  5 0
Z u  b e s t e l l e n  b e l m  H r s g .  g e g e n  U n k o s t e n b e i t r a g  v o n
D M  B , -  z u z ü S l i c h  V e r s a n d . k o s t e n .  N a c h d . r u c k ,  a u c h
a u s  z u g s w e i s e  ,  n u r  m i t  G e n e h m i g u n g  d . e s  H e r a u s g e b e r s



V o r w o r t  z u r  d r i - t t e n  A u f l a g e

h l e g e n  d . e r  a n h a l t e n d e n  N a c h f r a g e
t r e t z t  e n t s c h l o s s e n ,  e i n e  w e i t e r e

n a c h  d . i e s e r  B r o s c h ü r e  h a b e n  w i - r  u n s
A u f l a g e  d r u c k e n  z u  l a s s e n .

W i r  m ü s s e n  j e d o c h  g l e i c h z e i t i g  d a r a u f  h i n w e i s e n ,  d a ß  s i c h  d a m i t  a u c h
l e i d e r  d e r  P r e i s  z i e m l i - c h  d r a s t i s c h  e r h ö h e n  m u ß t e .  M i t  d e n  b e i d e n  v o r -
h e r i g e n  A u f l a g e n  k o n n t e n  w i r  n i c h t  e i n n a l ,  5 O %  d e r  K o s t e n  d e c k e n .

1 n  d i e s e m  V o r w o r t  w o f l e n  w i r  d e m  l e s e r  d a r s t e f f e n ,  w e l c h e  V e r ä n d . e r u n g -
e n  i m  H a m b u r g e r  H i l f e s y s t e m  f ü r  a l l e i n s t e h e n d . e  w o h n u n g s f o s e  M e n s c h e n
z  w  i  s  c  h  e  n  z  e  i  t  I  I  c  h  e i n g e t r e t e n  s i n d  u n d  w i e  d . i e s e  z u  b e w e r t e n  u n d  e i n z u *
o r d n e n  s i n d .  n e s  w e l t e r e n  w o f l e n  w i r  a u f  a k t u e l l e  T e n d e n z e n  e i n g e h e n
u n d  v e r s u c h e n  d i e s e  e i n z u s c h ä t z e n .  A n s c h l i e ß e n d  w e r d e n  w i r  W e g e  u n d
M ö g l i c h k e i t e n  s k i z z i e r e n ,  d i e  e i n e  z u k ü n f t i g e  W e i t e r e n t w l c k l u n g  d e r
H i l f e n  f ü r  v o n  e x t r e m e r  A r m u t  u n d  U n t e r v e r s o r g u n g  b e t T o f f e n e r  M e n s c h -

i  h  , r h d ö n Ä n  q + ä Ä +  i i h a '  Ä i  a  ; a r o r  h o o l n n g n g  A m b u l a n t i s i e r u n g  h i n -

a u s  b e d e u t e n  k ö n n t e n .

E i n  e n t s c h e i d e n d e r  Z e i . t p u n k t  f ü r  d i e  W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e s  H a n b u r g e r
H i l f e s y s t e m s  v { a r  d e r  S o r n m e r  1 9 8 5 ,  a l s  d e r  S e n a t  d e r  F r e i e n  u n d  H a n s e -
s t a d t  H a m b u r g  b e s c h l o ß ,  a b  1 9 8 6  I r l i t t e l  i n  H ö h e  v o n  3 , 1  M i l l i o n e n  l l a r k
f ü r  d i e  E i n r i c h t u n g  v o n  f ü n f  s t a d t t e i l n a h e n  a m b u f a n t e n  B e r a t u n g s s t e l l -
e n  b e r e i t  z u  s t e l f e n .  S o  b e g r ü ß e n s w e r t  u n d  w i c h t i g  d i e s e r  B e s c h l u ß
a u c h  w a r ,  s o  m u ß t e n  p a r a 1 1 e 1  d . a z u  E n t w j - c k l u n g e n  r e g i s t " i e r t  w e r d e n ,
d i e  e i n e m  k o n t i n u i e r f i c h e n  A u f b a u  u n d  d . e r  W e i t e r e n t w i c k l u n g  b e d a r f s -
g e r e c h t e r  H i l f e s t r u k t u r e n  e n t g e g e n s t e h e n  b z w .  d i e s e  b e h i n d e r n .  I n  d e n
i m  K a p i t e l  4  d i e s e r  A r b e i t  b e s c h r i e b e n e n  V e r h a n d L u n g e n  z w i c h e n  d . e r
A r b e i t s g e n e i n s c h a f t  d e r  F r e i e n  W o h l f a h r t s p f l e g e  u n d  d e r  B e h ö r d e  i s t
e s  m e h r f a c h  z u  g e g e n s e i t i g e n  I r r i t a t i o n e n  g e k o m m e n  u n d  t l i e s e s  w i r d  -

s o w e i t  d i e s e  V e r h a n d l u n g s r u n d e  ü b e r l e b e n  s o 1 l t e -  w a h r s c h e i n l i c h  a u c h
w e i t e r h i n  g e s c h e h e n .  U n s e r e  1  9 8 4  g e ä u ß e r t e  H o f f n u n g ,  d a ß  r r s i c h  d i e s e
R u n d e  e r s t  a 1 l m ä h l i c h  I n h a l t e n  u n d  P r o b l e m e n  n ä h e r n  k a n n r r  ( S .  2 9 )
i s t  l e i d e r  n i c h t  i n  E r f ü 1 I u n g  g e g a n g e n .
E s  k a n n  z u s a m m e n f a s s e n d  f e s t g e s t e l l t  w e r d e n ,  d a ß  d . a s  I n t e r e s s e  d e r
F r e i e n  W o h l f a h r t s p f l e g e  f a s t  a u s s c h l i e ß 1 i c h  d a r i n  b e s t a n d ,  b e i  d e r
V e r t e i l u n g  d e r  z u  e r w a r t e n d e n  M i t t e l  d e n  P r o p o r z  d e r  e i n z e f n e n
S p l t z e n v e r b ä n d e  z u e i n a n d e r  a u f  d . e m  S o z i a f m a r k t  g e n a u s t e n s  e l n z u -
h a l t e n .
X i n e  v e r b i n d l i c h e  t r ' e s t l e g u n g  a u f  b e s t i m m t e  A r b e i t s i n h a l . t e  u n d  - z i e l e ,

d i e  d i e  R e c h t s p o s l t i o n  d e "  K l i e n t e n  i n s b e s o n d e r e  a u c h  S e g e n ü b e r  d e r
d u r c h f ü h r e n d e n  S t e 1 l e  d e r  F r e i e n  l , l o h l f  a h r t s p f  l e g e  s t ä r k t  u n d  b e -
s c h r e i b t ,  w u r d e  u n d .  w i r d  d a g e g e n  n i c h t  g e w ü n s c h t .  D e r a r t i S e s  A n s l n n e n
w i r d .  a f s  u n z u l ä s s i g e r  u n d  u n m o r a l i s c h e r  X i n g r i f f  i n  d l e  t r ' r e i h e i t  d e r
F r e i e n  W o h l  f a h r t  s p f l  e g e  a n g e s e h e n .
D a s  z e n t r a f e  Z i e I  d e r  t r ' r e i e n  W o h l f a h r t s p f l e g e  i n  V e r h a n d  l u n g e n  m i t
d e m  K o s t e n t r ä g e r  ü b e r  d . e n  B e t r i e b  v o n  B e r a t u n g s s t e l l e n  l s t  l e t z t l i c h
n u r  d i e  S i c h e r u n g  d e r  F i n a n z i e r u n g  -  e i n e  u n b e s t r i t t e n e  u n d  n o t w e n d i g e
V o r a u s s e t z u n g  f ü r  d e n  A u f b a u  e l n e r  k o n t i n u i e r f i c h e n  A r b e i t .
V e r e i n b a r u n g e n  ü b e r  d i e  j e t z t  n o c h  z u r  D e b a t t e  s t e h e n d e n  Z u w e n d u n g s -
n e b e n b e s t i m m u n g e n ,  d i e  d i e  V e r b i n d l i c h k e i t  d e s  B e t r e u u n g s a n g e b o t e s
t a t s ä c h l i c h  g e w ä h r l e l s t e n ,  w e r d e n  n i c h t  g e w ü n s c h t ,
D i e  a n  d i e s e m  P u n k t  a u s  f a c h l i c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  g e r e c h t f e r t i S t e
h a r t e  P o s i t i o n  d e r  B e h ö r d e  k o n n t e  d i e s e  b e l  d e r  P r o p o r z -  u n d  V e r -
t e i l u n g s f r a g e  d e r  B e r a t u n g s s t e l l e n  n l c h t  d u r c h h a l t e n ,  s o  d a ß  e s  i e t z t
z u  e l n e r  V e r g a b e  a n  T r ä g e r  k o m m e n  w i r d ,  d . i e  v o n  d e r  B e h ö r d e  i n t e r n  -

a u c h  a u f g r u n d  z u v o r  g e m a c h t e r  E r f a h r u n g e n  -  z u r e c h t  a l s  w e n i g  b i s  g a r
n  i  o h t  n r r e  1 i  t i  z i  e r t  f  i i T '  d  i  p s a  A z ' h e i  t  e n r r c s e h e n  w e r d e n .

I I



I I

D i e  S t r u k t u r  d e s  a m b u l - a n t e n  H i l f  e s y s t e m s  i n  H a m b u r g ,  d i e  a 1 l m ä h 1 i c h
K o n t u r e n  a n z u n e h m e n  b e g i n n t  s t e l l t  s i c h  i n  K u r z f o r m  w i e  f o l g t  d a r :

E s  w e r d e n ,  v e r t e i l t  a u f  d . a s  H a m b u r g e r  S t a d t g e b i e t ,  f ü n f  a m b u l a n t e
B e r a t u n g s s t e l f e n  e i n g e r i c h t e t ,  d i e  v o n  d e r  B e h ö r d e  r r S o z i . a l e  K o n t a k t -
s t e f  f  e n r r  g e n a n n t  w e r d e n .  J e d e  B e r a t u n g s s t e l l e  w i r d  p e r s o n e l l  n i t  f ü n f
S  o  z  i  a  l  a r  b  e  i  t  e  r  s  t  e  I  I  e  n  u n d  j e  e i n e r  h a l b e n  S t  e  1 1 e  f ü r  h a u s w i  r t  s  c h a f t -
l i c h e  A n l e i t u n g  u n d  f ü r  V e r w a l t u n g  u n d  z w e i  Z  i  v  i  1  d  i  e  n  s  t  s  t  e  1  I  e  n  a u s g e -
s t a t t e t  s e i n .
A u f g a b e  d e r  B e r a t u n g s s t e l l e n  s i n d  d i e  G e w ä h r u n g  v o n  p e r s ö n l i c h e r  B e -
r a t u n g  u n d  B e t r e u u n g  g e m ä ß  $  7 2  B S H G ,  i n s b e s o n d e r e  d e n  $  7  f f  d e "
R e c h t s v e r o r d n u n g  z u  $  7 e  B S H G .
D i e s e  A u f g a b e n  w e r d e n  v o n  d e n  j e w e i l s  z u s t ä n d i g e n  b e h ö r d l i c h e n  S t e l l e n
a n  d e n  T r ä g e r  d e r  B e r a t u n g s s t e l l e  g e m ä ß  $  1 0 ,  A b s .  5 ,  S a t z  2  B S H G
d e l e g i e r t .  D i e  T r ä g e r  d e r  S o z l a l h i - 1 f e  b l e i b e n  d e m  H i l f e s u c h e n d e n  g e g e n -
ü b e r  v e r a n t w o r t l i c h ,  n i e  v o n  d e r  B e r a t u n g s s t e l l e  d u r c h g e f ü h r t e  p e r s ö n -
1 l c h e  H i l f e  w i r d  v o n  d e r  j e w e i l s  z u s t ä n d . i g e n  b e h ö r d l i c h e n  S t e 1 1 e  d e n
B e t r o  f f e n e n  b e w i l l i g t .  S l e  e r h a l t e n  h i e r ü b e r  e i n e n  e n t  s p r e  c h e n d  e n
s c h r i f t l i c h e n  B e s c h e i d ,  E i n  D u r c h s c h l a g  d . i e s e s  B e s c h e i d . e s  g e h t  a n  c l i e
j  e w e i  l  i g e  B e r a t u n g s s t e l l e .
A l s  K l i e n t  d e r  B e r a t u n g s s t e l l e  w i r d  d e m e n t s p r e c h e n d  n u r  a n e r k a n n t ,  w e r
d i e  p e r s ö n l i c h e  H i l f e  b e w i l J . i g t  b e k o r n m e n  h a t  o d e r  n o c h  b e k o m m e n  w i r d .

J e d e  B e r a t u n g s s t e l l e  s o l l  s t ä n d i g  9 0  K l i e n t e n  p e r s ö n L i c h e  H i l f e  l e i -
s t e n .  D i e  K o n t a k t a u f n a h m e  z u  d e n  K l l e n t e n  e r f o l g t  s o w o h L  d u r c h  Z u -
w e i s u n g  b e h ö r d f i c h e r  S t e l l e n ,  w i e  a u c h  d u r c h  d i r e k t e  K o n t a k t a u f n a h m e .
D i e  B e h ö r d e  w i l l  d i e  A r b e i t  a u f  d . i e  H i l f e  f ü r  a k u t  w o h n u n g s f o s e  M e n -
s c h e n  b e s c h r ä n k e n  u n d  i n s b e s o n d e r e  p r ä v e n t i v e  A r b e i t  u n t e r s a g e n ,  d a
h i e r f ü r  d i e  j e w e i l i g e n  B e z i r k s ä r n t e r  z u s t ä n d i g  s e i e n ,  i n  d e r e n  B e r e i c h
d i e  B e t r o f f e n e n  ( n o c h )  w o h n e n .
T a t s a c h e  i n  H a n b u r g  i s t  j e d o c h ,  d a ß  d i e s e  A u f g a b e n  f ü r  a l l e i n s t e h e n d e
M e n s c h e n  v o n  d e n  r r S o z i - a l e n  D i e n s t e n r r  d e r  B e z i r k e  n i c h t  g e l e i s t e t  w e r -
d e n .  f n s o f e r n  i s t  e i n e  z u k ü n f t i g e  K o n f l i k t e b e n e  f ü r  d 1 e  n e u e n  B e r a t -
r r n r . e e f  e  l ' l  c n  h e r o i  t c  r r n r o o z o i  n h n a *

E s  i s t  l a n g f r i s t i g  u n d  a u c h  k o n z e p t i o n e l l  z w a r  r i c h t i g ,  d a ß  P e r s o n e n
d l e  b i s h e r  k e i n e n  K o n t a k t  z u  d e m  s p e z i f i - s c h e n  H i l f e s y s t e m  n a c h  $  7 2
B S H G  h a t t e n ,  e r s t  g a r  n l c h t  m i t  d i e s e n  i n  K o n t a k t  g e r a t e n  s o l L t e n .
U n v e r a n t w o r t l i c h  j e d o c h  i s t ,  p o l i t i s c h e  Z u s t ä n d i g k e i t s a u s e i n a n d e r -
s e t z u n g e n  a u f  d e m  R ü c k e n  d e r  B e t r o f f e n e n  a u s z u t r a g e n  u n d  s o m i t  w e i t e r -
h i n  d e n  u n k o n t r o l l i e r t e n  Z u s t r o m  i n  d i e  O b d a c h l o s i g k e i t  u n d  d i e  d a f ü r
v o r g e s e h e n e n  L a g e r  z u z u l a s g e n ,
P a r t e i l i c h e  u n d  s e r i ö s e  H i l f e  f ü r  a l - l e i n s t e h e n d e  w o h n u n g s f o s e  M e n s c h -
e n  k a n n  u n t e r  s o l c h e n  U m s t ä n d e n  n i c h t  t a t e n l o s  z u s e h e n .

