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Abstract 

The discourse about the άimperial mode of livingέ represents a mode of analyses and criticism 

of the predominant multiple social-ecological crisis. The focus is on processes of exploitation, 

appropriation and externalisation. The mode of living of the global middle and upper classes is 

based on the expense of others and requires exclusivity. At the same time it is spreading and 

intensifying. It is based on practices of daily life, infrastructures, institutions, power relations 

and the existing ways of addressing the phenomena of crisis partially or in its symptoms only. 

The άsolidary mode of livingέ is introduced as social counter-concept to the imperial mode of 

living. The struggle in favour of that requires besides other social matters of course and subjec-

tivities also other policies. In this context an unconditional basic income (basic income guaran-

tee, universal basic income, UBI) is mentioned as a possible part of the social transformation. 

In this study the possibilities and problems of basic income policies in the process of transfor-

mation to the solidary mode of living shall be analysed. Different dimensions of the solidary 

mode of living are taken into account, in particular these critical discourses: degrowth, femi-

nism, time prosperity, commons as well as criticism on development, capitalism, work and 

normality. 

It is shown that a distinction between different models of basic incomes is necessary. They 

diverge in their characteristics and discussed effects. Fundamentally a differentiation between 

neoliberal and solidary-emancipative models can be madeΦ ¢ƘŜ άŜŎƻƭƻƎƛŎŀƭ ōŀǎƛŎ ƛƴŎƻƳŜέ 

could be a reasonable part of a solidary-emancipative UBI or could be used as an entrance to 

basic income policies at all administrative levels. 

In principle a solidary-emancipative UBI could forward the overcoming of the imperial mode of 

living. However it can only be seen as part of the transformation and demands the embedment 

in other emancipatory policies. An UBI could induce essential changes of power structures, 

facilitate a cultural change and could democratise the society in total, but also work in particu-

lar. The social struggle in favour of an UBI and of the solidary mode of living has to anticipate 

the social and in particular governmental balances of power. 
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Zusammenfassung 

Der Diskurs der αImperialen Lebensweiseά stellt einen Analyse- und Kritikmodus der vorherr-

schenden multiplen sozial-ökologischen Krise dar. Dabei wird der Fokus auf Ausbeutungs-, 

Aneignungs- und Externalisierungsprozesse gelegt. Die Lebensweise der globalen Mittel- und 

Oberklassen beruhet auf Kosten anderer und erfordere Exklusivität, breite sich jedoch gleich-

zeitig aus und intensiviere sich. Sie basiert auf Alltagspraktiken, Infrastrukturen, Institutionen, 

Machtverhältnissen und der existierenden, lediglich partiellen bzw. symptomhaften Bearbei-

tung der Krisenerscheinungen. 

5ƛŜ αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ist als gesellschaftlicher Gegenentwurf zur imperialen Lebens-

weise eingeführt worden. Im Kampf für diese erfordert es neben anderen gesellschaftlichen 

Selbstverständlichkeiten und Subjektivitäten auch andere Politiken. In diesem Zusammenhang 

wird auch das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) als ein möglicher Teil gesellschaftspoli-

tischer Transformation genannt. 

In dieser Arbeit sollen die Möglichkeiten und Probleme von Grundeinkommenspolitiken im 

Transformationsprozess zur solidarischen Lebensweise untersucht werden. Dabei werden ver-

schiedene Dimensionen der solidarischen Lebensweise betrachtet und insbesondere auf fol-

gende kritische Diskurse eingegangen: Degrowth/Postwachstum, Entwicklungskritik, Feminis-

mus, Kapitalismuskritik, Zeitwohlstand, Arbeitskritik, Commons/Gemeingüter und Normali-

tätskritik. 

Es wird herausgearbeitet, dass im Grundeinkommensdiskurs deutlich zwischen verschiedenen 

Modellen unterschieden werden muss, die sowohl innerhalb ihrer Eigenschaften als auch in 

ihren diskutierten Auswirkungen deutlich divergieren. Dabei kann grundlegend zwischen neo-

liberalen und solidarisch-ŜƳŀƴȊƛǇŀǘƛǾŜƴ aƻŘŜƭƭŜƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŀǎ αǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ 

DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά όmD9ύ ƪǀƴƴǘŜ Ŝƛƴ ǎƛƴƴǾƻƭƭŜǊ .ŜǎǘŀƴŘǘŜƛƭ ŜƛƴŜǎ solidarisch-emanzipativen 

BGE oder einen Einstieg in Grundeinkommenspolitiken auf allen administrativen Ebenen dar-

stellen. 