D i e  B e h ö r d e  v e r f  o 1 . g t  a u c h  w e i t e r h l n  d i e  A b s i c h t ,  d a ß  d t e  T r ä g e r  d . e r
B e r a t u n 6 s s t e l l e n  q u a s i  a l s  A u ß e n s t e f f e n  d e r  H a m b u r g e r  A r b e i t -  u n d
B e s c h ä f t i g u n g s  G m b H  ( H A B )  i h r e n  K l i e n t e n  b e f r i s t e t e  A r b e i t s v e r h ä 1 t -
n i s s e  a n b i e t e n .  A h n l i c h e s  g 1 1 t  f ü r  d l e  B e r e i t s t e l l " u n g  v o n  W o h n r a u m .
W i e  a u s  d e m  z u v o r  e r w ä h n t e m  e r s i c h t l i c h ,  t r e t e n  h i e r  P l a n u n g  u n d
V o r s t e l l u n g e n  z t  n l a g e ,  d i e  l e t z t l i c h  a u f  m o d e r n e  A n a l o g i e n  z u  d e m
b i s h e r i g e n  s t a t i o n ä r e n  S y s t e m  h i n a u s L a u f e n .
A u c h  d e r  f o r m a l  n o c h  v o r h a n d e n e  A n s p r u c h  e i n e r  r r s t a d t t e i l n a h e n  B e -
t r e u u n g r r  g e r ä t  a n g e s i c h t s  e i n e s  E i n z u g s g e b i e t e s  v o n  3 2 0 . 0 0 0  E i n -
w o h n e r n  p r o  B e r a t u n g s s t e l l e  u n d  v o r h a n d e n e n  E n t f e r n u n g e n  v o n  b i s
z u  1 5  K i l o m e t e r n  z u m  r e i n e n  E t i k e t t .
P r o b f e m a t i s c h  s t e l l t  s i c h  a u c h  z u m  i e t z t i g e n  Z e i t p u n k t  d i e  F i n a n -
z i e r u n g  u n d  d . a r n i t  d i e  t a t s ä c h l i c h e  R e a l i s i e r u n g  d e s  a m b u l a n t e n
H i l f e s y s t e m s  d a r  .
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I m  H a u s h a l t  f ü r  d a s  J a h r  1 9 8 6  s i n d  f ü r  d i e
d e n  B e t r i e b  v o n  f ü n f  B e r a t u n g s s t e l l e n  D M  3 ,
v o n  d . e r  B ü r g e r s c h a f  t  b e w i l l i g t  w o r d . e n .  D i e
j e d o c h  s e l b s t  i n  e i n e r  i n t e r n e n  I n f o r m a t i o n
n u r  d u r c h  E i n s p a r u n g e n  i m  s t a t i o n ä r e n  E t a t
s t e l l e n  e i n  T a t b e s t a n d . ,  d e r  n a c h  u n s e r e n
e n d . e n  B ü r g e r s c h a f t  a l l e r d i n g s  v o r e n t h a l t e n

E i n r i c h t u n g  u n d  d  e n  l a u f e n -
1  M i 1 1 .  v e r a n s c h l a g t  u n d .
B e h ö r d . e  v e r p f l i c h t e t  s i c h

a n  d . e n  S e n a t ,  d . i e s e  M i t t e l
g e m ä ß  $  7 2  B S H G  b e r  e i t z u -
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VorworL

In der Mitte der siebziger Jahre begann in der Nichtseßhaftenhilfe
ein Begri f f ,  der v iel le icht die Qual i tät  des Hi l fesystems, nicht jedoch
die Problemlagen der Betroffenen kennzeichnet eine intensive Theorie-
und Konzeptdiskussion, die bis zum heutigen Tage intensiv weitergeführt
wird. Diese Diskussion war dringend notwendig und auch lange überfä11i9.
Wie inrner, \,venn auch Ansätze veröffentlicht werden, dl-e ein gesamtes
Hilfesystem in Frage stellen, wurde auch hierbei oft vorschnell- auf
" fdeol-ogie",  "Praxisferne",  ja manchmal sogar auf "Unchrist l ichkei t"
verwiesen. Festzuhalten bleibt aber auch, daß diese Diskussion und die
dabei gewonnenen theoretischen Einsichten zu einer deutlichen Bewußtseins-
veränderung in der Praxis, an der Basis geführt haben.

Aber auch noch etwas anderes ist seit Ende der siebziger Jahre geschehen:
dj-e Sparpolit ik im Sozialbereich ist mit einer ungemeinen Geschwindig-
keit zur Realität geworden, ohne daß sich Widerspruch und organisierter
Widerstand auch nur annähernd erfolgreich artikulieren bzw. install ieren
1 ießen.
Wrssenschaftl iche Untersuchungen zor Armutsproblematik in der Bundesre-
publik Deutschland spielten in der wissenschaftlrchen Diskussion vor
zehn Jahren überhaupt keine Ro1le. fnnerhalb von nur wenigen Jahren haben
ökonische Entwicklung und die Sparpolit ik im Sozialbereich eine "Neue
Armut " produzierL, die j-n diesem Ausmaß zuvor nicht f ür möglich gehalten
wurde. Sozi-alpolit ische Themen sind damit in der öffentl ichen Diskus-
sion wieder mehr in den Vordergrund gerückt. Begleitet wird dieser
Prozeß aber auch von Forderungen und Bestrebungen nach mehr "Selbsthilfe",
"Ehrenamtlichenarbeit" als neue "Wunderwaffen" zukünftiger Sozral-arbeit.

In dieser Situation haben dann auch die Kostenträger der Hilfemaßnahmen
für alleinstehende wohnungsl-ose Menschen die "ambul-ante Hil-fe" ent-
deckt sicherlich nicht allein aufgrund fachlich-inhaltl icher Argumen-
te. Dies gilt auch für Hamburg, dem qualitativen Schlußlicht in der Hilfe
für alleinstehende Wohnungslose im Vergleich zu anderen großstädtischen
Räumen in der Bundesrepublik. Hanburg - eine Großstadt mit einer zür
Zeit extrem hohen Arbeitslosenquote, andererseits aber inrner noch die
bei weitem reichste Region innerhalb der Europäischen Gemeinschaft
(gemessen an dem durchschnitt l ichen Prokopf ei-nkonrnen ) . In dieser Stadt,
in der für ambulante Hilfen auch in Zeiten "vofl-er Kassen" diesem Perso-
nenkreis nur lächerliche Beträge zur Verfügung gestellt wurden, hat die
Sozialbehörde neuerdings die Ambulantisierung des gesamten Hilfesystems
in einern großen Schlag auf ihre Fahne geschrieben. Wie dieses Vorhaben
auf dem zuvor in diesem Text angedeuteten Hintergrund zo bewerten ist,
ist eine nicht unerhebliclre Aufgabe dieser Arbeit.

Wir werden uns aber nicht nur auf diese Bewertung beschränken, sondern
einen eigenen Vorschlag zor schrittweisen Realisierung bedarfsgerechter
Hi l festrukturen unterbrei ten. Wir werden dabei im einzelnen wie folgt
vorgehen: zunächst werden wir versuchen, die Problemlagen der allein-
stehenden i{ohnungslosen exakt zv kennzeichnen ( Kapitel 1. ) . Im 2. Kapitel
stellen wir diesem Bedarf das tatsächliche Hamburger Hilfesystem gegenüber,
bevor wir zusätzlich zu der Analyse des Hilfesystems die objektiven
Versctrlechterungen der Hilfen, die seit 1981 bereits vollzogen wurden,
aufzeigen werden (Kapitel  3.  ) .  Unter Berücksicht igung des bis dahin



aufgezeigten Gesamtzusammenhangs werden wir in Kapitel 4. die aktuellen
Verhandlungen zor Neugestaltung des Hilfesystems zwischen den freien
Trägern und der Behörde darstellen und beleuchten, bevor wir selber
einen konstruktiven Planungsvorschlag für den Einstieg in ein bedarfs-
gerechtes Hi l fesystem unterbrei ten (Kapitel  5.  ) .

Alle Autoren dieser Arbeit stehen j-n der täglichen Praxis der Hilfe
für alleinstehende wohnungslose Menschen; sie wissen al-so, was die
tägliche Begegnung mit Armut, Leid und Elend bedeutet.
Mit unserer Veröffentl ichung verfolgen wir im wesentl ichen zwei Ziele:
einerseits wollen wir deutl ich machen, daß Praxis und Sozialplanung keine
unüberbrückbaren Gegensätze darstellen. Damit wolfen wir Kollegen in ande-
ren Teilen der Bundesrepublik Mut machen, unserem Beispiel in ihrer Region
zu folgen.
A1s zweites halten wir es für unbedingt erforderl ich, daß sich gerade
Kollegen aus der Praxis die Zeit nehmen, sich ohne schlechtes Gewissen
an der Fachdiskussion zu beteil igen und diese endlich nicht mehr - wie
häufig noch zu beobachten als Bedrohung empfinden. Damit verstehen wir
unsere Arbeit letztl ich als einen selbstbe\^/ußten Beitrag a)r Fachdiskus-
sion, die wir nicht mehr nur anderen Ebenen überlassen wollen. Nicht zL)-
letzt deshalb treten wir mit unserem Beitraq auch an die öffentl ichkeit
heran.

Letzt l ich ist  es an dieser Stel le keinesfal ls nur unsere Pf l icht ,  e inigen
Menschen besonderen Dank auszusprechen. Dieser gilt zuerst Marlies Borchardt,
die sich geduldig auch öfters mit handgeschriebenen Manuskripten zufrieden
gab und alles trotzdem in die in dieser Arbeit von dem Leser vorzufinden-
de Schri f t form brachte. Uta Barten gestal tete nicht nur das Ti telblat t ,
sie war bei al1en gestalterischen Fragen und beim j-ntensiven Korrektur-
lesen sehr behi l f l ich.  Schl ießl ich gi l t  unser Dank unseren Arbei tskol le-
ginnen und -ko11egen, die manche zusätzliche Dienststunde in der Zeit des
Entstehens dieser Arbeit für uns mit übernahmen.

Hamburg, im September 1984

Die Autoren



- 7 *

i. Zum Phänomen der soqenannten Nichtseßhaftiqkeit

Im folgenden wird zunächst versucht, den Personenkreis der sogenannten
Nichtseßhaften z0 kennzeichnen "
Es folgt empirisches Zahlenmaterial auf Bundesebene.
Daran anschließend wird auf die Begriffs- und Definit ionsproblematik
eingegangen werden.
Im zweiten Abschnitt wird ein kurzer Uberblick über den Stand der Forschung
zu dieser Problematik gegeben.
Bevor unter I.4. vorl iegende Erklärungs- und Untersuchungsansätze darge-
stellt werden, soll zunächst auf die wichtigsten Elemente der Lebens-
situation der alleinstehenden Wohnungslosen eingegangen werden ( l-.3. ) .
Im einzel-nen werden dann Ergebnisse und Ansätze psychiatrisch-neurolo-
g i sche r  (1 .4 .1 .  ) ,  psycho log i sche r  ( f . 4  . 2 . ) ,  o rgan isch -med iz in i sche r  ( f . 4 .3 .  )  r
zu  A l -koho l ismus und Tr inkverha l ten (1 .4 .4 .  )  und soz io l -og ischer  (1 .4 .5 .  )
Forschungen vorgestellt. Daran anschließend erfolgt eine Zusanrnenfassung
und Gesamtbewertung dieser Befunde ( 1.4.6. ) , bevor daraus Konsequenzen
für die Praxis der Hilfe für alleinstehende Wohnungslose abgeleitet
werden (1.4.1.) .  Im letzten Abschnit t  erfolgt  eine Kurzbeschreibung der
Situation der alleinstehenden Wohnungslosen in Hanrburg in ihren wichtigsten
E lemen ten  (1 .5 .  ) .

j  .  t .  Personenkreis Zahlenmaterial und Begrif fsbestimmung

l- " l -  "  1. Personenkreis

Der Personenkreis der sogenannten Nichtseßhaften wird durchgängig sowohl
in der Literatur als auch von Praktikern al-s ein sehr heterogener be-
schrieben, wenn folgende Kriterien zusarTmentreffen: Voll jährig und allein-
stehend und Leben ohne eigene Unterkunft sowie ohne gesichertes Einkonrnen
im Zustand der Hi l febedürf t igkei t  (Goschler 1983, S. 7).
Bedeutsam ist weiterhin, daß die Tatsache, lver zum Personenkreis der
sogenannten Nichtseßhaften gerechnet wird und wer nicht, weitgehend von
der historischen Entwicklung des bestehenden Hilfesystems fiir den Perso-
nenkreis abhänqt.
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1  .L .2 .  Zah lenmate r ia l

Die Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtseßhaftenhilfe (eeC) schätzt die
Zahl der sogenannten Nichtseßhaften in der BRD auf 80.000 bis 100.000
Personen, wobei der Anteil der Frauen auf ca. 5eo geschätzt wird. Hierzu
bleibt anzumerken, daß zum einen das Registrier- und Zählverfahren der
BAG einer Korrektur bedarf und daß der Anteil der alleinstehenden
wohnungslosen Frauen aufgrund der Spezifität des Hilfesystems sicherlich
höher 1iegt.

In diesem Zusanrnenhang soll auch darauf hingewiesen werden, daß Daten

zar regionalen Mobili[at sogenannter Nichtseßhafter deut]ich machen, daß

häufigör ortswechsel eben nicht zum zentral-en Merkmal dieses Personenkrei-

ses erhoben werden kann. Die vorliegenden Untersuchungen (insbesondere

weeber u.a. Ig16) bringen dagegen die Bedeutung der wohnungslosigkeit

zum Ausdruck.

l .  l .  3.  Begri f fs-  und Def ini t ionsproblematik

Die Tatsache, daß Wohnungslose in sogenannte Nichtseßhafte umetikettiert
worden sind, ist vor allem der nationalsozialistischen Ideologie und der
daraus resultierenden Sozialpolit ik zu verdanken. Hinzu konmnt die unkri-
t ische und bedenkenlose Weiterführung dieses Begriffes durch die Freie
Wohlfahrtspflege nach dem 2. Weltkrieg. Es mußte bis L982 dauern, ehe der
Geschäftsführer der BAG Nichtseßhaftenhilfe, Heinrich Holtmannspötter,
dazu aufforderte, den Begriff Nichtseßhaftigkeit überhaupt nicht mehr
zu benutzen. Holtmannspötter weist im einzelnen nach, daß mit dem Begriff
Nichtseßhaftigkeit ein Begreifen des Handelns und der Lage der Betroffenen
nicht mög1ich ist, sondern dieses gerade durch ihn selber verhindert
wird (Holtmannspötter 1982). Deshalb soll r ichtigerweise im folgenden
von alleinstehenden Wohnungslosen gesprochen werden.

I .2 .  Zum Stand der  Forschung

Sozialwissenschaftl iche Erklärungs- und Untersuchungsansätze über die
Notsituat.ion der Betroffenen, in denen auch empirisches DatenmaLerial
erhoben wurde, sind erst seit den 70er Jahren ztJ verzeichnen ' wovon nur
die Bielefel-der Grundl-agenstudie Anspruch auf Repräsentativität ihrer
Daten erhebt. GOschl-er weist zn Recht in bezug auf die Repräsentativität
der "Bielefelder Grundlagenstudie" auf zwei Einschränkungen hin:
zum einen ist bei den Befragten nicht genau der Zeitpunkt der ersten
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Wohnungslosigkeit bestinrnt worden, wodurch in den betreffenden Angaben
zu jeweils 2Be" Befunde aus der Zeit der lrlohnungslosigkeit und damit den
tlpischen Lebensumständen der Betroffenen enthalten sind. Zum anderen
lag der erste Wohnungsverlust durchschnittlich 13 Jahre zurück' und nur
9,6eo der Bef ragten \,'/aren sogenannte Neuauftritte. Die BAG-Zentralkartei
weist jedoch zum gleichen Zeitpunkt eine durchschnittliche Dauer der
Wohnungslosigkeit der Betroffenen von 7 Jahren und 3914e" Neuauftritte
nach (Gosch ler  1983,  S.  B) .

Als weitere Ansätze sind in diesem Zusanrnenhang zu nennen: die vom Büro
Weeber im Auftrag der Stadt Stuttgart erstel-lte Studie (I916) , die psy-
chologischen Untersuchungen von Vrlickert u.a. ( L976/77) und die Studien
des "Innovationsprojektes Nichtseßhaftenhilfe" an der Universität
Tlibingen (1977 -L980 ) .

Bei der Darstel-1ung und Erklärung der Situation afleinstehender wohnungs-
loser Personen wird auf diese Untersuchungen, insbesondere jedoch auf
die Ergebnisse der Grundlagenstudie, zurückgegriffen werden.

1.3. Zur Lebenssituation der alleinstehenden Wohnungslosen

Obwohl die genauen Umstände, unter denen die Betroffenen ihre Wohnungen
verl-oren haben, noch nicht im einzelnen erforscht sindrso weisen die vor-
liegenden Untersuchungen doch auf die zentrale Bedeutung der Arbeits-
losigkeit in diesem Zusanrnenhang hin (vgl. Goschler 1983, S. B). Darüber-
hinaus ist es wichbig, zu beachten, daß ein erheblicher Anteil der
alleinstehenden Wohnungslosen a) den Personen gehören oder gehörten, die
mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes auch ihre Wohnung verl ieren.
Die Grundlagenstudie weist auch besonders auf die Bedeutung der Heim-
sozialisation hin (Grundlagenstudie S. 269-270, zit iert bei C'oschler 1983'
s.  9) .

Die Lebenssituation der alleinstehenden Vrlohnungslosen ist weiterhin
gekennzeichnet durch:

abhängig sein von den schlechtesten Arbeitsplätzen in starker Konkurrenu-
situation zv Mitgliedern anderer Randgruppen
Fehlen von notwendigen Papieren
keine materielle Absicherung über einen längeren Zeitraum und damit
permanente existentielle Bedrohung
keine Gelegenheit für Kleiderwechsel- und Körperpflege
Alkohol als Wärmespender, der ein Uberleben in der kalten Jahreszeit
oft mit ermöglicht
Erl-ernen und Uberleben in der spezifischen Existenzform des Wohnungs-
Losen: Permanenter Kampf um Geld, Schlafen, Essen, Trinken, P1ätze für
die Nacht oder den Tag.

Erwähnt werden muß weiterhin, daß bis zur großen Strafrechtsreform I974
allein schon die Lebensform Wohnungslosigkeit zum Straftatbestand er-
hoben wurde. Bezeichnenderweise gibt es erst seit dieser Reform das
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Phänomen der sogenannten Stadtstreicherei. Es ist in diesem Zusammenhang
jedoch festzuhal-ten, daß ein Leben in bitterster materieller Not, den
Unbilden der Witterung ausgeseLzL, wiederum zo Straftaten, die in der
tlpischen Lebenssituation begründet sind, führen kann. Hinzu konrnt, daß
die alleinstehenden Wohnungslosen den Ubergriffen von Polizei, aber auch
von z.B. rechtsradikalen Jugendlichen ziemlich schutzlos ausgesetzt sind.

Diese Kurzbeschreibung der Lebenssituation von Wohnungsl-osen, gerade \,venn
sie keinen gesicherten Heim- oder SchlafplaLz haben, ist besonders bei der
Bewertung der vorliegenden psychiatrisch-neurologischen, psychologischen,
aber auch organisch-medizinischen Befunde zo berücksichtigen.

Zusanrnenfassend kann mit Goschler festgestellt werden, daß "alleinstehen-
de Wohnungslose in einem Ausmaß von absol-uter materieller Armut sowie
Existenzbedrohung und Schutzlosigkeit l-eben, wie es bei anderen gesell-
schaftl ichen Gruppen in den entwickelten westl ichen Industriegesell-
schaften sonst nicht vorkonrnt"  (Goschler f983, S.IO).

L.4. Vorliegende Erklärungs- und Untersuchungsansätze

l- .4.1.  Psychiatr isch-neurologische Ansätze

Psychiatrische Untersuchungen an alleinstehenden Wohnungslosen sind die
historisch ältesten. Man fand bereits im vorigen Jahrhundert viel-e
Epileptiker unter den Wohnungslosen. Ebenfalls im vorigen Jahrhundert
wurde die psychiatrische Kategorie des nWandertriebes" erfunden, die
während des National-sozialismus vor allem von Mayer zu ihrem Höhepunkt
get r ieben wurde (v91.  Mayer  1934,  z i t ie r t  be i  Gosch ler  1983,  S.11) .
Noch heute ist imübrigen die "Wandertrieb"-Theorie bei einigen altge-
dienten Praktikern in Einrichtungen der Nichtseßhaftenhilfe zu hören.

Einen weiteren bis heute vertretenen Ansatz bildet das Psychopathie-
Konzept, das erst jüngst wieder von Garcia 1982 aufgegriffen wurde. In
diesem Konzept wird als Hauptursache für die Wohnungslosigkeit eine in
verschiedenen Schattierungen auftretende abnorme Persönlichkeit gesehen.

Insgesamt ist zv diesem Bereich der Forschung festzustellen, daß "nachein-
ander so ziemlich jedes psychiatrische Krankheitsbild bei Nichtseßhaften
gehäuft diagnostiziert und als verursachend interpretiert" wurde (Ball-
städt I9747 S.60). Zweitens haben die psychiatrischen Erklärungsansätze
und die daraus resultierenden Folgen "unsägliches Leid über die Betrof-
fenen gebracht" (Goschler 1983, S. \2) .
Als Dri t tes ist  anzuführen, daß a11en psychiatr ischen Untersuchungen
äußerst selektive Stichproben bescheinigt werden müssen ( vgt. Schrick
1976 ,  Eve rs  l 9 l l ,  Gosch le r  1983) .
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Als Viertes ist zu beachten, daßrselbst wenn unter einem kleinen Teil
der Wohnungslosen auffällige psychiatrische Befunde ztr registrieren
sind, sich hiermit a) keine eindeutigen Rückschlüsse auf die Verursachung
der Wohnungslosigkeit ziehen und b) sich schon gar nicht bestehende
Einrichtungen und Hilfekonzepte durch sie rechtfertigen lassen.

Aus den eben genannten Gründen lehnt die BAG Nichtseßhaftenhilfe heute
Erklärungsansätze psychiatrisch-neurologischer Art zu Recht äb, da sie
für die Vnlohnungslosigkeit von Alleinstehenden weitgehend keinen Erklä-
rungswert besitzen.

L.4.2.  Psychologische Ansätze

Psychologische Untersuchungen wurden im wesentlichen in den siebziger
Jahren vorgenommen. Hierbei ist vor allem Wickert zü nennen, der in
seinem Forschungsbericht "Znr Persönlichkeit des Nichtseßhaften" mehrere
Diplomarbeiten verarbeitete (Wickert I976) . Im Rahmen dieser von Wickert
geleiteten Untersuchungen wurde eine Fülle empirischer Daten erhoben' die
im einzelnen hier nicht vorgestellt und diskutiert werden sol-len
( i rg l .  h ierzu ausf  ühr l ich  Evers  L971,  S.  12-30 )  .

Als zentrale Ergebnisse der Untersuchungen von V'/ickert und seinen Mit-

arbeitern sind ztJ l^t€ho€I'l:

Seine aufgrund erster Berührungen mit dem Personenkreis der allein-
stehenden Wohnungslosen vor allem in größeren stationären Ein-
richtungen gewonnene Ausgangshypothese, daß sich alleinstehende
Wohnungsl-ose durch signif ikante Fehler im ihrem Handel-n (vor al-lem im
Planungsverhal-ten und in der Konfliktbewältigung) auszeichnen, konnte
in keinem Fall der aufgestellten Untersuchungshypothesen bestätiqt-
werden. Einige Ergebnisse wiesen demgegenüber in die genau entgegen-
gesetzte Richtung.

- Alleinstehende Wohnungslose verfügen über ein sehr angepaßtes Werte-
und Normensystem (Wic[ert  1976, S. 161, ebenso Weber I9]7 '  S.  l I - l l ) .

- Alleinstehende Wohnungslose zeichnen sich i-m Vergleich zu Durchschnitts-
werten der Gesamtbevölkerung durch ein extrem hohes Maß an Depressivi-
tät und Unzufriedenheit mit ihrer Lebenssituation aus (Wickert I976,
S. 285 und S. 264 f  )  .

Zu erwähnen bleibt außerdem, daß Wickert u.a. davon ausgegangen \,varen'
daß bei alleinstehenden Wohnungslosen derart starke Fehler im Planungs-
und Konfl iktbewältigungsverhalten anzutreffen seien, daß soziale Faktoren
dies nicht hinreichend erkl-ären könnten, sondern Prädisposit ionen dies
letztl ich nur bewirken könnten.
Wie schon erwähnt, widerlegen seine,eigenen Untersuchungen dies eindeutig:
Alleinstehende Wohnunqslose können demnach nicht als ein Personenkreis
mit spezif ischen Persönlichkeitsdeterminanten gekennzeichnet und beschrie-
ben werden.
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I .4.3.  Organisch-medizinische Ansätze

Obwohl in der Praxis der Hilfe für al-leinstehende Wohnungslose stehende
Personen immer wieder über den schlechten Gesundheitszustand ihres
Klientels berichten und vor allem häufig die Folgen von Arbeitsunfällen
beobachten, stellt C,oschler zu Recht fest, daß bisher keine systematische
organisch-medizinische Analyse des Gesundheitszustandes der allein-
stehenden Wohnungslosen vorl iegt (Goschler 1983a' S. 9).

Erhoben wurden organische Befunde bisher nur im Rahmen der Bielefelder
Grundlagenstudie, ledoch nicht systematisch unter Anwendung statistischer
Vergleichsverfahren ausgewertet. Goschler (1983a) stellt die medizini-
schen Befunde aus der Grundlagenstudie dar und stellt dabei einen
"überraschend hohen Krankenstand und die Konzentrierung auf wenige Befunde"
fest (1983a, S.9).  Dies sind vor al l -em Erkrankungen der Wirbelsäule und
der Gelenke, entzündliche Erkrankungen der Atmungsorgane und Erkrankungen
der Verdauungsorgane ( vg1 . ebenda S. 9 f. ) .
Die Wirbelsäulen- uns Gelenkerkrankungen weisen eindeutig auf Uberlastungen
durch Schwerarbeit, ob im Kindes- oder Jugendalter oder aber erst später,
und deren Folgen hin.
Die entzündlichen Erkrankungen der Atmungsorgane zeigen eindeutig die
Einschränkung der Erwerbsfähigkeit alleinstehender Wohnungsloser an.
Die Erkrankungen der Verdauungsorgane sind vor allem auf schlechte Er-
nährung und auf psychische Belastungen zurückzuführen, wobei auch hier
die Leistungsfähigkeit vieler Betroffener eingeschränkt ist.

Insgesamt ist festzustellen, daß eine Gegenüberstellung des bisher fest-
gestellten Krankheitsstandes und den tatsächlich gegebenen medizintschen
Behandlungs- und Rehabil i tationsmöglichkeiten einen Zustand offenbart'
der nur al-s Skandal bezeichnet werden kann. Dies gilt insbesondere dann
besonders scharf, wenn die mit dem Aufenthalt in Arbeiterkolonien ver-
bundene oft stark leistungsorientierte - Arbeitspfl icht berücksichtigt
wird. Evers stellte L977 bei einer Befragung stationärer Einrichtungen
fest, daß diese selbst angeben, bei Werkstattarbeit überwiegend den
L,eistungsaspekt zü betonen (vgl. Evers I9l7, S. 86-87 ) .

I .4.4.  Alkohol ismus und Tr inkverhal ten al le instehender Wohnungsloser

Alkohol ismus wird von einem Tei l  der Prakt iker in der Hi l fe für al le in-
stehende Wohnungslose, vor allem in der stationären Hilfe' häufig al-s
'das Probl-em in der Praxis' dargestellt. Die vorl iegenden Untersuchungen
zu dieser Problematik l-assen diese These jedoch in keinem Fall zu.
Ohne hier auf die Einstufungsproblematik "Alkoholiker" (v91. hierzu vor
al]em Antons und Schulze 1976 und 1977) näher einzugehen, bleibt jedoch
zu bemerken, daß klar zwischen körperlicher Abhängigkeit und Alkoholmiß-
brauch unterschieden werden muß, und zwar in dem Sinne, daß von Alkoholis-
mus nur bei medizinisch diagnostizierter körperlicher Abhängigkeit ge-
sprochen werden kann.



-1 3-

Goschler kommt nach Betrachtung der Befunde der Grundlagenstudie zu
folgender Aussage: "Nach den oben genannten Daten und Einschränkungen
ist die Zahl von körperlich Abhängigen unter den Wohnungslosen auf etwa
30% oder ger ingfügig darunter zu schätzen. "  (Coschler 1983a, S. 10 )
Demgegenüber trifft nach Aussage des Arztes der Krankenabteilung der
Diakonischen Heime Kästorf nur auf unter 10e" der dort behandelten
Klienten die Diagnose "körperliche Abhängigkeit " zu (mündliche Mit-
tei lung 1983 )  .

Es bleibt al-so festzuhalten, daß alle Aussagen, die einem überwiegenden
Teil der Wohnungslosen 'hlkoholismus" bescheinigen, eindeutig falsch sind.
Auch ein Zusanrnenhang zwischen "Alkolismus" und Wohnungsverlust läßt sich
nicht nachweisen. Deshalb sind auch Forderungen von Praktikern, Hilfe
für alleinstehende Wohnungslose überwiegend als Suchtarbeit zu begreifen
und vJ handhaben, zurückzuweisen.

1 .4 .  5 .  Soz io loq ische  Ansä tze

Es liegen unterschiedliche soziologisch orientierte Ansätze (v91. hierzu
im einzelnen Goschler 1983 und die dort angegebene Originall i teratur) vor,
wobei jedoch fesLzustellen istrdaß keinem dieser Ansätze bescheinigt wer-
den kann, die Lebenskarrieren und die Lebenssituation alleinstehender
Wohnungsl-oser und auch das empirische Material, das die Grundlagenstudie
lieferte, hinreichend und umfassend zu erkl-ären. Es werden lediglich
Aspekte der gesellschaftl j-chen Ausgliederungsprozesse und der Situation,
in der alleinstehende Wohnungsl-ose leben, thematisiert. Dabei zeigt sich
auch, daß zum einen in anderen Zusanrnenhängen ge\^/onnene theoretische
Ansätze zo unkrit isch auf alleinstehende Wohnungslose übertragen werden
(v91. Goschler 1983a, S. I2f.) und daß herkönrnliche Theorien der Devianz-
forschung allenfalls zur Erklärung von Aspekten, die im Rahmen der Pro-
zesse auftreten, die zum Wohnungsverlust führen und das Wohnungslos-
Bleiben aufrechterhal ten, heranzuziehen sind (vgt.  Evers 1977, S. 56-72
u .  S .  74 ) .
Aus der Grundlagenstudie und aus Kohlbeckers Forschungen im Rahmen des
EG-Projektes (Kohlbecker l97l ) l iegen vor allem Daten zu den Sozialisa-
tionsbedingungen, der Berufskarriere und der Analyse der Bedingungen
in stationären Einrichtungen vor. Im wesentl ichen folgende:

Alleinstehende Wohnungslose stammen aus Herkunftsfamilien, deren mate-
r ie l le Versorgung in der Mehrzahl nicht dauernd gesichert  war (Grund-
lagenstud ie ,  z i t ie r t  nacr ,  C,osch1er  l983a,  S.  13) .

Die Belastungen, die berei ts in der Herkunftsfami l ie zu registr ieren
sind, setzen sich im berufl ichen Werdegang der Betroffenen rapide
fo r t  (ebenda ,  S .  14 ) .

Die Betroffenen geraten auf einen Weg, der noch nicht im Detail syste-
matisch erforscht wurde; in ein überwiegend stationär orientiertes Hil-
fesystem, das seinem gesetzlichen Auftrag nach gesellschaftl icher Ein-
gliederung (Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft gemäO
S 12 BSHG) überwiegend nicht nachkommt (v91. vor allem Kohlbecker I9l7)
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In der Praxis sind häufig unkontroll ierte Entlassungen aus anderen
Hilfebereichen (Suchtkrankenhilfe, Psychiatrie, Heimerziehung) und
aus der Haft sowie Zuständigkeitsrangeleien zwischen Sozial- und
Arbeitsämtern zu Lasten der Betroffenen zo beobachten.

I.4.6 . Zusanrnenfassung und Bewertung vorl-iegender Ansätze und Befunde

Insgesamt bleibt festzuhalten, daß zu den Problemlagen alleinstehender
Wohnungsloser relativ wenige Forschungen vorliegen, wobei nur die Grund-
lagenstudie der BAG annähernd Repräsentativität beanspruchen darf.
Neben diesem Manko leiden Forschungsansätze vor all-em darunter, daß
Teilergebnisse, die an irgendwelchen Stichproben gewonnen wurden, oft
vorschnell auf die Gesamtpopulation der alleinstehenden Wohnungslosen
übertragen wllrden, wobei außerdem die Frage nach adäquaten Kontrollgrup-
pen sträflich vernachlässigt wurde. Einen noch wesentlich folgenreicheren
Tatbestand stellt die Tatsache dar, daß diese Ergebnisse dann noch zu-
sätzlich zor Rechtfertigung bestinrnter bestehender stationärer Hilfe-
formen herangezogen werden. Dies wiegt umso schwerer, da in den al-ler-
meisten Forschungen die Funktion und die Bedeutung des Hilfesystens für
die gesellschaftl iche Ausgliederung bzw. deren Manifestierung vö11i9
ausgeblendet wurde. Die wenigen Untersuchungen zur Wirkungsweise des
Hilfesystems weisen demgegenüber daraufhin, daß insbesondere stationäre
Einrichtungen keine dem gesetzlichen Auftrag des S 72 BSHG folgende,
gesellschaftlich eingliedernde Funktion haben, sondern genau das Gegen-
teil begründet z0 vermuten ist.

Resümierend aus allen bisher vorliegenden Forschungsergebnissen ist fest-
zuhalten, daß es sich bei dem Personenkreis der alleinstehenden Wohnungs-
l-osen um einen Personenkreis mit sehr heterogenen Merkmal-en handelt, bei
dem a1s umfassende und gemeinsame Merkmale nur seine Wohnungslosigkeit,
sein Leben in ungesichter materieller Existenz und seine soziale Iso-
lation zu konstatieren sind. Alle Versuche, darüberhinaus spezif ische, vor
al lem die Wohnungslosr gker t. determinierende Persönl ichkei tsrnerkmal-e
ausfindig zu machen, müssen als gescheitert bezeichnet werden.

Neben systematischer Erforschung des Hilfesystems und dessen Funktion
wurden in den bisherigen Forschungen die genauen Umstände des Wohnungs-
verl-ustes und der Gesundheitszustand der Betroffenen aus organisch-
medizinischer Sicht vernachlässigt. Die bisherigen Ergebnisse legen
weitere Forschungen in diesen Bereichen zwingend nahe.
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1. 5. Konsequenzen und Anforderungen an die gilfepraxis

Bevor der Versuch unternommen wird, aus den bisher vorliegenden For-
schungsergebnissen Konsequenzen und Anforderungen für ein bedarfsge-
rechtes Hil fesystem abzuleiten, sol l  daran erinnert werden, daß die
Hil fepraxis für al leinstehende Wohnungslose einem gesetzl ichen Auftrag
zu folgen hat: Hi l fe zur Uberwindung besonderer sozialer Schwierig-
keiten mit dem Ziel der Tei lnahme am Leben in der Gemeinschaft.
Dies ist eindeutig keine "exterr i tor iale Heimgemeinschaft" oder ähn-
l iches, sondern eine Gemeinschaft in der Gesellschaft.  Jede Hil feform,
die 'Tntegration 

in die GesellschafC' nicht zum ausdrückl ichen Ziel
erhebt oder aber dieses Ziel nicht verfolgt,  entspricht nicht dem gesetz-
l ichen Auftrag. Bei a1ler Freiheit  Freier Wohlfahrtspflege bleibt auch
diese mit den von ihr unterhaltenen Einrichtunqen nicht von diesem Auf-
trag ausgenommen.

Inhalt l ich bedeutet die Erfü1lung dieses gesetzl ichen Auftrages nun
grundsätzl ich, an den sozial-en Tatbeständen, durch die der personenkreis
der alleinstehenden Wohnungslosen gekennzeichnet ist, Grundlegendes zu
ändern, auch dann, wenn die Hil feinst i tut ionen und ihre Mitarbeiter zur
Zeit nicht über ausreichend Macht zur Erreichung dieses Ziels verfügen.
Jede Hil fepraxis und jede zukünft ige /mderung der Hil fepraxis hat sich
an diesem Ziel messen zu lassen. Was bedeutet das eben Gesaqte nun im
einzel-nen?

Die Hil fe für al leinstehende Wohnungslose hat grundsätzl ich und für
alle Betroffenen an dem Zustand der Wohnungslosigkeit etwas zt)
ändern. Ziel jedes Hil feprozesses ist die eigene Wohnung. Erst dort
können Hilfeprozesse abgeschlossen werden .

Das Leben alleinstehender Wohnungsl-oser muß im Verlauf des Hilfepro-
zesses auf eine dauerhaft gesicherte Existenzgrundlage im Rahmen
gesetzl icher Möglichkeiten gestel l t  werden. Das ist Voraussetzung
und Basis eines erst dann wieder möglichen Lebens in der Gemeinschaft.