Grundsätzlich könnte ein solidarisch-emanzipatives BGE die Überwindung der imperialen Le-

bensweise befördern. Es kann dabei jedoch lediglich als Teil der Transformation betrachtet 

werden und bedarf der Einbettung in andere emanzipative Politiken. Ein BGE könnte wesentli-

che Veränderungen der Herrschaftsstrukturen begünstigen, einen Kulturwandel ermöglichen 

und die Gesellschaft insgesamt, aber auch die Arbeit, demokratisieren. Die gesellschaftlichen 

Kämpfe für ein BGE und für die solidarische Lebensweise müssen die gesellschaftlichen und 

gerade auch staatlich-politischen Kräfteverhältnisse antizipieren. 
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Vorbemerkungen 

Diese Abschlussarbeit ist obligatorischer Bestandteil des Studiums der Nachhaltigkeitswissen-

schaft an der Universität Lüneburg. Als solche muss sie in Bezug auf die Eigenheiten der wis-

senschaftlichen Tradition und Wissenschaftspraxis gesehen und beurteilt werden. Nachhaltig-

keitswissenschaften verstehen sich grundsätzlich als Wissenschaften, die die Interaktionen von 

Natur und Gesellschaft verstehen wollen ἂKates et al. 2001ἃ und sind im Zusammenhang mit 

der Idee von nachhaltiger Entwicklung zu sehen ἂHeinrichs & Michelsen 2014: VIἃ. Das Thema 

der nachhaltigen Entwicklung hat große Aufmerksamkeit durch die Veröffentlichung des soge-

nannten αBrundtland-Berichtsά ἂWCED 1987ἃ im Jahr 1987 erlangt, auf die 1992 die Umwelt-

konferenz in Rio de Janeiro folgte. Auf dieser wurde wiederum ŘƛŜ α!ƎŜƴŘŀ нмά ǾŜǊŀōǎŎƘƛŜŘŜǘ 

ἂMichelsen & Adomßent 2014: 3ἃ, in welcher Leitlinien für die Idee von nachhaltiger Entwick-

lung gesetzt wurden. Mit der fortschreitenden Thematisierung von αbŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘά ǳƴŘ 

αƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ging allerdings auch eine Diversifizierung und Spezifizierung des/der 

Diskurse(s) einher, sodass heute ganz unterschiedliche Konzepte von Nachhaltigkeit bestehen, 

die in einem wechselseitigen Verhältnis von Kritik, Aneignung und Weiterverarbeitung stehen. 

Nachhaltigkeit als α²ƛǎsenschafǘ ŦǸǊ ƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά lässt sich am ehesten in der 

Tradition des Brundtland-Berichts sehen und nimmt im Gegensatz zu anderen Formen der 

Wissenschaft einen explizit normativen Standpunkt ein ἂHeinrichs & Michelsen 2014: VIἃ. In 

dieser Hinsicht folgt diese Arbeit der Fundierung der Nachhaltigkeitswissenschaften, wenn sie 

auch zu vielen hegemonialen Elementen des Diskurses um nachhaltige Entwicklung einen kriti-

schen Standpunkt einnimmt (siehe 2.5.2). Die Überwindung der herrschaftsförmig strukturier-

ten Gesellschaft und der damit dialektisch verbundenen herrschaftlichen Gesellschaft-Natur-

Beziehungen stellt ein Ziel dar, zu dem diese Arbeit einen Beitrag leisten soll. 

In der Verwendung von Sprache wird in dieser Arbeit anerkannt, dass Sprache Bewusstsein 

und Wahrnehmung prägt und formt. Wenn es auch Gedanken und Gefühle ohne begriffliche 

Fassung gibt ἂBierwisch 2008: 15 ff.ἃ ς wodurch sich auch die Rolle und die Möglichkeiten von 

Kunst ergeben ς, so geht aus Ludwig ²ƛǘǘƎŜƴǎǘŜƛƴǎ 5ƛƪǘǳƳ α5ƛŜ DǊŜƴȊŜƴ ŘŜǊ {ǇǊŀŎƘŜ ōŜŘŜu-

ǘŜƴ ŘƛŜ DǊŜƴȊŜƴ ƳŜƛƴŜǊ ²Ŝƭǘά ἂWittgenstein 2018 [1922]: 86ἃ dennoch eine wichtige Botschaft 

hervor: In der Art und Weise der Verwendung von Sprache beeinflussen wir gesellschaftliche 

Bedingungen und diese wirken zurück auf die sprachliche Ebene. Von diesen Gedanken ausge-

hend wird insbesondere in Bezug auf Differenzkategorien wie Geschlecht oder (zugeschriebe-

ner) Herkunft darauf Wert gelegt, keine diskriminierenden Formulierungen zu verwenden und 

bezüglich der grammatischen Genusangleichung die Diversität an Geschlechtsidentitäten deut-

lich zu machen. Dies soll mittels des Asterisk (*) geschehen und so z. B. in Form von αStu-

dent*innenά alle Geschlechtsidentitäten einer Gruppe Studierender in dieser Pluralform mit 

einschließen. 

Im Zusammenhang mit der Analysekategorie der (zugeschriebenen bzw. gelesenen) Ethnizität 

bzw. Herkunft wird in dieser ArbŜƛǘ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ ŘŜǊ ŜƴƎƭƛǎŎƘŜ ¢ŜǊƳ αraceά ǾŜǊǿŜƴŘŜǘΦ Es ist 

auf den inhärenten Widerspruch der andauernden sprachlichen Reproduktion von sozial-

konstruierten Divergenzkategorien und der gleichzeitigen Ablehnung dieser Kategorisierung 

von Menschen hinzuweisen. 
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Fremdsprachige Begriffe werden in der Regel kursiv dargestellt, Ausnahmen bilden 

α5ŜƎǊƻǿǘƘά ǳƴŘ α/ƻƳƳƻƴǎάΦ ¦ƴǘŜǊǎǘǊŜƛŎƘǳƴƎŜƴΣ YǳǊǎƛǾǎŎƘǊŜƛōǳƴƎŜƴ ƻŘŜǊ ŀƴŘŜǊŜ {ŎƘǊƛŦǘǎǘŅr-

ke im Original wurden in der Regel nicht übernommen. 

Das Thema der Masterarbeit schließt an sehr aktuelle gesellschaftspolitische Debatten an, 

gleichzeitig lassen sich derzeit viele politische Projekte und Ideen beobachten, die unter der 

Bezeichnung αDǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά ƎŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŜƳgegenüber steht eine quasi nicht vor-

handene Evidenz für die Wirkung der dauerhaften Umsetzung eines Grundeinkommens in 

ŜƛƴŜƳ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αLƴŘǳǎǘǊƛŜƭŀƴŘάΦ Lƴ ŘƛŜǎŜƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ ǿŜǊŘŜƴ ŀƪǘǳŜƭƭŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳn-

gen, die in diese Richtung weisen, in der Arbeit zumindest aufgegriffen. Neben  

Büchern/Buchkapiteln und Publikationen in Sammelbänden wird ebenfalls auf weniger stark 

wissenschaftlich überprüfte Literaturformen wie Zeitungsartikel und Internetpublikationen 

verwiesen. Letztere sind hinsichtlich ihres Standpunkts, ihrer (wissenschaftlichen) Fundiertheit 

und ihres Gehalts unterschiedlich zu bewerten, können jedoch alle entscheidende Gedanken in 

den Forschungsprozess einbringen. Die Integration diverser Publikationen wird auch deshalb 

als vorteilhaft angesehen, da Forschung bezüglich der gesellschaftlichen Implikationen von 

Grundeinkommen bisher einen hauptsächlich spekulativen und diskursiven Charakter hat und 

nur auf wenig Empirie zurückgegriffen werden kann. 

Gerade in der aktuellen Situation der Unschärfe bezüglich der Analyse und Kritik von Grund-

einkommen sowie der spezifischen Grundeinkommensmodelle soll mit diesem Text ein Beitrag 

geleistet werden, wissenschaftlich in einen doch recht diffusen Diskurs zu intervenieren und 

diesen aus einer (kritischen) Nachhaltigkeitsperspektive heraus zu beurteilen. 
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1. Einleitung 

Die Grundlage und Notwendigkeit für die Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit 

bildet die Feststellung von nicht-persistenten, also sich in einer als negativ verstandenen Rich-

tung verändernden Parametern. Es kommt insbesondere seit der Industrialisierung zu rapiden 

globalen Veränderungen (global change) von sozial-ökologischen Parametern ἂSteffen et al. 

2004ἃ. Dazu gehört ein sich stetig beschleunigender menschengemachter Klimawandel, Wald-

rodungen in gewaltigem Ausmaß und dabei Zerstörung von Urwäldern, eine sich beschleuni-

gende Abnahme der Biodiversität ἂebd.: 15 ff.ἃ, zunehmende Desertifikation und Versteppung 

ἂCholet 2010ἃ, ein sich seit 1970 verdreifachender Ressourcenverbrauch ἂUNEP 2016ἃ, hunder-

te Millionen an hungernden Menschen ἂFAO 2015ἃ, Migration und Flucht, Pflegenotstände 

ἂGnirke & Hülsen 2016ἃ usw. All diese Faktoren wirken zudem interagierend ἂSteffen et al. 

2004: 19ἃ und verdichten sich zu einer αƳǳƭǘƛǇƭŜƴ YǊƛǎŜά ἂBrand & Wissen 2017a: 17ἃ. 

Von erdgeschichtlichen über menschheitsgeschichtlichen bis hin zu gesellschaftlichen Ebenen 

finden also große Veränderungsprozesse statt oder deuten sich verstärkt an. Die gegenwärtige 

sozial-ökologische Krise ist allgegenwärtig. Zu ihrer Analyse als komplexe, miteinander verwo-

bene Problematiken erfordert es jedoch ein integratives Verständnis dieser Problemlagen, da 

eine isolierte Betrachtung ihrer Komplexität nicht gerecht werden würde. Somit hinterlässt die 

Problemkomplexität auch eine komplexe Diversität an Deutungsmustern. Diese wiederum 

präformieren die möglichen Einsichten und auch daraus hergeleitete Überlegungen für die 

Praxis. 

Während die grundlegenden Fakten und Zusammenhänge zu Nachhaltigkeitsproblematiken 

und insbesondere zum Klimawandel im wissenschaftlichen Diskurs einen weitreichenden Kon-

sens finden, differieren die daran anschließenden Erklärungs- und Lösungsmuster eklatant. Vor 

diesem Hintergrund stellt der Diskurs um die αLƳǇŜǊƛŀƭŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ŜƛƴŜ ƎŜƎŜƴǸōŜǊ ŀƴŘe-

ren Nachhaltigkeitsdiskursen differierende Ursachenanalyse dar. Im Kern wird die Ursache der 

multiplen sozial-ökologischen Krise ἂebd.: 21 ff.ἃ in einer auf Ausbeutungs- und Aneignungs-

strukturen basierenden Ökonomie gesehen, die ihrerseits dialektisch mit gesellschaftlichen 

Subjektivierungsprozessen in Verbindung steht ἂebd.: 43 ff., 95 ff.) und durch ein mangelndes 

Problembewusstsein innerhalb des hegemonialen Diskurses nicht hinterfragt wird  

ἂebd.: 147 ff.ἃ. 