Die Hil fe für al leinstehende Wohnungslose hat dafür Sorge zu tragen,
daß sich für die Betroffenen reale Möglichkeiten eröffnen, aus ihrer
sozialen Isolat ion herauszukonrnen.

Neben diesen grundlegenden, für q1le alleinstehenden Wohnungslosen
zu real isierenden Maßnahmen rst die individuel le Hil fe in persönl ichen
Angelegenheiten soweit zu leisten, wie sie von den Betroffenen
gewünscht wird.

Soviel zunächst zlr den grundsätzl ichen Anforderungen an eine bedarfsge-
rechte Hil fepraxis für al leinstehende Wohnungslose. Abschl ießend sol l  in
diesem Kapitel auf der einen Seite noch etwas zu häufig in der praxis
anzutreffenden Hil feauffassungen und -zielen gesagt werden, die aufgrund
der vorl iegenden Forschungsergebnisse nicht haltbar sind, zum anderen
etwas dazur wo aufgrund des heutigen Erkenntnisstandes die Schwerpunkte
und Zie le zukünf t iger  Arbei t  l iegen müßten.
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Geradezu unhaltbar und skandalös in der vorzufindenden Hilfepraxis
erscheint in diesem Zusanrnenhang der Bereich 'Arbeit ' . In viel-en
stationären Einrichtungen und auch von den meisten Sozialämtern
im Bundesgebiet werden die Betroffenen zunächst fast immer unkontrol-
l iert mit Arbeit verfolgt, ungeachtet der Tatsache, ob sie aufgrund
ihres Gesundheitszustandes überhaupt dazu in der Lage sind. Hinzu
konrnt, daß diese Verfolgung vor allen anderen und zumeist oft a1s ein-
zige "Hilfe" geschieht , dazu unter Entlohnungsbedingungen, die zusammen
mit dem zuvor Gesagten nur verwahrenden oder vertreibenden Charakter
haben. Diese Praxis entspricht in keiner Weise Ansprüchen berufl icher
Rehabil i tation, die die bisher vorl iegenden Forschungsergebnisse drin-
gend nahelegen.

Auch eine zweite, in der Praxis relativ häufig vertretene Position läßt
srch zukünftig nicht mehr aufrechterhalten, nämlich daß die Hilfe für
alleinstehende Wohnungslose vordringlich als Suchthilfe zv begreifen
sei. Selbst für körperlich vom Alkohol abhängige alleinstehende Wohnungs-
lose bleiben die am Anfang dieses Abschnittes genannten Aufgaben und
Ziele der Hi l fe (v91. Spiegelstr iche) und der gesetzl iche Auftrag
gemäO S 12 BSHG bestehen.

Als vordringlichste Aufgabe ergibt sich im Anschluß an die bisherigen
Forschungen die Versropfung der Zugangswege in die Wohnungslosigkeit
und damit in das " exterritoriale Hilfesystem Nichtseßhaftenhilfe".
John untersuchte im Rahmen set-ner Dissertation an einer repräsentativen
Stichprobe Hanrburger alleinstehender Wohnungsl-oser den Anlaß für die
jewei-1s erste Obdachlosigkeit :
bei 40e" aller Hamburger alleinstehender Wohnungsloser geschah dies im
Anschluß an eine Entlassung aus institutionell-er Unterbringung, wobei
die Haftentl-assung mit 25 tJe" eindeutig das größte Kontingent stellte
( . lohn, unveröffent l ichtes Manuskr ipt  1984).  Diese Zahlen weisen eindeu-
tig auf einen wesentl ichen zukünftigen Schwerpunkt unserer Arbeit hin.

Ein weiteres, in Zukunft  anzustrebendes Ziel  unserer Arbei t  stel l t  d ie
Aufgabe dar, die Hilfe vor allem dort zu leistenr wo die sozialen Problem-
lagen der Betroffenen entstehen, anzutreffen sind oder aber deutl ich
werden. Dies kann nur vor Ort sein und bedeutet damit den Aufbau eines
flächendeckenden Hilfesystems. Dies gilt auch und gerade im Anschluß an
etwaige stationäre Aufenthalte oder institutionelle Unterbringuogen:
Angebot von Hilf e in real-en Lebensbedingungen.

Ein weit.erer Schwerpunkt ist schon zuvor angedeutet worden: Anschluß der
Betroffenen an bestehende Möglichkeiten medizinischer und berufl icher
Rehabil i tation. Darüberhinaus sind in diesem Bereich die Forschungen
zu intensivieren, um auf dieser Grundlage ein umfassendes Rehabil i-
tat ionskonzept zo erstel len und zo real is iern.
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1.6. Die Situation der alleinstehenden Wohnungslosen in Hamburg

Eine erste Einführung und Kurzbeschreibung des Hamburger
Hilfesystems Uberleitung zum nächsten Kapitel

Bei der Zählung der "Landesarbeitsgemeinschaft für Nichtseßhaftenhi l fe"
(LAG) in  Hamburg im Februar  L9B2 ergab s ich e ine Zahl  von 2.810 a l le in-
stehenden wohnungslosen Männern; Frauen und eine erhebliche begründet
zu erwartende Dunkelzif fer noch nicht mitgezählt (  LAc-Zählbericht I9B2) .
Das Hamburger Hil fesystem ist ein fast ausschl iegl ich stat ionäres, wobei
der al lergrögte Tei l  der Betroffenen neben dem Angebot eines Bettes keine
oder  aber  ke ine ausre ichende Hi l fe  durch Sozia larbei ter  erhäl t .

Das Hamburger Hilfesystem ist in seinen wesentl-ichen und tragenden
Elementen wie folgt zo kennzeichnen:
Auf staatl icher Seite sind vier wesentl iche Säulen:

Das Amt für Heime (HA) ist zuständig für die Wohnlager und das be-
rühmt-berüchtigte "Pik As" (1452 menschenunwürdige Bettplätze) .

Die Sozialabtei lung des Landessozialamtes ist sozialhiJferechtl ich
für al le al leinstehenden Wohnungslosen in Hamburg zuständig.

Darüberhinaus gibt es landeswej.t zuständige Spezial- und Fachdienste
(Haftentlassenen- und Bewährungshil fe, Sozialtherapeutischer Dienst
für Jungerwachsene, Alkohol- und Suchtberatung) .

- Als letztes Element sind die Bezirks- und Ortssozial-ämter zv nennen.

Auf Seiten der Träger der Freien Wohlfahrtspflege werden verschiedene
stationäre Einrichtungen, die Hil fe nach S 72 BSHG leisten, unterhalten
(ca.  600 Bet tp läLze) .  Hier  kann a l lerd ings nur  in  v ier  Einr ichtungen
davon ausgegangen werden, daß aufgrund des Personalschlüssels versucht
wird,  ausre ichende Hi l fe  durch Sozia larbei ter  anzubieten.
Die Freie Wohlfahrtspflege unterhält außerdem drei Tagesaufenthalts-
stätten, die im wesentl ichen die al lergrößten Mänge1 staatl icher Hil fe
notdürft igst aufzufangen versuchen. Es ist hervorzuhebenrdaß die stat ionä-
ren Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege auf die Zuweisung von
Kl iente l  durch d ie s taat l ichen Ste l len angewiesen s ind.

Es ist also festzuhalten, daß das Hamburger Hil fesystem entscheidend von
staatl ichen Säulen ( insbesondere Amt für Heime und Landessozialamt)
bestimmt wird. Sie haben wesentl iche Funktion für das Einschleusen in den
Armuts- und Verelendungskreislauf und machen außerdem den Betroffenen ein
Entr innen hieraus fast unmöglich, so daß ihnen häufig nur vol lkonrnene
Resl-gnation oder aber "die Abstinrnung mit den Füßen" bleibt.  Damit ver-
fügt Hamburg über das wohl skandalöseste "Hil fesystem" für al leinstehen-
de Wohnungslose in der Bundesrepublik Deutschland. Dieses wird im einzel-
nen in dem nun folgenden Kapitel dargelegt und beschrieben werden. Dieser
Tatbestand sol l- te darüberhinaus dem Leser bei der Würdigung des weiter
in dieser Arbeit Gesagten immer gegenwärt ig sein.
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2. Das gegenwärtige Hilfesystem für alleinstehende Wohnungsl-ose

in Hamburq

2.I.  Die behördl iche Gestaltung des Hil fesystems

Die behördliche Gestaltung der Hilfen für alleinstehende V'lohnungslose
ruht in Hamburg auf vier Säulen:
- Amt für Heime

Landessoz ialamt
örtl iche Sozialämter
Landesamt für Rehabilitation

Die gröste Bedeutung konrnt in Hamburg dem Amt für Heime (HA) zur das
den gröoten Teil der gegenwärtig 1452 staatlichen Unterbringungsplätze
in Lagern und Asylen verwal-tet. Für wohnungslose Männer werden allein
B5B (bald 1058) Plätze in sogenannten "Wohnunterkünften" zur Verfügung
gestellt. Dieses "Wohnen" stellt sich wie folgt dar: drei Männer teilen
sich einen Raum von 18 !1m, eine Kochgelegenheit befindet sich auf dem
Flur; Toiletten, Duschen usw. werden gemeinschaftl ich benutzt und sind
in entsprechendem Zustand. Im Hause sind außerdem Bierautomaten aufge-
stellt, die ein schnell-es Umsetzen der Sozialhilfe (häufig unter Androhung
von Gewalt durch Mitbewohner) ermöglichen.
Den äußerst hilfebedürftigen Männern in diesen nur al-s Lager korrekt be-
zeichneten vier Einrichtungen stehen lediglich vj-er Soziafarbeiter
(bisher bei LS) zor Verfügung; das Verhältnis von Sozialarbeitern zu
Bewohnern beträgt durchschnitt l ich I : 2I5. Daß hier keine p1anvo1le und
effektive Hilfe geleistet werden kann, l iegt auf der Hand. Die Verweil-
dauer in den meist in Industriegebieten angesiedelten Lagern beträgt häu-
fig viele Jahre ( nicht selten mehr als 10 Jahre ) und endet meist in
erneuter Obdachlosigkeit. Viele Bewohner vermögen sich diesem Milieu,
das durch bitterste Armut, Perspektivlosigkeit und Gewalt gekennzeichnet
ist ,  nur durch Flucht zu entziehen.
Für die Bewohner der Lager ist die Möglichkeit, ihre Rechtsansprüche
auf Hilfe gemäß S 72 BSHG geltend zu machen und durchzusetzent faktisch
nicht gegeben. Mit der Unterbringung in den Lagern tut die Behörde gerade
noch den Vorschriften des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (SOG) genüge'
das lediglich die Gewährung von Obdach für Wohnungslose vorschreibt.

Daß der Strom inrrner neuer Bewohner in den Lagern nicht versiegt, dafür
sorgt die zweite Säule staatl icher Wohnungslosen-Hilfe, das Landessozial--
amt, insbesondere mit seiner Dienststelle SH 23 in der ABC-Straße.
Diese, fast ausschließlich mit Verwaltungskräften besetzte Dienststelle
entscheidet über Art und Umfang der zo gewährenden Hilfen und will
häufig nur die Unterbringung sicherstellen. Sozialpädagogische Aspekte
können durch eben diese personelle Ausstattung nicht in befriedigendem
Ausmaß zuL Geltung konrnen. Eine Unterbringung in den Lagern des Amts
für Heime verringert außerdem die Fallzahlen von SH 23, da dann die
örtl ichen Sozialämter zuständig werden und Hilfe zum Lebensunterhalt
gewähren. Damit erzielt SH 23 auch einen Spareffekt für die öffentl iche
Hand; sind doch die Kosten in den Lagern weitaus geringer als z.B. in
den stationären Einrichtunqen der freien Träqer.
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Einen weiteren Spareffekt erreicht SH 23 auch durch seine Unterbringungs-
praxis im *Pik As", dem berühmt-berüchtigten Hanrburger Asyl. Dort werden
für diese Abteilung des Landessozialamts nach den neuesten Umbaumaß-
nahmen 180 Plätze bereitgehalten. Die Einweisung in das "Pik As" ist
für Sozialhilfeempfänger mit Essensgutscheinen zuzüglich Taschengeld
statt Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von Bargeld verbunden.

Diese Form der Sozialhilfe, die sich unter Vernachlässigung der Beratungs-
pflicht auf kostengünstige Unterbringung beschränkt, kommt in Hamburg
sogar dem Gastronomie- und Prostitutionsgewerbe zugute. Wegen ständiger
Uberfüllung der staatl ichen tager, die sogar Wartelisten notwendig macht,
werden massen\,veise wohnungslose Hilfesuchende in "Pensionen", überwiegend
in St.  Georg und St.  Paul i ,  untergebracht.  Obwohl kaum vorstel lbar,  ist
hier rm Vergleich zu den Lagern noch eine Steigerung des Elends zu ver-
zeichnen. In häufig vorhandenen Vier- bis Sechs-Bett-Zimmern werden die
in kleine Räume geschobenen Pritschen manchmal stundenweise vermietet, um
eine Auslastung rund um die Uhr zu ermöglichen. Allein im Bezirk Mitte
sind gegenwärtig ca. 700Wohnungslose in "Pensionen" untergebracht. Das
Bezirksamt Mitte übernimmt dabei nur Kosten von DM 10.- täglichr so daß
zahlreiche "Pensionsgäste", die von SH 23 in teureren Etablissements
untergebracht \^/aren I umziehen müssen, wenn die Gewährung von Sozialhilfe
auf das Bezirksamt übergeht. Kosten von DM 20.- trägt das Bezirksamt
Mitte neuerdings in den Fällen, in denen eine ambulante Betreuung durch
die Sozialarbeiterinnen von SH 23 oder andere durchgeführt wird.

Die Abteilung SH 32 des Landessozialamtes, die die Bewährungshilfe und
die Beratungsstelle für Haftentl-assene umfaßt, hat sich mit der staat-
l ich verursachten Obdachlosigkeit durch Haft auseinanderzusetzen . Nach
einer repräsentativen Untersuchung von W. John sind immerhin 25 t7e" der
Fälle erster Obdachlosigkeit durch Entlassung aus Haft bedingt. Bei der
steigenden Kriminalisierung von Armut kommt der Dienststelle künftig eine
noch größere Bedeutung za r da die Justtzbehörde es offenkundig nicht für
nötig hältreine planvolle Haftentlassung mit rechtzeit iger Wohnungssuche
oder Wohnungserhaltung bei Kurzstrafen durchzuführen. Auch SH 32 bringt
die Klienten viel zo häufig in Lagern und"Pensionen" unter. Begründet
wird dies mit der allerdings verständlichen steigenden Weigerung der
Haftentlassenen, sich in einem Heim betreuen zu lassen.

Die dritte Säule im staatl ichen Teil des Hilfesystems bilden die
Bezirks- und Ortssozialämter. Sie wenden die Möglichkeit der Ubernahme
von Mietschulden gemäc S I5a BSHG nicht für Alleinstehende und Ehe-
paare ohne Kinder an. Allein im Jahr 1983 kamen über die Bezirke 269 Män-
ner und 34 Frauen in die Lager (v91. Tabel le 1).  Die den Bezirks- und
Ortsämtern angeschlossenen Sozialen Dienste befassen sich in der Regel
nur mit Familien und älteren Menschen. Damit wird weder der Zufluß in die
Wohnungslosigkeit aus den Bezirken verstopft noch etwas für ehemalige
Wohnungsl-ose, die eine Wohnung gefunden haben, getan.

Die vierte Säule der staatl ichen Hilfe für alleinstehende Wohnungslose,
das Landesamt für Rehabil i tation, hat durch seine Dienststellen im
Bereich RE 4 eine traur ioe Entwicklunq genonmen.Ursprünql ich geschaffen,
um spezifische und effektive Hilfen zu bieten, beteil igt sich das Amt
neuerdrngs an der Stigmatrsierung von a1l-ernstehenden Wohnungslosen.
Damit hat sich RE 4 dem bundesweit in Schwung gekommenen Trend zur
Psychiatrisierung der Armen angeschl-ossen. Entgegen medizinischer Auffas-
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sung' daß es sich bei Alkoholismus um eine Krankheit handeltrstuft
RE 432 die Krankheit als Behinderung ein, so daß nicht Krankenhilfe
gemän S 37 BSHG, sondern Eingliederungshilfe für Behinderte gemäo
SS 39, 40 BSHG gewährt wird. Rund 40e" der Klienten von RE ß, sind
obdachl-os und suchen vorrangig aus diesem Grund Hi1fe. RE vertritt in
diesen Fällen die Auffassung, daß die Alkoholkrankheit oder psychische
störungen (zuständig RE 434) für die sozialen schwierigkeiten ürsächlich
seien und daher Hilfe gemäo S 72 BSHG nicht in Betracht konrne. Die
gesicherte Erkenntnis, daß die in S 72 genannten "besonderen Lebensver-
häl tniss€",  also z.8.  Obdachlosigkei t ,  häuf ig Alkoholmißbrauch oder
psychische Beeinträchtigungen hervorrufen, wird bewußt ignoriert. Denn
nur so ist die gewollte subjektive Schuldzuweisung für die vorhandenen
Lebensumstände mögIich, die in Zeiten sozialer Krisen inrner opportun war.