5ƛŜ ŀƭǎ αƛƳǇŜǊƛŀƭά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ globaler Mittel- und Oberklassen bzw. des globa-

len Nordens ς αƴƛŎƘǘ ŀƭǎ ƎŜƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŀƭǎ ǊŜƭŀǘƛƻƴŀƭŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜά ἂebd.: 189ἃ ς oder 

ŀǳŎƘ ŜƛƴŜǊ αǘǊŀƴǎƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ ±ŜǊōǊŀǳŎƘŜǊƪƭŀǎǎŜά ἂWuppertal Institut für Klima, Umwelt, Ener-

gie 2005: 82 ff.ἃ ǿƛǊŘ ŀƭǎ αǘƛŜŦ ƛƴ ŘŜƴ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜƴ LƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƴ ǳƴŘ ŘŜǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘΣ ŘŜǊ Yǳltur 

und den Mentalitäten, den Orientierungen und Interessen relevanter politischer und gesell-

ǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜǊ !ƪǘŜǳǊŜ ǎƻǿƛŜ ƛƴ ŘŜƴ !ƭƭǘŀƎǎǇǊŀȄŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 43) verankert ver-

standen (siehe 2.3). 

5ƛŜ CƻǊƳǳƭƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ YǊƛǘƛƪ ŀƴ ŘŜǊ αƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴsweiseά ǀŦŦƴŜǘ ŘŜƴ wŀǳƳ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ  

Gegenentwurf. Dieser ς auf Antonio Gramsci referenzierend auch als Gegenhegemonie  

ἂebd.: 178ἃ bezeichnete ς wird systematisierend αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά (siehe 2.5)  
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genanntΦ 5ƛŜǎŜ ƛǎǘ ƪŜƛƴ αaŀǎǘŜǊǇƭŀƴάΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ǎŜǘȊt an den gegenwärtigen Verhältnissen an, 

ƧŜŘƻŎƘ ǾƻǊ ŘŜƳ αIƻǊƛȊƻƴǘ ŜƛƴŜǊ ŀƴŘŜǊŜƴΣ ōŜǎǎŜǊŜƴ ²Ŝƭǘά ἂBrand & Wissen 2017a: 171ἃ. 

α±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ƳǸǎǎŜƴ ŀƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ Punkten ansetzen: Es 
geht um andere politische Regeln sowie gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten und Leitbil-
der, welche kapitalistische Expansion und Landnahme zurückdrängen und eine solidarische Le-
bensweise ermöglichen. Wichtig sind zudem die Veränderung von Subjektivitäten, die für Men-
schen erfahrbare Verringerung von Ungerechtigkeit und die Verschiebung von Kräfteverhältnis-
sen. Es geht um die konkreten Dimensionen des Lebens ς von Ernährung, Wohnen, Kleidung, 
Gesundheit u. a. ς jenseits disziplinierender, die kapitalistische Expansion und Landnahme stüt-
zender unŘ ŘƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƘƛŜǊŀǊŎƘƛǎƛŜǊŜƴŘŜǊ tǊŀȄŜƴά ἂebd.: 169ἃ. 

Die Überwindung imperialer Lebensweisen erfordere also auch andere Politiken. Dazu wird 

unter anderem ein bedingungsloses Grundeinkommen ins Spiel gebracht ἂebd.: 175, 179ἃ. 

Dieses wird auch in den an den Diskurs der Imperialen Lebensweise anknüpfenden Diskurs-

strängen kontrovers diskutiert (siehe 2.5). 

Es handelt sich beim Grundeinkommen um ein Einkommen, das jedem*r  Bürger*in bzw. Men-

schen unabhängig von geleisteter Arbeit oder Bedürftigkeit von entsprechenden staatlichen 

Instanzen ausgezahlt wird (siehe Kapitel 3). Der Diskurs um das Grundeinkommen ist auch 

deshalb interessant, weil in diesem Zusammenhang der Arbeitsbegriff thematisiert wird, der 

sonst oft einen blinden Fleck in Nachhaltigkeitsdiskursen darstellt, aber ein eye-opener für die 

Pluralität an (re-)produktiven Tätigkeiten und damit auch einer Kritik imperial organisierter 

!ǊōŜƛǘ ŘŀǊǎǘŜƭƭŜƴ ƪŀƴƴΦ DƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ōŜƛƳ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ǳƳ αŜƛƴŜƴά ƪƻƴƪǊe-

ten politischen Vorschlag ς verbundene Diskurse werden damit anschaulich gemacht. Wenn 

ŀǳŎƘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ αDǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά ŜƛƴŜ ƎŀƴȊŜ wŜƛƘŜ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜǊ YƻƴȊŜǇǘŜ ȊǳǎŀƳƳŜn-

gefasst werden, die teils in ihren sozialstaatlichen und gesellschaftspolitischen Anschauungen 

stark divergieren (siehe 3.2), erfährt der Diskurs insgesamt eine verstärkte Resonanz in politi-

schen Debatten, wissenschaftlichen Auseinandersetzungen und sozialen Bewegungen. Gerade 

in Hinblick auf diese Gemengelage stellt diese Arbeit auch eine Intervention in die Auseinan-

dersetzungen um das Für und Wider eines Grundeinkommens vor dem Hintergrund des spezi-

ŜƭƭŜƴ aƻŘǳǎ ŘŜǊ YǊƛǘƛƪ ŀǳǎ {ƛŎƘǘ ŘŜǊ αLƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ŘŀǊΦ 

 

1.1 Forschungsfragen 

In dieser Arbeit soll also das Verhältnis der Konzepte und damit verbundener Diskurse von 

αLƳǇŜǊƛŀƭŜǊ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ǳƴŘ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ǳƴǘŜǊǎǳŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ Ȋǳ ōŜŀƴǘǿƻǊǘŜƴŘŜn 

Forschungsfragen lauten: 

Ist das bedingungslose Grundeinkommen ein geeignetes politisches Instrument, um 

den Übergang von imperialer zu solidarischer Lebensweise zu fördern oder begüns-

tigt es die Aufrechterhaltung imperialer Lebensweisen? 

Durch die Beschäftigung mit diesen Leitfragen soll der Diskurs um αImperiale Lebensweiseά 

und insbesondere um die Möglichkeiten ihrer Überwindung erweitert und geschärft werden. 

An dem Thema Grundeinkommen brechen sich zentrale Elemente des Diskurses: Es geht um 

die Fundamente des Produzierens, Zusammenlebens und Konsumierens, ihrer Voraussetzun-

gen und Verflechtungen z. B. mit Ideen von Leistungsgerechtigkeit und Arbeitsverständnissen. 

Der Diskurs um Grundeinkommen scheint weiterhin viele Brücken zum (sozialen) Nachhaltig-
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keitsdiskurs aufzuweisen: Es geht um Gleichberechtigung, Selbstbestimmtheit und radikale 

demokratische Teilhabe. Zu untersuchen ist, ob im Diskurs um Grundeinkommen das Fenster 

zu einer befreiten Gesellschaft geöffnet werden kann, einer Formation des Zusammenlebens, 

in der zentrale Momente heutiger (imperialer) Lebensweisen negiert werden. Ob das bzw. ein 

bestimmtes Grundeinkommensmodell einer solchen Anforderung gerecht werden kann, wird 

in dieser Arbeit erörtert. 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Um die Fragestellung zu beantworten, wird in Kapitel 2 zunächst der Begriff der αImperialen 

Lebensweiseά ƘŜǊƎŜƭŜƛǘŜǘΣ systematisiert und kritisiert. Als Gegenmodell dazu werden Anknüp-

ŦǳƴƎǎǇǳƴƪǘŜ ŦǸǊ ŘƛŜ αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘ ǳƴŘ ŀǳǎ ǾŜǊƪƴǸǇŦǘŜƴ 5ƛǎƪǳǊǎŜƴ 

herausgearbeitet und operationalisiert. Den zweiten Abschnitt der Arbeit bildet eine Ausei-

nandersetzung mit dem (bedingungslosen) Grundeinkommen (Kapitel 3), wobei auf den Be-

griff, die Historie, verschiedene Modelle und Diskurse sowie auf die existierende Empirie ein-

gegangen wird. 

Lƴ ŘŜƴ ŦƻƭƎŜƴŘŜƴ YŀǇƛǘŜƭƴ ǿŜǊŘŜƴ ōŜŘƛƴƎǳƴƎǎƭƻǎŜǎ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ό.D9ύ ǳƴŘ αLƳǇŜǊƛŀƭŜ 

[ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά Řŀƴƴ ȊǳǎŀƳƳŜƴƎŜŘŀŎƘǘΣ ǳƳ tƻǘŜƴǘƛŀƭŜ ŘŜǎ BGE zur Überwindung und Auf-

rechterhaltung der imperialen Lebensweise zu erörtern (Kapitel 4). In Kapitel 5 folgt eine Aus-

einandersetzung mit möglichen politischen Ergänzungen und Alternativen zum BGE und in 

Kapitel 6 werden grundsätzlichere Überlegungen zu den Möglichkeiten und Hindernissen 

emanzipativer staatlicher Transformationspolitiken angestellt. Die Arbeit schließt mit einem 

Fazit und einem Ausblick. 
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2. Die Kritik der Imperialen Lebensweise 

aƛǘ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ αLƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ǿŜǊŘŜƴ ƛƴ Řƛeser Arbeit zwei Dinge bezeichnet: 

zum einen eine α[ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜΣ ŘƛŜ ŘŀǊŀǳŦ ōŜǊǳƘǘΣ ǎƛŎƘ ǿŜƭǘǿŜƛǘ bŀǘǳǊ ǳƴŘ !ǊōŜƛǘǎƪǊŀŦǘ ȊǳƴǳǘȊŜ 