Seit dem 1. Januar 1984 sind durch neue Verwaltungsvorschriften alle
Klienten von RE 432 automatisch behindert, wo vorher noch eine Diffe-
renzierung möglich \,var. RE 434 bedient sich manchmal der Hilfe von
Amtsärzten, die das Bestreben unterstützen soll-en, inrner mehr Hilfesu-
chende zo Behinderten zu deklarieren. Daß die amtsärztl ichen Gutachten
häufig im Ergebnis sehr dürft ig ausfallen ( zur Not werden dann oft
frühkindliche Hirnschädigungen vermutet), scheint RE 434 wenig zu beein-
drucken. Grundsätzlich muß gesehen werden, daß die Bitte um Hilfe bei
elner Dienststelle von RE 4 für ernen al-l-ernstehenden Wohnungslosen z.ZL.
die große Gefahr in sich birgt, die Dienststelle a]s Behinderter wieder
zu verl-assen. Denn abgesehen von der persönlichen Diskriminierung bedeu-
tet die amtlich festgeschriebene Behinderung auch den Verlust jeglicher
Chance auf Vermitt lung durch das Arbeitsamt.

Gemessen an den Möglichkeiten der Dienststell-en und der genomnenen Ent-
wicklung in den letzten Jahren stellt RE 4 das deprimierendste Kapitel
der behördlichen Hilfe für alleinstehende Wohnungsl-ose in Hamburg dar.

Tabelle I

Einweisende Stellen in die Unterkünfte für alleinstehende Männer
bzw. Frauen in Hamburg 1983 (nach HA-Statistiken)

Ste l le Frauenunterkunft (Nottkestr. )
N 9 0

Männe rwohnunt er k ünf te
NZ

RE 42
RE 43
SH 32I
SH 322
SH 31
SH 23
Bez i rke
SH 14

0
0

13
57

a

120
269

I
.L

0
0
2 ,8

12  t 3
0 'B

25 ,6
58 r0

0 1 2

40
I
0
0
0
'l

I

34
0

52  t 6
f r 3
0
0
0
1 '3

44 ,7
0

Insgesamt 464 100 r0076
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2 .2 . Die Gestaltung der Hilfen nach S 72 BSHG durch die freien Träger

Einr ichtungen freier Träger

Bis Ende 1983 stellten die freien Träger in Hamburg für stationäre Maß-
nahmen nach S 72 BSHG insgesamt 667 P1ätze a)r Verfügung (für männliche
und weibliche Hj-lfesuchende). Durch interne Dienstanweisung bei RE 4
wurden ab dem 1.1.84 65 Plätze (Jenfeld und Haus Osterberg) dem Angebots-
katalog des S 12 entzogen. Das gesamte Platzangebot wurde somit um rund
10% ver r inger t .

Von den ab 1.1.84 verbleibenden 602 Plätzen hal-ten 188 einer Prüfung
unter dem Gesichtspunkt qualif izierter sozialpädagogischer Betreuung
nicht stand. Die von Samsche (nn 14) 1982 geforderte personelle sozial-
pädagogische Aufstockung im Wilhelm Oesterlin-Haus und im Schäferhof mit
108 bzw, B0 Plätzen wurde wegen fehlender Finanzierung nicht durchgeführt
(Samsche I9B2). Deshalb sind noch heute in beiden Einrichtungen je ein
Sozial-arbeiter tätig, wodurch erfolgreiche Arbeit selbst bei größerem
Engagement nur bei einem kleinen ?eil der Bewohner möglich ist. Man
kann diese 1BB plätze also nicht guten Gewissens einem sinnvollen
Angebot nach S 72 BSHG zurechnen.

Dementsprechend finden wir 1984 ein qualtftziertes stationäres Angebot
von 4I4 Plätzen für männliche und weibliche Hilfesuchende in Hamburg vor.
Bei einer geschätzten Zahl von 3000 alleinstehenden Wohnungslosen haben
nur I4e" die Möglichkeit, eine quallfrzierte stationäre Maßnahme nach S l2
z0 erha l ten.

Zum Vergleich: die BAJS stellt durch das Amt für Heime für den gleichen
Personenkrers 1452 P1ätze in Asylen und Lagern zur Verfügung, d.h.
ca. 50% des Personenkreises können auf diese Weise untergebracht werden.
Seit I9B2 wurden vom Amt für Heime sti l lschweigend 98 neue Plätze
geschaffen. Mit dem Neubau in Bergedorf wird die Kapazität der Lager-
und Asylplätze um weitere lLeo erhöht .

Momentan verfolgen Teile der BAJS die Strategie, durch gezielten Boykott
von Einrichtungen weitere Plätze im stationären S 72-Bereich abzubauen.
Sowohl das Sülau-Haus als auch das Carl Sonnenschein-Haus sind durch
Unterbelegung existentiell bedroht. In den Planungen unterschiedlicher
Teile der BAJS soll das Sülau-Haus dem Personenkreis nach S 39 BSHG
erschlossen werden ( im Interesse von RE 4) , während das Carl Sonnen-
schein-Haus ganz geschlossen werden soll (elanung von SH 3). Auf diese
Weise würden von den 4I4 plätzen weitere 48 = ca. 11% abgebaut werden.

Krit ikwürdig an der Gestaltung stationärer Maßnahmen nach S 72 durch
die freien Träger ist  der Umstand, daß von 4I4 qual i f iz ierten Plätzen

über die Hälfte (221 ) auf zwei Einrichtungen entfallen (Jacob Junker-
Haus und Bodelschwingh-Haus). Diese Einrichtungen sind mit 91 bzw. 130
Plätzen viel zo groß. Für männliche Hilfeempfänger stehen damit ledig-
l ich I20 plätze in kleinen und somit effektiven Einrichtungen zur Ver-
fügung. Ein Verlust von Sülau-Haus und Carl Sonnenschein-Haus würde
dieses Angebot auf 72 plätze verringern. Es hätten dann ganze
2,5 bis 3eo der männlichen al-leinstehenden Wohnungslosen die Möglich-
keit der Betreuung in einer kleinen Einrichtung nach S 72 BSHG.
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Zusanrnenfassend läßt sich feststellen, daß bereits heute das stationäre
Angebot nach S 72 BSHG in Hamburg ausgesprochen gering ist, gemessen
am potentiellen Bedarf von 3000 alleinstehenden Wohnungslosen. Zu fragen
bleibt daher, ob der notwendige Ausbau der Ambulanzen tatsächlich auf
Kosten des geringen stationären Angebots gehen soll, wenn gleichzeitig
13 Mio. DM für die Errichtung weiterer Wohnlager-Plätze aufgewendet
werden. Als skandalös müssen Bestrebungen bezeichnet werden, vorrangig
kleine Einrichtungen aus dem stationären Angebot herauszubrechen. Um
eine weitere Verschlechterung der Hilfen nach S 72 in Hamburg zu verhin-
dern, sollten die freien Träger alles daran setzen, ihre Kapazität
von I4e" nicht zo opfern, ohne daß eine sinnvolle Alternative entwickelt
und auf langfr ist iger f inanziel ler  Basis vertragl ich abgesichert  ist .

Tabelle 2

Das stationäre Platzangebot in Hanrburg

Freie Träger

Stand: Juni  1984

603
64

männlich
weibl ich

667

65

602
1BB

414

]354
+98

I452

+ 200

gesamt bis

Umwandlung
= Abbau um

3 1 . 1 2 .  B 3

in Plätze nach S 39 BSHG
10r3 !

gesamt  ab 1 .1 .  84
ohne ausreichende Betreuung

qualif izierte PläLze nach S 72 BSHG
= Kapazität für r4eo der alleinstehenden v{ohnunqslosen

48 inoffizielle Planung der BAJS betreffend Sülau-Haus
und carl sonnenschein-Haus = Abbau um weitere lle"

BA.]S

1982 ( LAc-zählung)
stillschweigende Neuschaffung von plätzen

gesamt 1984 plätze in Asylen und Lagern
= Kapazität für 50? der älleinsteheiden wohnungsrosen

Neubau in Bergedorf für 13 Mio. DM
= Kapazitätserweiterung um 14% !
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2.2.2.  Ambul-ante Stel len f  reier Träger

Das ambulante Angebot der freien Träger setzt sich aus drei Tagesaufent-
haltsstätten und vier Beratungsstellen zusarmen. Fast allen ist gemein-
sam, daß sie praktisch keinerlei f inanzielle Förderung durch die BA.IS
erfahren. Sie sind weitgehend angewiesen auf Spenden oder spezielle,
befristete Förderungen wie z.B. durch die "Glücksspirale" im Falle der
"Ambul-anten Hilfe e.V. " oder ABM-Stellen durch das Arbeitsamt.
Die einzel-nen Stellen nehmen, bedingt durch ihre Entstehung in den ver-
gangenen Jahren, recht unterschiedliche und rel-ativ spezialisierte
Aufgaben wahr.

Die drei Tagesaufenthaltsstätten verdanken ihre Existenz der Praxis
des Amts für Heime, die Ubernachter im "Pik Asn morgens bei jeder
Witterung auf die Straße zo setzen. Diese Vertreibung der Hilfesuchenden
eröffnete einen ungeheuren Bedarf an Aufenthaltstsätten während des
Tages. Dieser Bedarf wird durch die Erfahrung des Klientels bestärkt'
daß die Hilfe durch das zuständige Landessozialamt in der ABC-Straße
nicht geeignet ist, seine Lebenssituation wirksam zu verändern. Ein er-
heblicher Teil der alleinstehenden Wohnungslosen 1äuft konsequenterweise
weder das uPik As" noch das Landessozialant an. Die Tagesaufenthalts-
stätten erfüllen somit gegenwärtig ansatzweise die eigentl-ich dem Träger
der Sozialhilfe obliegenden Aufgaben der Beratung und persönlichen
Hilfe. Mehreren hundert Hilfesuchenden stehen dabei in drei Tagesaufent-
haltsstätten nur neun hauptamtliche Mitarbeiter (2.t. ABM-Stellen! )
gegenüber .

Bei einer derartig miserablen personellen Ausstattung kann eine Einglie-
derung zum Leben in der Gemeinschaft, die nachgehende Hilfen zwingend not-
wendig macht, aus verständlichen Gründen kaum geleistet werden. Die wich-
tigste Funktion der Tagesaufenthaltstsätten liegt somit in der Milderung
der schlinrnsten Aus:wirkungen von Armut und Obdachlosigkeit.

Die vi-er Beratungsstellen freier Träger, in denen insgesamt nur sieben
Mitarbeiter (incl. ABM-Stellen) tätig sind, nehmen unterschiedliche Auf-
qaben wahr.

Die Beratungsstelle des "Harnburger Fürsorge-Vereins" betreut entsprechend
den Zielen des Trägers Haftentlassene. Die Beratungsstelle wird häufig
von Hilfesuchenden aufgesucht, die von der BA,JS in Wohnlagern oder
nPensionen" untergebracht wurden und dann keine Hilfe mehr erhielten.

Die beiden Beratungsstel-len des Diakonischen Werks und der Caritas nehmen
entstehungsgeschichtlich bedingt die Versorgung von Hilfesuchenden mit
kurzfristigen Uberlebenshilfen wahr. Dies wurde notwendig durch die re-
striktive Form der Gewährung von Bekleidungshilfen durch das Landessozial-
amt und inrner wieder auftretende Engpässe im Möbellager der Freien
Wohlfahrtspflege.

Die Beratungsstelle der "Ambulanten Hilfe" versucht, eine stadtteilorien-
tierte Beratungsarbeit im Schanzenviertel zu install ieren. Hier soll eine
dauerhafte Integration der Hilfesuchenden in das Wohngebiet unter Zuhilfe-
nahme der Strukturen des Stadtteils erreicht werden.
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Inlie wir sehen, wurden die freien Träger anrbulant inrner dort tätigr rdo
die Mißstände des Hamburger Gesamthilfesystems für alleinstehende
It"/ohnungslose in eklatanter Weise hervortraten. Auf diese lrleise versik-
kern die ambulanten Bemühungen in der Milderung von Armut und sind vom
ziel der Eingliederung in die Geserlschaft weit entfernt.

fnsgesamt bleibt festzuhaLten, daß der in diesem Kapitel dargelegte
erschreckende Zustand des Hamburger Hilfesystems nur dadurch-mogiicht
wurde, daß sowohl auf Siten der freien TLäger als auch der BA.]S keine
qual tfizierten Vorstellungen über die Gestaltung eines bedarfsgerechten
Cesamthilfesystems f ür Hainburg vorlagen. Bevor in Kapitel 4. dör aktuelle
Diskussionsstand zur Neugestaltung des Hilfesystems äargestellt wird,
wollen wir im folgenden Abschnitt die bereits realisierien (negativen)
Änderungen der letzten Jahre aufführen.
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3. Veränderungen im Hilfesystem seit 19Bl

Wir werden im folgenden Kapitel einige Punkte ausführen, die aufzeigen,
in welchem tJmfang in den vergangenen Jahren Veränderungen des Hilfe-
systems einseitig durch die BAJS vorgenorTrnen wurden. Dabei werden wir
bis in das Jahr 1981 zurückgehen, in dem unter dem Stichwort "Fehlbele-
gungsdiskussion" ein beispielhafter Prozeß für behördliche Alleingänge
und Erpressungsversuche gegenüber den freien Trägern einsetzte.
Die Fachliche Wersung zum S 72 BSHG in ihrer Neufassung vom 26.10.82
wird ebenfalls Gegenstand unserer Betrachtung sein. Mit einem kurzen
Einstieg in ei-ne neuerliche Verhandlungsrunde zwischen frei-en Trägern
und dem Landessozialamt sowie einer komprimierten Aufstellung behördlicher
Veränderungen im Hilfesystem nach S 72 BSHG wird dieses Kapitel abge-
schlossen.

3. 1. "Fehl-belegungsdiskussion"

Die BAJS' vertreten durch das Landesamt für Rehabil i tation (RE), leitete
1981 die "Fehfbelegungsdiskussion" ein. Dabei wurde als off izieller Grund
die "Entfl-echtung stationärer Hilfe nach S 72 BSHG" angegeben. Um diese
Diskussion jedoch richtig einschätzen zo können, muß an bundesweite
Entwicklungen seit Ende der 70er Jahre, die Hilfen nach S 12 BSHG ein-
zuschränken, erinnert werden.

In dem vom "Fachausschuß III der Bundesarbeitsgemeinschaft der überört-
l ichen Träger der Sozialhilfe" vorgelegten Entwurf zor Gestaltung der
Hi l fe nach S 72 BSHG vom 1.4.78 sind Ansätze zu erkennen, die s ich später
in den verschiedenen Verwaltungsvorschriften der Länder und Konrnunen
niedergeschlagen haben, wie z.B.

Begrenzung stationärer Hilfe auf 18 Monate,
Neuregelung des Einsatzes von Einkonrnen,
Prior i tät  ambulanter Hi l fe.

Mit diesen Ernpf ehlungen wurde der Versuch unternonrnen, erstmals auf breiter
Ebene die Hilfe nach S 72 BSHG, des "Ausfallbürgschaftsparagraphen"
des BSHG, zurückzuschraubenr urn so die in Zeiten prosperierender Entwick-
lung der BRD großzügig angewandte Hilfe in besonderen Lebenslagen an die
nun vorherrschende Maxi-me staatlichen Sparens heranzuführen.
In Hamburg wurden erste Bestrebungen der BAJS ab Sonrner 81 erkennbar, die
Bnpfehlungen des "Fachausschusses der überörtl ichen Träger" znr Hilfe
nach S 72 BSHG umzusetzen.
Die Vorreiterrolle übernahm dabei das Landesamt für Rehabilitation, das zu
diesem Zeitpunkt mit einer Fragebogenaktion die freien Träger und statio-
nären Einrichtungen überraschte. Man wollte mit dieser Aktion eine Bestands-
aufnahme zu Konzepten, Struktur des Klientels und Praxis der Einrichtungen
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erstellen. Außerdem war geplant, operationalisierbare Kriterien für eine
veränderte Einweisungspraxis und die Uberarbeitung von fachlichen Weisungen
zu erhalten. Nur durch die spontane Einigkeit der Einrichtungen, die Frage-
bogenaktion zo sabotieren, konnte erreicht werden, daß ein gemeinsam mit
Vertretern der Behörde und der freien Träger besetzter Ausschuß zur Aus-
wertung der Befragungsaktion eingesetzt wurde.
Die mit dem Wort "merkwürdig" sehr milde umschriebene Verfahrensweise
der BAJS mit diesem Ausschuß so1l hier nicht behandelt werden. Eine aus-
führl iche Darstellung dieses Problems ist in dem "Diskussionspapier zum
Thema Bedarfsgerechte Strukturen des Gesamthilfesystems nach S 12 BSHG"
des Arbeitskreises Einrichtungen vom Mai 83 zü finden. An dieser Stelle
sollen nur die wesentl ichen punkte im Ablauf der "Fehlbelegungsdiskussion"
aufgeführt werden.

Im Sonrner lg3l verschj-ckt RE Fragebögen an die stationären Einrichtungen
mit der Bitte um Beantwortung. Die Einrichtungen lehnen die Bearbeitung
äb, da die Verwendung der Ergebnisse ungeklärt ist.

Am 31.8.81 einigen sich die inzwischen eingeschalteten freien Träger
mit der BA^IS, die Ergebnisse der Befragungsaktion gemeinsam aus-
zu!,/erten.

Auf,^rrgnrl der Einigung vom 31. B. Bl wird die Bef ragung von September bis
Dezember fg8l durchgeführt.

Am 2.2.82 l iegt der "Samsche-Abschlußbericht" ,  den RE intern erstel l -en
l ieß, in der BAJS vor.  Den freien Trägern wird der Bericht vorenthal ten.

Am 6 .L2.82, also zehn Monate nach Erstel lung des Auswertungsberichts,
trifft sich nach mehreren Anmahnungen der freien Träger zum ersten Ma1
die gemeinsame Auswertungsgruppe.

Im März I9B3 stellt die Auswertungsgruppe ihre Arbert ein, nachdem der
Auswertungsbericht auch weiterhin den freien Trägern vorenthalten
wurde. Stattdessen werden nur zusanmenhanglose Statrstikblätter von RE
zur Verfügung gestel1t. Für die BAJS stehen zu diesem Zeitpunkt nur noch
die Bereiche Fehlbelegung und Fehlfinanzierunq zür Diskussion.