Ȋǳ ƳŀŎƘŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ŘŀōŜƛ ŀƴŦŀƭƭŜƴŘŜƴ ǎƻȊƛŀƭŜƴ ǳƴŘ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ YƻǎǘŜƴ Ȋǳ ŜȄǘŜǊƴŀƭƛǎƛŜǊŜƴά 

ἂBrand & Wissen 2017a: 12ἃ. Zum anderen wird der sich mit dieser Thematik beschäftigende 

Diskurs hier derart bezeichnet. Zur Verdeutlichung ǿƛǊŘ ƛƳ CƻƭƎŜƴŘŜƴ ŘŜǊ 5ƛǎƪǳǊǎ ŀƭǎ αLƳǇŜǊƛa-

ƭŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ǳƴŘ Řŀǎ hōƧŜƪǘ ŘŜǊ YǊƛǘƛƪ ŀƭǎ αƛƳǇŜǊƛŀƭŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ 5ŜǊ 5ƛǎƪǳǊǎ 

umfasst dabei auch ŘƛŜ LŘŜŜ ŘŜǊ αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά sowie eine Kritik an hegemonia-

len Nachhaltigkeitsdiskursen. 

αImperiale Lebensweiseά ist ein 2009 geprägter Begriff ἂBrand 2009: 478 ff.ἃ, der in der Zu-

sammenarbeit von Ulrich Brand und Markus Wissen in den Folgejahren weitere Ausformulie-

rung erfahren hat ἂWissen 2010; Brand & Wissen 2011bἃ. Semantisch folgt er der Formulie-

rung der αƴŜƻƭƛōŜǊŀƭ-imperialen tƻƭƛǘƛƪά ἂBrand 2008ἃ in früheren Publikationen. Der Diskurs 

schließt weiterhin an Christoph Görg an, der ŘƛŜ ¦ƳǿŜƭǘǇǊƻōƭŜƳŀǘƛƪ ŀƭǎ αǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ LƳǇŜǊi-

ŀƭƛǎƳǳǎά ἂGörg 2004ἃ fasst und dabei auch den Begriff der Lebensweise aufgreift  

ἂebd.: 100, 104ἃ. Dessen Text endet mit der Forderung nach einer Imperialismustheorie der 

Umweltproblematik ἂebd.: 106ἃ. 2017 ist der Begriff der Imperialen Lebensweise erstmals aus-

führlich systematisiert ἂBrand & Wissen 2017aἃ und empirisch untermauert worden  

ἂI.L.A. Kollektiv 2017ἃ. Eine eingehende Auseinandersetzung mit dem Begriff der solidarischen 

Lebensweise ist 2019 erfolgt ἂI.L.A. Kollektiv 2019ἃ. 

Der Diskurs um Imperiale Lebensweise kann als Intervention sowohl in Nachhaltigkeits- als 

auch kapitalismuskritische Diskurse verstanden werden ς mit dem Potential, beide gleichzeitig 

zu verändern und zu verbinden. In seiner theoretischen Fundierung und Ausrichtung ist die 

Imperiale Lebensweise sehr integrativ, wodurch in dieser Arbeit nicht nur Schriften, die sich 

unmittelbar mit Imperialer Lebensweise beschäftigen, sondern auch Texte, die sich in verbun-

denen Diskursen verorten lassen, mit herangezogen werden (können). Als Kritikobjekt ist die 

imperiale Lebensweise noch vergleichsweise jung, nur in Ansätzen operationalisiert und auf 

einen noch recht engen Autor*innenkreis beschränkt. Auch im Sinne der Operationalisierung 

soll diese Arbeit einen Beitrag leisten, um zukünftigen Arbeiten die Prüfung von Konzepten an 

dem Kritikmodus bzw. der Heuristik ἂBrand & Wissen 2017b: 66ἃ der Imperialen Lebensweise 

zu erleichtern. 

 

2.1 Der Begriff der imperialen Lebensweise 

α5ŜǊ YŜǊƴƎŜŘŀƴƪŜ ŘŜǎ .ŜƎǊƛŦŦǎ ƛǎǘΣ Řŀǎǎ Řŀǎ ŀƭƭǘŅƎƭƛŎƘŜ [ŜōŜƴ ƛƴ ŘŜƴ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ ½ŜƴǘǊŜƴ 
wesentlich über die Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse und der Naturverhältnisse 
anŘŜǊƴƻǊǘǎ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ ǿƛǊŘά ἂBrand & Wissen 2017a: 43ἃ. 

Das Adjektiv αƛƳǇŜǊƛŀƭά, das eine politisch starke Semantik aufweist ἂebd.: 65), verweist auf 

αŘŜƴ ƛƳ tǊƛƴȊƛǇ ǳƴōŜƎǊŜƴȊǘŜƴ ½ǳƎǊƛŦŦ ŀǳŦ Řŀǎ !ǊōŜƛǘǎǾŜǊƳǀƎŜƴΣ ŘƛŜ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ 

ǳƴŘ {ŜƴƪŜƴ ώΧϐ ƛƳ ƎƭƻōŀƭŜƴ aŀǖǎǘŀōά ἂebd.: 43ἃ. Die Herstellung und Aufrechterhaltung der 

kapitalistischen Produktionsweise erfolge αŀǳŦ YƻǎǘŜƴ ŀƴŘŜǊŜǊά ἂI.L.A. Kollektiv 2017ἃ. 
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Diese politisch starke Semantik steht im Gegensatz zu einer von Pierre Bourdieu und Loïc  

²ŀŎǉǳŀƴǘ ŀƭǎ αsymbolischen ImperiŀƭƛǎƳǳǎά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘŜn Aufweichung von radikalen Begrif-

fen ἂBourdieu & Wacquant 2001: 31ἃ. BeispƛŜƭŜ ŘŀŦǸǊ ǎŜƛŜƴ α¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴά ǳƴŘ αGlobalisie-

rungάΣ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ αbŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘά ƭƛŜǖŜ ǎƛŎƘ ǇǊƛƴȊƛǇƛŜƭƭ ŘƻǊǘ ŜƛƴƻǊŘƴŜƴΦ 5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ α¢ǊŀƴǎŦƻr-

Ƴŀǘƛƻƴά ōƭŜƴŘŜ ŘƛŜ αaŀŎƘǘ-, Eigentums- ǳƴŘ IŜǊǊǎŎƘŀŦǘǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜά ŀǳǎ ἂKlein 2013: 32ἃ. 

Imperiale Lebensweise lehnt sich an den Imperialismusbegriff an, wenn dieser auch dadurch 

nicht aufgeweicht werden soll ἂBrand & Wissen 2017a: 67ἃ. Brand und Wissen spezifizieren 

damit die bereits erfolgten Beschreibungen der gesellschaftlichen Naturverhältnisse (siehe 2.2) 

ŀƭǎ αƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘά ƻŘŜǊ αƴŜƻƭƛōŜǊŀƭά ἂBrand & Wissen 2011a: 25ἃ. Obwohl die Begriffsebenen 

keinesfalls gleichzusetzen sind, lohnt eine Untersuchung des Imperialismusbegriffs, um Unter-

schiede und Gemeinsamkeiten zur Imperialen Lebensweise zu erörtern. 

αLƳǇŜǊƛŀƭƛǎƳǳǎά ƛǎǘ Ŝƛƴ .ŜƎǊƛŦŦ, der in der frühen Neuzeit aufkamΤ ŀƭǎ α½ŜƛǘŀƭǘŜǊ ŘŜǎ LƳǇŜǊƛŀƭƛs-

Ƴǳǎά ǿǳǊŘŜ Řŀǎ мфΦ WŀƘǊƘǳƴŘŜǊǘ ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘΦ ¢ȅǇƛǎŎƘŜǊǿŜƛǎŜ werden Ƴƛǘ αLƳǇŜǊƛŀƭƛǎƳǳǎά .e-

strebungen eines Staatswesens bezeichnet, seine Einfluss- und Herrschaftssphäre zu erwei-

ǘŜǊƴΦ 5ŜƳ ǘǊŀŘƛǘƛƻƴŜƭƭŜƴ αƘƛǎǘƻǊƛǎŎƘŜƴά LƳǇŜǊƛŀƭƛǎƳǳǎ ǿŜǊŘŜƴ ƴŜƻ-imperialistische Bestrebun-

gen gegenübergestellt. Innerhalb von Imperialismustheorien wurden verschiedene Einschät-

zungen zu dessen Wesen aufgestellt. Bedeutende Theoretiker waren unter anderem John At-

kinson Hobson, Rosa Luxemburg, Karl Kautsky und Wladimir Iljitsch [ŜƴƛƴΦ [Ŝƴƛƴ ǾŜǊǎǘŀƴŘ αLm-

ǇŜǊƛŀƭƛǎƳǳǎ ŀƭǎ ƘǀŎƘǎǘŜǎά όǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ƭŜǘȊǘŜǎύ α{ǘŀŘƛǳƳ ŘŜǎ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎά ἂLenin 1970 [1917]ἃ. 

Die genannten Theoretiker*innen versuchen die Ursachen des (staatlich) betriebenen Imperia-

lismus in den kapitalistischen ökonomischen Verhältnissen zu finden. 

Im Leninschen (wie auch Marxschen) Denken spielt eine deterministisch verstandene Ge-

schichtsentwicklung eine wichtige Rolle. Die Geschichte wird als Abfolge von Herrschaftsfor-

mationen verstanden, wobei es einen klaren Trend gebe, der sich auch als Entwicklung oder 

Fortschritt bezeichnen lasse (eine Kritik daran wird in 2.5.2 entwickelt). Lenin leitet also das 

Entstehen des Imperialismus aus den Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus her. Dieser dränge 

zur steten Akkumulation und damit Konzentration der Produktion in Richtung Monopolkapita-

lismus ἂebd.: 18, 93ἃ. Damit löse sich die vorherrschende Konkurrenzordnung in letzter Instanz 

stets selbst im Monopol auf ἂebd.: 20, 27, 93 f.ἃ. Bank- und Industriekapital verwüchsen zu-

nehmend ἂebd.: 47ἃ, es könne von einer Herrschaft des Finanzkapitals gesprochen werden 