Ablauf und Durchführung der "Fehlbelegungsdiskussion" verdeutl ichen,
daß die BAJS zo keinem Ze j-tpunkt wi rkl ich an einer gemeinsamen Aus-
wertung der Ergebnisse der Befragungsaktion interessiert war. Damit
stellte die Behörde erneut ihre Bereitschaft unter Beweis, die Bestim-
mungen des S 10 BSHG zu mißachten, in denen die Träger der Sozialhilfe
zuy Zusammenarbeit mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege ver-
pfl ichtet werden.
Entgegen der Vereinbarung, die Ergebnisse der Befragungsaktion nach
gemeinsamer Auswertung in eine neue Fachliche Weisung zu S 72 BSHG
einzuarbei ten, setzte die BAJS am 26.I0.82 die neue Fachl iche Weisung
in Kraft. Wie bereits erwähnt, traf sich die Auswertungsgruppe erst-
mal ig  am 6. I2 .82,  a lso Wochen später .
Das Bild wird schließlich abgerundet durch die Tatsache, daß die BAJS
nach dem Scheitern der Auswertungsgruppe im April 83 durch Einzelver-
handlungen mit stationären Einrichtungen versuchte, die Mischbelegung
nach SS J2, 11, 39 und 68 in or ig inären Ei-nr ichtungen nach S 72 durch-
zusetzen.
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3.2. Neue Fachliche weisung zo s 72 BSHG vom 26.r0.82

rn der Hamburger Fachlichen weisung zu S 72 BSHG vom 26.I0.82 finden
sich eindeutig jene Ansätze wieder, die richtungsweisend in dem in
Punkt 3. 1. erwähnten Entwurf des "Fachausschusses der überörtl ichen
Träger" erarbeitet wurden. Die Hamburger Fachliche Weisung weist
darüberhinaus erhebliche Abweichungen gegenüber der fntention des Gesetz-
gebers auf (v91. Roscher 1983).

In der Definit ion des Personenkreises wird der gesellschaftsbezogene
Begriff der besonderen Lebensverhältnisse durch zwei stark individuali-
sierende Begriffe "Lebensweise" und "psychischer Zustand" - ergänzt.
Damit wird versucht, die Ursache für die besonderen Lebensverhälinisse
und die daraus resul-t ierenden sozia1en Schwierigkeiten vorrangig in der
Person begründet zo sehen. Die ursprüngliche fntention des Geseizgebers,
mit der Hilfe nach S 72 BSHG eine Hilfeform anzubieten, die auf die
Probleme der modernen Industriegesellschaft reagiert, wird durch die
Fachliche Weisung weitgehend aufgehoben.

Problematisch ist die j-n Punkt 3 der Fachlichen V{eisung formulierte
Nachrangsregelung gegenüber ancleren Hilfeformen des BSHG. Am Sinngehalt
des S 72 vorbei hat diese Regelung lediglich zum Ziel, die Koordinations-
schwierigkeiten der Sozialverwaltung zu 1ösen.

Abweichend vom S 12 Abs.2 bietet punkt 4 der Fachlichen Weisung die
Möglichkeit, die Gewährung materieller Hilfen einzuschränken. Der hier
expl :-zl-L genannte Hinweis auf die Anwendung vorrangiger paragraphen
des BSHG in sol-chen Fällen erweist sich insbesondere bei der anwendung
von S 15a BSHG als Paradoxum: mater iet le Hi l fe,  z.B. zur Erhal tung Oei
Wohnung, wird Alleinstehenden in Hamburg verweigert. Damit l iegt äin
eindeutiger verstoß gegen S B der vo zu s 12 BSHG vor.
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4. Aktuelle Verhandlungen zur Neugestaltung des Hilfesystems

Nachdem wir das Hamburger Hilfesystem in seiner Gesamtheit (2.) und die
Veränderungen in der Hi l fe sei t  1981 (3.)  dargestel l t  und bewertet  ha-
ben, soll nun auf die aktuelle Verhandlungsrunde zur Neugestaltung des
Hilfesystems eingegangen werden, die wie folgt zustande kam:

Nach dem Scheitern der "Fehlbelegungsdiskussion"setzte sich bei den
meisten Beteil igten die Einsicht durch, daß in Hamburg eine eualif i-
zierung des Hilfesystems dringend erforderl ich ist und daß dies nur
möglich sein wird' wenn auch strukturelle Veränderungen in größerem
Umfang vorgenommen werden. Begünstigt wurde dieses Umdenken auch durch
die Ausstellung "Wohnsitz Nirgendwo", die von einem Großteil der Hanrbur-
9er Fachöffentl ichkeit im sozial-en Bereich besucht wurde und die sich
in Hamburg durch eine zusätzliche Dokumentation und Darstellung Hanbur-
ger Verhältnisse auszeichnete. Dieser insgesamt a1s posit iv zu bezeich-
nenden Wandlung kam außerdem zugute, daß nach dem Scheitern der "Fehlbe-
legungsdiskussion" die Planungskompetenz für den Bereich des S 72 BSHG
(wieder) vom Landesamt für Rehabil i tation (RE) auf das Landessozial-
amt ( SH ) wechselte. rnsbesondere hier hatte sich die grundlegende prc-
blemsicht über die Lebenslagen alleinstehender Wohnungsl-oser inzwischen
zumindest in Teilen entscheidend geändert, so daß gegänüber der Freien
Vtrohlfahrtspflege das fnteresse bekundet wurde, unter fachlichen Gesichts-
punkten das Hamburger Hilfesystem zo qualif izieren. Dabei wurde aber auch
betont, daß alle Qualif izierungsbestrebungen an eine Wahrung der Kosten-
neutralität im Gesamtetat für den S 72 BSHG gebunden seien. Al-s Grund
hierfür wurde angegeben, daß die Behörde finänzielle Ausweitungen in
diesem Bereich für polit isch zvr Zeit nicht durchseLzbar halte. Die Be-
hörde würde es auch für erforderlich halten, mit den gemeinsamen planungen
so schnell wie möglich zu beginnen.
Auf diese Mitteilung hin wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Freien
i'Vohlfahrtspf lege ein "Ausschuß Gef ährdetenhilfen gebildet. Vertreten
waren (und sind) dort Mitglieder des Hauptausschusses der Freien V{ohl-
fahrtspflege und Praktiker der Arbeit aus den einzelnen Verbänden. Nach
der Besetzung des Ausschusses konnten die Gespräche zwischen diesem
"Ausschuß Gefährdetenhilfe" und Vertretern des Landessozialamtes beqin-
nen.

Wir werden nun im folgenden versuchen, diese Gespräche bis zum heutigen
Stand darzulegen. Des besseren Verständnisses und iJberblickes wegen
werden die wichtigsten Vorschläge beider Seiten in einer Ubersicht
dargestellt, bevor eine Bewertung der Vorstellungen und der Herangehens-
weise an die problematik erfolgt.
Um diese neuerliche Verhandlungsrunde und die Vorgehensweise besser zo
verstehen und einordnen za können, muß jedoch zovor noch auf die Erwar-
tungen und Voraussetzungen beider Sei-ten zu Verhandlungsbeginn eingegan-
gen werden.

Klar und beiden Sei-ten gemein war nur das generelle ziel, nämlich der
feste Wille zum Auf- und Ausbau qualif izierter anrbulanter Hilfen für
alleinstehende wohnungsl-ose Menschen. Wesentlich mehr \^/ar bei Verhand-
lungsbeginn an gemeinsamen Vorstellungen nicht vJ registrieren.
Darüberhinaus lagen jedoch auf beiden Seiten unterschiedliche Sach-
zwänge, Vorstellungen und fnteressen vor.
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Das Landessozialamt hatte zuvor große Ankündigungen gemacht; eualifi-
zierung des Gesamthilfesystems unter Heranziehung neuester Erkenntnisse
und Forschungen zu diesem Problem. Große Ankündigungen ziehen bekanntlich
große Erwartungen nach sich. Dies ist geschehen, obwohl das Landessozial-
amt in seinem Handlungs- und in seinem konzeptionellen Spielraum erheb-
lich eingeschränkt ist. Die Wahrung der Kostenneutralität haben wir eben
schon erwähnt. Eine noch folgenreichere Einengung des Handlungsspiel-
raumes stellt die Tatsache dar, daß das Landessozialamt nicht ohne wei-
teres in die Zuständigkei t  des Amtes für Heime (HA) eindr ingen darf .
HA hä]t jedoch die meisten Unterkunftsplätze für alleinstehende
Wohnungslose in Hamburg berei t  (vgl  .  2.1.  ) .  Als Dri t tes ist  zo bemerken,
daß das Iandesamt für Rehabil i tation (RE) gegenüber den stationären Ein-
richtungen der freien Träger ej.ne eigene Polit ik verfolgt (vgl. eben-
fa1 l s  2 .1 , .  )  .
Auf Seiten der freien Träger l iegen ähnliche Bedingungen vor. Hier sind
vor allem die unterschiedlichen Interessen der beteil igten verschiedenen
Verbände, Träger, rnstitutionen und Personen zo berücksichtigen. Auch die
Konkurrenzsituation in Bezug auf die herkönnnliche und vor allem a)-
künftige Aufteilung des "S 72-I4arktes" dürfte keine unwesentl iche Rolle
ryielen. Hinzu kommt der Aspekt, daß mit der eventuellen Aufgabe statio-
närer Einrichtungen ein gleichzeiti-ger Machtverlust befürchtet wird.
Die freien Träger gingen außerdem aufgrund ihrer Vorerfahrungen mit der
BAJS mit einer nicht geringen skepsis in die verhandlungen.

Diese Vorgaben auf beiden Seiten bestinnnen auch zu einem nicht unerheb-
lichen Teil sowohl das gemeinsame Nachdenken ( "Scheren im Kopf") als auch
den Verhandlungsverlauf, in dem sich das Landessozialamt durch seine
großen Ankündigungen allen Seiten gegenüber zusätzlich unter einen enormen
Handlungs- und Zeitdruck gesetzt hat.
Nachdem bereits viel erörtert und debattiert wurde, scheint sich diese
Runde erst allmählich den eigentl ichen Inhalten und problemen zu
nähern das Landessozialamt wil l  ledoch schon zum 1.1. 85 mit einer Neu-
ordnung der Praxis beginnen.
Die folgende lJbersicht zeigt die bisher gemachten Vorschläge in einer
Gegenüberstel lung .
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Vorschläge der Behörde

Dezentralisierunq von

Die bestehenden stationären
Einrichtungen der freien Träger
sollen durch Auslagerung von
Bettplätzen Wohnraum außerhalb
anmieten. Dieser Wohnraum soll
in Form von Einzelwohnungen
oder Wohngemeinschaften ge-
staltet und durch das vorhande-
ne pädagogische Personal
betreut werden.

Taqesau f enthal t sst ät ten

D en Tagesauf enthal t sstätten
"Herz As" und Bundesstraße

Vorschläge der freien Träger

Tagesauf enthal tsstät ten

Der Ausbau der bestehenden
Tagesauf enthaltsstätten durch

sollen Beratungsstellen organisa- personell-e Verstärkung wird zvr
torisch und personall angeglie- längerfristigen persönlichen
dert werden. Diese sollen in räum- Betreuung gewünscht.
licher Nähe zu den Tagesaufent-
hal tsstät ten längerf  r ist ige
Betreuung und Beratung anbieten.

Ambulante Beratungsstellen Ambulante Beratungsstellen

Die Behörde schlägt den Ausbau Die freien Träger schlagen die
und die Förderung der bestehenden Einrichtung von flächendeckenden,
Beratungsstelle der "Ambulanten stadtteilorientiert arbeitenden
Hilfe" vor. Beratungsstell-en in ganz Hamburg

vor .

Abbau bei großen Einrichtungen Bettplatzreduzierung im
Bodelschwingh-Haus

Die großen stationären Ein- Die freien Träger schlagen konkret
richtungen mit Vollversorgung sol- eine BettplaLzreduzierung im
len zu Gunsten eines Ausbaus von Bodelschwingh-Haus um rund 35 Plät-
anbulanten Dienststellen einen ze vor. Die dadurch freiwerdenden
Kapazitätsrückschnitt vollziehen. Mittel müßten aber in jedem Fall
Durch die höhere Effr'zrenz der im ambulanten Bereich verwendet
anrbulanten Stel l-en werde eine werden .
Qual tftzierung des Gesamthilfe-
systems erreicht.
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Vorschläqe der Behörde

Schließen von Zugangsschleusen

Im Rahmen der Verbesserung des
Gesamthilfesystems möchte die Be-
hörde genau untersuchen, welche
Zugangsschleusen zurn l{ilfesystem
existieren. Diese sollen oann durch
Gewähr ung nicht- ausgrenzender
Hilfen soweit wie möqlich qeschlos-
sen werden.

S 15a BSHG

Die Behörde strebt die Uberarbei-
tung der Fachlichen Weisung zu
S 15a BSHG mit dem Ziel ärr
künftig dem Wohnraumverlust von
Alleinstehenden durch die An-
wendung des S 15a verstärkt entge-
qenwirken zu können.

(Die "Lei ts te l le  für  soz ia le Dienste"
wurde inzwischen aufqelöst. )

Vorschläge der freien Träger

Schl-ießen von Zugangsschleusen

Da die Zugangsschleusen zum Hilfe-
system nachweislich vor allem im
behördlichen Bereich angesiedelt
s ind (z .e.  Haf t  ,  Psychiatr  ie ,  Kran-
kenhaus ) , fordern die freien Trä-
ger die BAJS auf, verstärkt An-
strengungen zu unternehmen' die
Einschleusung in ihrem Einflußbe-
reich zu unterbinden und andere
Behörden (Justiz, Gesundheit, B€-
zirke) zu veranlassen, ihrerseits
dasselbe zu tun.

S 15A BSHG

Die freien Träger halten die Ver-
änderung der Fachlichen Weisung
zv S 15a BSHG für dringend erfor-
der l ich.  Die Hi l fe  gemäß
S 15a BSHG muß künft ig auch Allein-
stehenden zur Verfügung gestellt
werdenr uff i  effekt ive Möglichkeiten
zur Verhinderung von Obdachlosig-
keit  ztJ erhalten.

Wohnlaqer des Amts für Heime

Das Landessozialamt soll darauf
hinwirken, daß die Lager des eben-
fal ls zur BAJS gehörigen Amts für
Heime alsbald aufgelöst werden.
Dies kann bzw. sol l te zumindest
schr i t tweise er fo lgen.

" l ,S-Pro jekte"  in  a l len Bezi rken

Das von der  "Lei ts te l le  für  soz ia le
Dienste " ( LS ) im Bezi rk Hamburg-
Ir4it te durchgeführte Modellprojekt
zür Verhinderung von Obdachlosig-
kei t  ha l ten d ie f re ien Träger  für
ermutigend und wünschen die Er-
r ichtung g le icher  Pro jekte in  a l1en
Beztr ken .
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Vorschläge der Behörde

Kombination von Hilfeangeboten

Die Behörde schlägt den freien
Trägern vor, daß die Beratungs-
stellen und die Tagesaufenthalts-
stätten künftig Wohnraum, Arbeits-
plätze auf dem zweiten Arbeitsrnarkt
und Beratung zusammen anbieten.
Dies biete Einflugmöglichkeiten
auf das Verhalten der Hilfeemp-
fänger am Arbeitsplatz und in der
Idohnung. Die Wohnungen sollen von
den Trägern angemietet werden;
die Hilfeempfänger schließen mit
der Beratungsstelle Untermietver-
träge ab. Ggf. können sie die
lriohnung später eigenständig über-
nehmen.

Finanz ierungsmodel 1e

fm Verlauf der Gespräche wurden
von den Vertretern des Landessozi-
alamts verschiedene Modelle zur
Finanzierung der Veränderung
des Hilfesystems gemacht:
- Die stationären Einrichtungen

errichten Außengruppen und
rechnen die Kosten über geson-
derte Pflegesätze ab.

- Die bestehenden Beratungs-
und Tagesaufenthal tsstel_ len
erhalten z.T . Zuwendungsmittel,
\,venn ihre Arbeit von der Behörde
als sinnvol-l angesehen wird.

- Die ambulanten Dienststellen
werden durch Pflegesätze für
Hilfeempfänger in angemietetem
Wohnraum finanziert.

- Durch Umschichtung von finanziel-
len Mitteln aus dem stationären
in den ambufanten Bereich kann
eine Veränderung des Hilfe-
systems in größerem Ausrnaß
durchgeführt werden. Dazu bedarf
es nach Ansicht der Behörde einer
polit ischen Entscheidung durch die
Bürgerschaft, die angestrebt wird.

Vorschläge der freien Träger

Finanz ierungsmodel Le

Die freien Träger haben in den Ge-
sprächen keine eigenen Finanzie-
rungsrnodelle angeboten. Es wird jedoch
nur die Möglichkeit der Umschichtung
vom stationären in den arnbulanten
Bereich für praktikabel gehalten.
Die von Seiten der Behörde einge-
brachte Bedingung der Kostenneutrali-
tät bewerten die freien Träqer al-s
fragwürdig.
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Bei der Bewertung der Vorschläge, die von der Behörde und den freien
Trägern zur Veränderung des Hilfesystems gemacht wurden, kann man sich
des Eindrucks nicht erwehren, daß hier über weite Strecken aneinander-
vorbeigeredet wurde. Dieser Eindruck wird auch durch die z.T. vorhan-
denen Ubereinstinrnungen nicht beseitigt. Als Erklärung bietet sich der
tlmstand äor daß die zu Beginn der Verhandlungen gegenseitig angenonnnene
Gleichheit der rnteressen von Behörde und freien Trägern tatsächlich
garnicht exist iert :
- Während der Spielraum des Landessozialamts durch die Vorbedingung der

Kostenneutralität eingeengt ist, sind die freien Träger (noch) zu
stark in dem Bestreben nach "Besitzstandswahrung" verfangen.

- Es fehlt seit Beginn der Verhandlungen die Verständigung auf einen
gemeinsamen Zielkatalogr än dem sich Veränderungsvorschläge aus-
r ichten sol len.

Die Ungleichheit der rnteressen läßt sich zum Beispiel am Vorschlag der
Behörde verdeutl ichen, die f reien Träger sollten Vrlohnung, Arbeit und
Beratung als "Paket" anbieten. Während die freien Träger bei ihren
konzeptionellen Vorstellungen gemäß S 72 Abs. 2 BSHG die Beratung und
Vermittlung von normalem Wohnraum in den Vordergrund stellen, verfolgt
die Behörde das Interesse, den zweiten bzw. dritten Arbeitsrnarkt erheb-
lich auszubauen. Auch hier kam eine Einigung über den tatsächlichen, vor-
rangigen Bedarf des Personenkreises nicht zustande, so daß unterschied-
liche methodische Ansätze der Arbeit mit alleinstehenden V'lohnungsl-osen
die Folge sind:

Die freien Träger heben das Prinzip der Freiwil l igkeit bei der Annahme
von Beratungsangeboten hervor.

Die Behörde wil l  Gewaltstrukturen zementieren, indem sie die Funktionen
von Vermieter, Arbeitgeber und Berater miteinander verbindet. Im Ergeb-
nis stellt ein solches Modell nichts anderes als eine moderne, weil
dezentral is ierte,  Arbei terkolonie dar.

Di-e Verhandlungen zwischen den f reien Trägern und dem l.andessozial-amt
können nur dann in ein sinnvolles Planungsverfahren übergehen, wenn
folgende Schritte nacheinander gemeinsam vollzogen werden:

1. Ermitt lung des tatsächlichen Bedarfs der alleinstehenden Wohnunqs-
losen (v91.  Kapi te l  1 . ,  insbesondere 1 .5 . )

2.  Analyse des bestehenden Hi l fesystems (vgl .  Kapitel  2.)

3. Erstellung eines Zielkatalogs zur Verwirklichung bedarfsgerechter
H i l f en  ( v91 .  Kap i t e l  5 .2 . )

4. Detail l ierte Vorschläge zur Reform des Hilfesystems, basierend auf
den Ergebnissen der ersten drei  Schr i t te (vgl .  Kapitel  5.3.  )

Im bisherigen Verhandlungsverlauf beschränken sich beide Seiten auf die
vierte Stufe; das Planungsverfahren kann aber nur dann von Erfolg be-
schieden sein, wenn vor der Einbringung von konkreten Vorschlägen in
den ersten drei Schritten Konsens erzielt wurde.
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5. Vorschläge zor Entwicklung eines bedarfsgerechten Hilfesystems

5. 1. Vorbemerkung

Der gegenwärtige stand der verhandrungen ( september l9B4 ) zwischen dem

Iandessozialamt und den freien Trägern ist nach unseren rnformationen

von einem scheinbar unüberbrückbarÄn widerspruch gekennzeichnet, dessen

wesentliche Inhalte folgende sind:

- Die Behörde wil l  (und muß?) ihre Vorstellungen von anbulanter Arbeit

bereits ab 1gB5 fIächendeckend in ganz Hamburg realisieren- Dies soll

als ,,großer Wurf ,, passieren und duich die Schließung mehrerer statio-

närer Einrichtungeä, flankiert von BettplaLzreduzierungen in anderen

Einrichtungen, eimöglicht werden. Konkrete und verbindliche Zusagen

über die gieiärrzeitige Beseitigung der katastrophalsten Mißstände

staatlicher Hilfe ( Lager und "Fik As" ) können jedoch nicht gegeben

werden.
- Die freien Träger schrecken vor einer so radikalen und vor allem unsi-

cheren vorgeheÄsweise zurück, da darüberhinaus nach ihrer Ansicht weder

eine gesicÄerte Finanzierung der Beratungsstellen zugesagt werden

kann noch eine befriedigendö Lösung der Rahmenbedingungen ambul-anter

Arbei t  (2.8.  wohnungskont ingent )  vor l iegt.

Damit ist eine äußerst verfahrene Verhandlungssituation gegeben' vor

allem deshalb, weil sich einerseits das Landessozialamt ohne erkennbaren

Anlaß selbst unter enormen Erfolgsdruck gesetzt hat und deshalb einen
,,Gesichtsverlust,, befürchten muß und scheut. Andererseits sind die f reien

Träger durch den vom Landessozialamt produzierten Erfolgsdruck und die

daraus resultierende Verhandlungsweisä oer Behörde in eine derart defen-

sive Rolle geraten, die dazu führen kann, daß eigene vorstellungen und

Bemühung"n ürn Effektivierung des Hamburger Hilfesystems zwangsläufig

in den Hintergrund treten müssen. Man muß in dieser Situation also

begründet befürchten, daß sachliche Lösungen (wieder einmal) auf der

Strecke bleiben.
wir werden deshalb aus der sicht der praxis im folgenden versuchen,

einen gangbaren weg aufzuzeichnen. Dabei werden wir einerseits inrner

den in dieser Arbeit aufgezeigten Gesamtzusamrnenhang der Harnburger

situation berücksichtigeÄ, anäererseits uns aber auch inrner an dem zor

Zeit Möglichen und Machbaren orientieren. Der im weiteren Verl-auf dieses

Kapitels (vgl. 5.4. ) unterbreitete Vorschlag hat auch expl l.zit z'sm ziel,

beide seiten aus der verfahrenen Verhandlunössituation herauszuführen

und damit den ersten Einstieg in Richtung auf ein bedarfsgerechtes

Gesamthilfesystem zu ermöglichen.

Bevor wir zur Entwicklung und Darstellung unseres konkreten vorschlages

konrnen, wolIen wi*ns"rö Vorgehensweise in diesem Kapitel erläutern'

vüir werden dabei entsprechend des am Ende des letzten Kapitels ent-

wickelten Planungsverfahrens vorgehen. Deshalb werden wir zunächst noch

einmal die Bedarfs lage der Betroi fenen komprimiert  verdeut l ichen(5.2') ,
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bevor wir unter Berücksichtigung der von uns gefertigten Analyse des
Hanrburger Hi l fesystems (v91. Kapitel  2.)  einen grundsätzl ichen Ziel-
katalog zur Verwirklichung bedarfsgerechter Hilfen entwickeln
werden (5.3. ). Daran anschließend unterbreiten und begründen wir einen
konkreten Vorschlag ( 5.4. ) , den wir außerdem zusammengefaßt in einer
Ube rs i ch t  da rs te l l en  (5 .4 .8 .  ) .

5.2.  Verdeut l ichunq des Hi l febedar fs

Unter 1.5.  hatten wir  Prämissen für die zukünft ige Gestal tung der Hi l fen
für alleinstehende Wohnungslose genannt:

- Die Hilfe für al-leinstehende Wohnungslose hat grundsätzlich und für
alle Betroffenen an dem Zustand der Wohnungslosigkeit etwas zo ändern.
Ziel jedes Hilfeprozesses ist die eigene Wohnung. Erst dort können
Hilfeprozesse abgeschlossen werden.

- Das Leben alleinstehender Wohnungsl,oser muß im Verlauf des Hilfeprozes-
ses auf eine dauerhaft gesicherte Existenzgrundlage im Rahmen gesetzli-
cher Möglichkeiten gestellt werden. Das ist Voraussetzung und Basis
eines dann wieder möglichen Lebens in der Gemeinschaft.

Die Hilfe für alleinstehende Wohnungslose hat dafür Sorge zu tragen,
daß sich für die Betroffenen reale Möglichkeiten eröffnen, aus ihrer
sozialen Isolation herauszukornnen "

Ausgehend von diesen Prämissen ( im folgenden kurz "Wohnung" , nmaterielle

Absicherung" und "Uberwindung sozialer Isol-ation" genannt) werden wir die
Bedingungen bedarfsgerechter Hilfen genauer zü kennzeichnen versuchen.

Wohnung

Ohne Vorhandensein oder Verfügbarkeit über eine ausreichende Zahl von
i,rlohnungen wird es immer Wohnungsl-ose geben. Die Problematiken des Ham-
burger Wohnungsmarktes sind öffentlich bekannt und sollen hier nicht
diskut iert werden . Wi r sind auch der lt4einung, daß dieses Problem nicht von
Sozialarbeitern ge1öst werden kann. Es handelt sich hier um ein zentral-es
polit isches Problem, das auch al-s solches nur ge1öst werden kann.
Voraussetzung dafür ist natürl ich, daß eine polit ische Lösung tatsäch-
lich gewollt und auch durchgesetzt lvird.
Auf der Ebene der Sozialarbeit für alleinstehende wohnungslose Personen
ergeben sich entsprechend dem Bedarf drei Aufgabenschwerpunkte:
- Verhinderung von Wohnungsverlust
- Wohnungsvermitt lung im Anschluß an institutionelle Unterbringung
- V{ohnungsvermittlung für akut Wohnungslose

Sozialarbeit erfüllt diese drei Aufgabenschwerpunkte nur dann befrie-
digend, u/enn a1le drei paral1e}, gleichzeitig und am tatsächlichen Ort
des Problems wahrqenormen werden.
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Dauerhafte materielle Absicherung

Die Angemessenheit des Warenkorbes als Grundlage für die Berechnung der
Regelsätze wird zur Zeit wieder einmal intensiv diskutiert. Diese öis-
kussion soll an dieser Stelle nicht wiederholt oder um einen neuen Bei-
trag ergänzt werden.Wir woll-en aber klar zum Ausdruck bringen, daß aus
der Sicht der Praxis die jetzt gült igen Regelsätze in keinäm Fall als auch
annähernd ausreichend bezeichnet werden können.
Beim Personenkreis der al-leinstehenden V{ohnungslosen ist darüberhinaus
festzustellen, daß "normale BSHG-Leistungen" itrm entweder verwehrt oder
oder aber nur in sehr eingeschränkter und restriktiver Weise angeboten
werden. Das die Hilfe bestinnnende Vorurteil, "die könnten )a, wänn sie
nur wo1lten", also im Klartext "faules Pack", bestinrnt in vielen Fällen
immer noch die Hilfemaßnahmen.
Das Ergebnis solcher Maßnahmen, "Verfolgung mit Arbeit", darf auf dem
Hintergrund der bisherigen Erkenntnisse zum Gesundheitszustand der Betrof-
fenen in keinem Fall meÄr weitergeführt werden.
Um einer bedarfsgerechten Hilfe in Form von dauerhafter materieller
Existenzabsicherung näherzukonunen, ist also auf der Ebene des BSHG
eine extensive Gesetzesanwendung mit der Ausschöpfung all-er Möglichkeiten
zwingende Voraussetzung. Das gleiche gilt natürlich irir das AFG, Renten-
leistungen etc.

Uberwindung sozialer Isolation

Die soziale fsol-ation der Betroffenen stellt eine nicht zu bestreitende
Tatsache dar. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, müssen alle Versuche
herkönrinlicher Hilf epraxis, hieran Grundlegendes zv ändern, als gescheitert
bezeichnet werden.
fm Gesetzestext des S 72 BSHG wird für die Überwindung der sozialen
fsolation der Ausdruck "Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft"
gewählt. Das bedeutet, für die Betroffenen soweit wie möglich wieder
Bedingungen gesellschaftl icher Normalität herzustellen. Gesel-lschaftl iche
Normal-ität kann nur erreicht werden durch Leben in eigener Wohnung,
Absicherung der materiellen Existenz und zusätzliche Äusnutzung 

":i*t-licher Angebote der Begegnung. Diese Begegnung findet normalerweise in
Hausgemeinschaften , Stadttei lgemei nschaften , St raßengemeinschaften ,
Gemeinden, Sportvereinen usw. statt. Nur diese ttormalität kann auch als
Bedarf und damit ziel jeglicher Hilfe gemeint sein.
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5. 3 . Grundsätzl iche Z i-ele der Neugestaltung des Hilfesystems

Wie in Kapitel 4. bereits er1äutert, sind konkrete Veränderungen des
Hilfesystems ebenso wie die Planung solcher Veränderungen nur auf der
Grundlage eines Konsenses über die grundsätzlichen Ziele bedarfsgerechter
Hilf e f ür all-einstehende Wohnungslose mög1ich .
Auf der Grundlage der von uns ermittelten Bedarfslage und Prämissen
sind vier grundsätzl iche Ziele zu formul ieren:

1. Die Zugangswege in die Wohnungslosigkeit sind zu schließen.
Aufgrund der vorl iegenden Erkenntnisse gilt dies insbesondere für die
von institutioneller Unterbringung betroffenen Personen, die in deren
Folge obdachlos werden (Haft, Krankenhaus, Psychiatrie), aber auch für
alle alleinstehenden Menschen, die in den Bezirken ihre Wohnung ver-
l i e ren  ( v91 .  Tab .  I ) .

2. Alle Lager und das Asyl des Amtes für Heime müssen aufgelöst werden.
Di"e Unterbringung in den Lagern ( "Wohnunterkünften" ) verhindert eine
tatsächliche Hilfe für die Betroffenen und sichert lediglich die
Ghettoisierung von Armut in einer unter Legitimationsdruck stehenden
Gesel lschaft .

3. In allen Stadtteilen werden ambulante Dienste eingerichtet' die fol-
gende Aufgaben wahrnehmen (v91. Ehlers 1983):

a. Vorsorge = Verhinderung von Wohnungsverl-usten in Zusanrnenarbeit
mit den Bezirks- und Ortsämtern bei offensiver Anwendung des
des S 15a BSHG auf Alleinstehende.

b. Betreuung akut Wohnungsloser

c. Nachsorge für im Stadtteil bereits in Wohnungen vermittelte
Hi lfeempfänger

d. Angebot al1er im S 72 BSHG vorgesehener Hilfemaßnahmen, insbesondere
persönlicher Hilfe

4. Es werden keine stationären Einrichtungen herkönrnlicher Art mehr be-
nötigt. Sinnvolle und effektive Hilfe für alleinstehende Wohnungslose
ist nur durch ambulante Beratungsstellen durchzuführen. Erst nachdem
der inrnense Druck von den stationären Einrichtungen genommen worden
ist, ihre "besseren Betten", ihren "Ersatzwohnraum" mit dem Angebot
sozialpädagogischer Hilfe koppeln zu müssen, können sich eigentliche
und sinnvol le Aufgaben stat ionärer Hi l fe herauskr istal l is ieren.
Nach heutigem Erkenntnisstand und heute möglicher Bedarfsermittlung
könnten folgende Bereiche rel,evant und notwendig sein:
- Gästehäuser für nicht sofort in Wohnungen vermittel-bare Menschen.

Eine solche vorübergehende Unterbringung von Hilfesuchenden wird
nach wie vor notwendig sein. Unter dem Gesichtspunkt menschenwürdiger
Hilfe von Anfang an ist es überhaupt nicht tolerierbar, diese Unter-
bringung den "Pensionen" des Gastronomie- bzw. Prostitutionsgewerbes
zu überlassen.

- Gästehäuser für langjährig Wohnungslose und Stadtarme, in denen diese
von den Folgen ihrer langjährigen Armut genesen. Der Aufenthalt muß
so lange dauern, bis von den Betroffenen eine Vermittlung in eine
eigene Wohnung oder anderswo hin gewünscht wird.

Kleinsteinrichtungen mit speziellen Trainingsprogrammen, insbesondere
für Junqerwachsene.
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Ausgehend von diesen vier grundsätzlichen Zielen stellen wir nun
ein Modell zur Veränderung des Hilfesystems vor, das sich diesen Zielen
in Stufen nähern soll. Es soll hier die erste Stufe in Verbindunq mit
dem Ausblick auf die zweite Stufe vorgeschlagen werden.

5.4. Vorschläge zum Einstieg in ein anbulantes Hilfesystem

5.4 .1 .  Pe rsonenk re i s

Das ambulante Hilfesystem soll grundsätzlich allen al-l-einstehenden
Wohnungslosen, also Männern und Frauen, zor Verfügung stehen.
Bezüglich des Personenkreises der "Jungerwachsenen" muß mit dem tandes-
amt für Rehabilitation eine Regelung getroffen werden, da dieses Amt
nach der internen Gliederung der BAJS für die Jungerwachsenen zuständig
ist.Schon jetzt muß mit Uberlegungen begonnen werden, wie wohnungslose
Familien an das ambulante Hilfesystem nach S 72 BSHG angeschlossen
werden können.

5 .4 .2 ,  Z i e l

Die ambul-anten Beratungsstellen sol-len eine stadtteil-orientierte Arbeit
anbieten, die langfrl-stig f lächendeckend in ganz Hamburg errichtet wird.
Ausschl-aggebend für die Standorte der Beratungsstellen sind nicht histo-
r isch bedingte Eintei lungen der Stadt wie z.B. die Bezirksgrenzen.
Die Beratungsstellen müssen vielmehr dort angesiedelt werdenr wo zum
einen Wohnungslosigkeit auftritt und zum anderen die Struktur und das
Wohnungskontingent des Gebiets eine stadtteilorientierte Arbeit erfor-
derlich machen und ermöglichen. Als Fernziel müssen wir in Hamburg von
mindestens zehn Beratungsstellen ausgehen.

5 .4 .3 .  A rbe i t swe ise

Die Sozialarbeiter der Beratungsstellen führen vorwiegend Einzelfall-
arbeit durch. Im Zuge der Nachsorge wird die Arbeit in hohem Ausmaß in
den Wohnungen der Klienten durchgeführt. Daneben wird in gewissem Umfang
Straßensozialarbeit geleistet, um Kontakte zo akut Wohnungslosen im
Stadttei l  herzustel len. Die Sozialarbei ter Leisten in diesen Fäl len, wie
auch in Fällen von Vorsorge, die Erstberatung der Klienten. Wegen der
Gröge der Stadt Hamburg erscheint eine "Zentrale Beratungsstelle", wie
sie in anderen Kommunen betrieben wird, nicht sinnvoll. Aus dem gleichen
Grund ist auch zentrale Erstberatung abzulehnen. Die Erstberatung soll
dort durchgeführt werden, wo die Problematik auftritt.
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Neben der Einzelfallarbeit bieten die Beratungsstellen auch Gruppenarbeit
an. Zu denken ist hierbei an Seminare zu den Bereichen Haushaltsführung,
Sozialhilfe und Arbeit. Auch bei der "Hilfe zor Begegnung und zor Ge-
staltung der Freizeit" werden Gruppenangebote gemacht.

Grundsätzlich führen die Beratungsstellen Hilfe gemän S 72 BSHG durch,-
die Aufgabenschwerpunkte ergeben sich aus dem S 72 und der VO zu
S 72 BSHG.

5 .4 .4 .  Personal

In jeder Beratungsstelle sollen sechs
die Bereiche
- Vorsorge
- Betreuung akut Wohnungsloser
- Nachsorge

Sozialarbeiter tätig sein, so daß

3eweils von zwei Sozialarbej-tern abgedeckt werden.
Das pädagogische Personal wird z.T. aus den stationären Einrichtungen
rekrutiert, z.T. müssen Neueinstellungen vorgenommen werden. b-ür Semi-
narangebote im Bereich Ernährung und Haushaltsführung muß geprüft werden,
ob geeignetes Personal des Wirtschaftsbereichs der stationären Ein-
richtungen zur Verfügung steht.
Eine Festlegung von Fallzahlen, die von jedem Sozial-arbeiter a) bear-
beiten sind, ist im voraus nicht möglich und erscheint auch nicht sinn-
voll. Die verschiedenen Aufgaben sind in der zeit l ichen Intensität sehr
unterschiedl ich: ein Sozialarbei ter,  der vorrangig Erstberatungen durch-
führt, kann mehr Fälle erledigen als sein Kollege, der in der persön-
lichen Betreuung arbej-tet. Sinnvolle Fallzahlen können zudem nur auf
1ang1ährigen Erfahrungen in der Praxis basieren. In einem Ansatz wie
stadtteilorientierter ambulanter Hilfe gemäO S l2 BSHG liegen aber noch
keine Erfahrungen vor . Ein Blick z.B. in die Bewährungshilfe zeigL darüber-
hinaus, daß Fallzahlen sowieso nicht eingehalten werden.
In allen Beratungsstellen soll jeweils ein Sachbearbeiter des Landes-
sozialamtes vertreten seinrder für die Gewährung von Sozialhilfe zustän-
dig ist. Diese Zusammenarbeit von Sozialpädagogik und Verwaltung
"unter einem Dach" hat sich in zahlreichen "zentrafen Beratungsstel-len"
anderer Städte bewährt.
Mit den Bezirken sollte geklärt werden, ob ein Sachbearbeiter aus dem
Bezirksamt in den Beratungsstellen arbeiten kann, der ebenfalls für die
Gewährung von Sozialhilfe, insbesondere Hilfe zum Lebensunterhalt, zustän-
dig ist. Der entscheidendere Gesichtspunkt wäre aber die Anwendung des
S 15a BSHG und die dadurch mögliche und unbürokratische Verhinderung von
Obdachlosigkeit durch die ambulanten Beratungsstellen.

5 .4 .5 .  F inanz ie runs

Eine Finanzierung der ambulanten Beratungsstellen konrnt nur auf der
Grundlage des S 10 Abs. 3 Satz 2 BSHG in Betracht. Die im Gesetzestext
genannte "Unterstützung" der Verbände der Wohlfahrtspflege beinhaltet
nach Ansicht aller Kommentatoren auch finanzielle Lei-stungen des Trägers
der Sozialhilfe. S 10 Abs. 3 Satz 2 BSHG hat die Förderung von Institutio-
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nen zum Inhalt; nicht gemeint ist hier die Gewährung von Hilfe an
einzelne Hilfeempfänger. Die Finanzierung von Beratungsstellen im
Sinne des S 10 Abs. 3 Satz 2 BSHG ist in Form von laufenden, jährl ichen
Zuwendungen möglich und auch üblich. Diese Zuwendunqen müssen die
Kosten der Beratungsstellen voll abdecken.

Die Finanzierung der Beratungsstellen über Einzelfälle, vergleichbar
mit Pflegesätzen in den Heimen, ist aus mehreren Gründen abzulehnen:

-  Wie in Abschnit t  5.4.4.  gezeigt ,  kann über konkrete Fal lzahl-en der
Beratungsstellen zum leLzigen Zeitpunkt noch nichts Sinnvolles ausge-
sagt werden. Bei einer Abrechnung über Einzelfälle müßte aber eine Fall-
zahl festgelegt werden, um die Kosten der Beratunqsstelle auf eine
Zahl von Klienten aufzuteilen.

- Bei flächendeckender Arbeit in ganz Hamburg sind die Beratungsstellen
in strukturell sehr unterschiedlichen Stadtteilen angesiedelt.
Von der Struktur des Stadtteils hängt aber die Anzahl der Kfienten der
Beratungsstelle unmittelbar ab. So können in Stadtteilen, in denen
kaum billiger bzw. wenig Wohnraum vorhanden ist, entsprechend weniger
Kli-enten in Wohnungen untergebracht und betreut werden. Umgekehrt
haben die Beratungsstellen in Stadtteilen, die von starker Armut ge-
prägt sind, entsprechend viele Klienten. Insgesamt sind hier so viele
Unwägbarkeiten zu verzeichnen, daß davon die finanzielle Laqe der
Beratungsstellen in keinem Fall abhängen darf.

- Die Finanzierung über Einzelfälle setzt voraus, daß zwischen Klienten
und Beratungsstelle Verträge abgeschl-ossen werden. Der S 72 BSHG bein-
haltet jedoch sehr wesentl ich die Motivierung der Betroffenen, Hilfe
anzunehmen. Die Praxis belegt außerdem, daß viele Klienten sich
längere Zeit nicht auf verbindliche Hilfeprozesse einlassen woll-en
und nur sporadisch um Beratung nachsuchen. Das gleiche qilt in Fäl1en,
in denen die Betreuung abgeschlossen ist, aber dennoch gelegentliche
Hausbesuche und Kontakte anfallen. Befristete Kursprogranrne und erst
recht "Hil-fen zor Begegnung und zur Gestaltung der Freizeit" Lassen
sich nicht in Betreuungsverträgen erfassen. Für die Teilnahme an Ge-
sprächskreisen oder z.B, am "Arbeitslosenfrühstück", die pädagogisch
sinnvoll ist und den gesetzlichen Intentionen des S 72 BSHG entspricht,
wird der Klient sicherlich keinen Vertrag unterschreiben.
Insgesamt ist festzustel-len, daß die Aufgaben der Beratungsstellen und
die rätigkeit der Sozialarbeiter im besonderen wesentlich mehr umfassen,
als in Betreuungsverträgen zo regeln ist.

Zusanrnenfassend läßt sich festhalten, daß die Finanzierung über Einzel-
fäl]e den Trägern der Beratungsstellen nicht zuzumuten ist. Den Befürwor-
tern solcher Finanzierung ( der gehörde ) , die sich davon eine verbind-
l iche Arbeit der Sozial-arbeiter versprechen, ist entgegenzuhalten, daß
die Verbindlichkeit der Arbeit an deren Inhalt gemessen werden muß;
eine inhaltl ich gute Arbeit hängt von der Konzeption und der Durch-
führung ab. Möglicherweise verführt die Einzelfallabrechnung zo der
(im stationären Bereich nicht unbekannten) mißbräuchlichen praxis, in
Zeiten finanzieller Bedränqnis den Abschluß der Betreuunq nicht qerade
zu forcieren.
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5.4.6.  Koordinat ion und Fachaufsicht

Das Prinzip der Flächendeckung des Hilfesystems macht eine Koordination
zwischen den einzel-nen Beratungsstellen notwendig, um zu verhindern,
daß die Stellen nebeneinander bzw. aneinander vorbei arbeiten.
Die berechtigten Interessen der einzelnen Träger müssen jedoch in Hin-
blick auf ein Gesamthilfesystem koordiniert werden.

Da die Beratungsstellen von verschiedenen Trägern betrieben werden, ist
eine Koordination innerhalb eines Trägers nicht mög1ich. Dagegen muß
gewährleistet sein, daß nicht Einzelinteressen eines Trägers der Effizienz
des Hilfesystems zuwiderlaufen.
Die Koordination allein der BAIS zu überlassen, ist nicht opportun, da
die BAJS bereits durch die Finanzierung eine starke Stellung einninrnt.
Es ist außerdem zu berücksichtigen, daß behördliche Interessen nicht
inrner den Interessen der freien Träger entsprechen und allzu oft anderen
al-s fachlichen sozialpädagogischen Aspekten unterl iegen (vg1. Kapitel
2  und  3 ) .
Es soll-te aus diesen Gründen eine Koordinierungsstelle eingerichtet werden,
der nach Einigung über einen gemeinsamen Zielkatalog (vgl. Abschnitt 5.3. )
folgende Aufgaben zufall_en:

Dokumentation der Arbeit der Beratungsstellen im Hinblick auf die
Weiterentwicklung des Hilfesystems
Koordination der Arbeit der einzel-nen Beratungsstellen untereinander

- Supervision
Fachaufsicht (nicht gemeint ist die Dienstaufsicht)

- Efftzienzkontrolle der geleisteten Arbeit in den Beratungsstellen
- öffentl ichkeitsarbeit und sozialpoli-t ische Anstrengungen, um das

Hilfesystem zu etablieren und Vorurteile gegenüber dem personenkreis
der alleinstehenden Wohnungslosen abzubauen.

Der Träger einer solchen Koordinierungsstelle kann ein Kuratorium sein,
das aus Vertretern der beteii igten freien Träger, der Behörde und der
Mitarbeiter der Beratungsstellen gebildet wird. Dieses Kuratorium stellt
zwei hauptamtliche Mitarbeiter und eine Verwaltungskraft ein. Alternativ
ist denkbar, daß ein Mitarbeiter der freien Träger und ein Behördenmit-
arbeiter ganz für diese Tätigkeit abgestellt werden.
rnsbesondere in der Erprobungsphase soll sich das Kuratorium um eine
wissenschaftliche Begleitung bemühen .
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5 .4 .7 .  Umsetzuns

Die bisherigen Verhandlungen zwischen dem Landessozialamt und den
freien Trägern haben ergeben, daß ein neu zu schaffendes ambul-antes
Hilfesystem nur durch Umschichtung von Mitteln aus dem stationären
Bereich in den ambulanten Bereich innerhalb des Gesamthaushalts
des S 72 BSHG zu verwirklichen ist. In der Konsequenz heißt dies, daß
stationäre Einrichtungen entweder geschlossen werden müssen oder ihre
Kapazitäten abbauen.
Wie in Abschnit t  5.1.  berei ts angedeutet,  ist  e in "großer Wurf" ,  a lso
die schnelle Errichtung eines flächendeckenden Hilfesystems in Hamburg
nicht wünschenswert. Mit dem Aufbau der Ambulanz sind ( noch ) zu viele
Unwägbarkeiten verbunden; insbescndere müssen folgende Fragen geklärt
werden, berlor die Beratungsstellen auf einen Schlag mehrere hundert
Kl ienten betreuen:
- Wie soll ab 1985 ein Wohnungskontingent für mehrere hundert Wohnungslose

schnell zur Verfügung stehen?
- I^üo sollen die noch nicht in Wohnungen vermittelten Klienten während

der Betreuung wohnen, insbesondere wenn die Beratungsstellen in Stadt-
teilen wie Harburg, Rahlstedt, Bergedorf angesiedelt sind? Sollen die
Klienten trotzdem in den "Pensionen" in St. Georq und St. Pauli oder
in den Lagern wohnen?
Ist bis 1985 mit allen Bezrrksämtern Ernrgkert über Maßnahmen zur
Verhinderung von Obdachlosigkeit ( z . B. S 15a BSHG ) zu erzi.elen?

- Sind 1985 alle Bezirksämter bereit, die Kosten für vorübergehende
Unterbringung in Hotels und Pensionen von Klienten der Beratungsstel-
len zu übernehmen?

Kann bis 1985 eine Regelung mit dem Landesamt für Rehabilitation
über die Gewährung ambulanter Hilfe für jungerwachsene l,rlohnungsl-ose
gefunden werden oder sollen die Beratungsstell-en Junqerwachsene
abwei- sen?

Diese Aufzählung ungelöster Probl-eme erhebt keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit und macht deutlich, daß ein behutsamer fteg in die Ambulanti-
sierung gewählt werden muß. Um letztendlich ein sinnvolfes und effektives
Hilfesystem genau defj-nieren und gestalten zu können, müssen in der Arbeit
Erfahrungen gesammelt und (wenn möglich, wissenschaftlich ) ausge\dertet
werden. Demgegenüber liegen über die Leistungsfähigkeit (ebenso wie über
die Nachteile) der stationären Einrichtungen gesicherte Erkenntnisse vor.

Das ambulante Hilfesystem sollte also zunächst in eine Erprobungsphase
gehen, bevor die stationären Einrichtungen in größerem Ausmaß geschlos-
sen werden. Aus diesem Grunde schlagen wir die Errichtung von drei
anrbulanten Beratungsstellen sowie der Koordinierungsstelle für die Zeit
der Erprobungsphase vor. Unter den in Abschnitt 5 .4 .4 . dargestell-ten
Bedingungen ergibt sich ein f inanzieller Aufwand von 1,5 Mil]. DM.

Da die Absichten bei der Veränderung der Hilfen insgesamt unter dem
Motto "Qualif izierung des Gesamthilfesystems" zusarmenzufassen sind,
halten wir es für ausgeschlossen, daß im Zuge der Umschichtung vom
stationären in den ambulanten Bereich für die Errichtung der ersten
drei Beratungsstellen kleine Einrichtungen geschlossen werden. Es gilt
vielmehr, zunächst bei den großen Einrichtungen und hier wieder bei denen
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mit mangelhafter personeller Betreuung anzusetzen.
Nach unseren eigenen Berechnungen ist es möglich, die erforderlichen
1'5 Mil l. DM aus diesem Bereich aufzubringen. Eine Konkretisierung soll
hier nicht erfolgen, sondern den Trägern der Einrichtungen überlassen
bleiben.
Nach und während der Erprobungsphase, über deren Länge ein Konsens er-
zielt werden muß, sollten die freien Träger und das landessozialamt
über die Ausweitung des ambulanten Hilfesystems verhandeln.
Schon heute erscheint dabei die Forderung unverzichtbar, daß vor der
Schließung weiterer stationärer Einrichtungen ein deutl icher Kapazi-
tätsabbau der Lager erfolgen muß.
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5.4.  B. Ubersicht über die Vorschläqe

1. Personenkreis
Zielgruppe sind a1le weiblichen und männlichen alleinstehenden
vrlohnungslosen. Hilfe gemäß S 72 BSHG steht auch Familien zu!

2 .  Z i e l
In Harburg wird ein stadtteilorientiertes ambul-antes Hilfesystem
errichtet, das mit mindestens zehn Beratungsstellen arbeitet.

3. Arbeitsweise
Es werden alle Hilfen des S 72 BSHG abgeboten. Methodisch wird dies
in Einzelfall- und Gruppenarbeit durchgeführt. Die Beratungsstellen
leisten die Erstberatunq.

4. Persona]
Pro Beratungsstelle arbeiten sechs Sozialarbeiter. Hinzu konrnen
ein Sachbearbeiter des Landessozialamts und ein Sachbearbeiter des
Bezirksamts.

5.  Finanzierung
Die Beratungsstell-en werden in voller Höhe der Kosten gemäO
S 10 Abs. 3 Satz 2 durch Zuwendungen finanziert. Eine Abrechnung über
Einzel fäl le konrnt nieht in Betracht.

6. Koordination und Fachaufsicht
Freie Träger, Behörde und Praktiker bilden ein Kuratorium zor Er-
richtung einer Koordinierungsstelle, die die Beratungsstellen anleitet,
koordiniert und fachlich beaufsichtiqt.

7 . Umsetzung
Durch Umschichtung von Mitteln aus großen stationären Einrichtungen
werden zunächst drei Beratungsstellen eingerichtet. Nach einer
El'probungsphase mit diesen drei Stellen wird über weit.ere Veränderunger)
des Hilfesystems entschieden.
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5. 5 . Restimee

Kritische Ref lexion von Hilf epraxis kann nur gelingen, I,,renn nachvoll-
ziehbare und relativ objektive Maßstäbe angelegt werden. Diese Maßstäbe
konsequent durchzuhalten, besonders wenn sie an die eigene tägliche
Praxis herangelegt werden oder diese auch nur berühren, f ührt z\^/angs-
1äufig auch zu Henrnnissen und Blockaden. Wir haben beim Anfertigen dieser
Arbeit aber auch die Erfahrung gemacht, daß diese Bl-ockaden sich förder-
lich auf den Reflexions- und Diskussionsprozeß auswirken können, wenn
sie ernst genofinnen und damit selber zum Diskussionsgegenstand werden.
Das ist eine Erfahrung, die wir für unbedingt mitteilenswert halten.

Unser Vorschlag zur Veränderung der Hamburger Hilfestrukturen für allein-
stehende wohnungslose Menschen erhebt keinesfalls den Anspruch' vollkom-
men oder auch nur annähernd vollständig zo sein. Es ist ein engagierter
Beitrag von Praktikern zor aktuellen Fach- und Planungsdiskussion - nicht
mehr und nicht weniger; es ist aber auch ein Beitrag, von dem wir hoffen'
daß er Maßstab für anderweitige und zukünftige Hanburger Planungen wird.
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