ἂebd.: 29 f., 50ἃ. Es komme also zu einer zunehmenden Vergesellschaftung der Produktion, 

allerdings unter dem Vorzeichen privater Aneignung ἂebd.: 27 f.ἃ. Im gleichen Prozess komme 

Ŝǎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ αǸōŜǊǎŎƘŅǳƳŜƴŘŜƴ ½ǳƴŀƘƳŜά des Kapitals ἂebd.: 32ἃ, der die Notwendigkeit des 

Kapitalexports, der aus der steten Verwertung der wachsenden Menge an Kapital resultiere,  

z. B. in bisher nicht-kapitalisierte Regionen hervorbringe ἂebd.: 66, 94 f.ἃ, worauf auch Rosa 

Luxemburg hingewiesen hat ἂLuxemburg 1970 [1913]; Habermann 2016: 28ἃ. Somit komme es 

zu einer weltweiten Ausdehnung und Vertiefung des Kapitalismus ἂLenin 1970: 69ἃ. Lenin leitet 

darüber hinaus zum einen die Unvermeidlichkeit imperialistischer Kriege im Kapitalismus 

ἂebd.: 8 f.ἃ, zum anderen sich steigernde Krisentendenzen ἂebd.: 32ἃ ab. 
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αLƴ !ƴƭŜƘƴǳƴƎ ŀƴ die klassische Imperialismustheorie ließe sich sagen, dass der entwickelte  
Kapitalismus eines nichtkapitalistischen oder zumindest eines weniger entwickelten Außens 
bedarf, damit er nicht an seinen ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ ²ƛŘŜǊǎǇǊǸŎƘŜƴ ȊǳƎǊǳƴŘŜ ƎŜƘǘά ἂBrand & Wissen 
2017a: 122ἃ. 

In diesen imperialismustheoretischen Überlegungen lassen sich diverse Anknüpfungspunkte 

für die Kritik der Imperialen Lebensweise finden. So wird mit Imperialer Lebensweise αeine 

hegemonietheoretische Fundierung und damit Erklärung der Persistenz imperialistischer Poli-

ǘƛƪά ἂebd.: 67ἃ angestrebt. In ihrer Semantik knüpfen Brand und Wissen weniger an aktuelle 

imperiale Politiken an ς ǿŜƴƴ ŘƛŜǎŜ ŀǳŎƘ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ {ǘƛŎƘǿƻǊǘ ŘŜǊ αƴŜƻƛƳǇŜǊƛŀƭŜώƴ] Ressour-

ŎŜƴǇƻƭƛǘƛƪά ἂebd.ἃ zur Sprache kommen ς es geht vor allem um eine polit-ökonomische Herlei-

tung der herrschaftlichen globalen Verhältnisse. 

α5ǸǊǊŜƴ ǳƴŘ IǳƴƎŜǊ ǳƴŘ ƛƘǊŜ ǎƻȊƛŀƭŜƴ CƻƭƎŜƴ ǎƛƴŘ Ŝƛƴ .ŜƛǎǇƛŜƭ ŦǸǊ ŘƛŜ ƎŜǿŀƭǘǎŀƳŜ !ǳǎŘŜƘƴǳƴƎ 
und gleichzeitig Absicherung kapitalistischer Akkumulation, die schon Luxemburg als Kern der 
historischen Phase des Imperialismus bezeichnet hatά ἂGörg 2004: 103ἃ. 

Bereits zu Lenins Zeiten seien die Tendenzen zu erkennen, in welche Richtung der Imperialis-

mus die globalen ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ǾŜǊǎŎƘƛŜōǘΦ {ƻ ƳǳǘƳŀǖǘ ŜǊ ǸōŜǊ ŘƛŜ α±ŜǊōǸǊƎŜǊƭƛŎƘǳƴƎά ŘŜǎ 

Proletariats ἂLenin 1970: 114ἃ und sieht die Möglichkeit, dass Europa αŘƛŜ !ǊōŜƛǘ ǸōŜǊƘŀǳǇǘ ς 

zunächst die landwirtschaftliche und montane, sodann auch die gröbere industrielle Arbeit ς 

auf die farbige Menschheit abschiebt und sich selbst in die RŜƴǘƴŜǊǊƻƭƭŜ ȊǳǊǸŎƪȊƛŜƘǘ ώΧϐά  

ἂebd.: 112ἃ. Hier lässt sich eine Vorauszeichnung der mit imperiale Lebensweise beschriebenen 

Ausbeutungsstrukturen erkennen (siehe 2.3). 

 

Der Begriff der Lebensweise wird von Brand und Wissen in Abgrenzung zu den Begriffen  

Lebensstil und Lebensführung verwendet ἂBrand & Wissen 2017a: 46 f.ἃ. Diese Unterscheidung 

lässt sich in einer Reihe von soziologischen Texten finden und deutet auf unterschiedliche Ge-

sellschaftsdimensionen und/oder deren jeweiliges Verständnis von Gesellschaft hin. 

Während einige Autor*innen (so auch Brand und Wissen) die generelle Divergenz hervorhe-

ben, wird von anderen versucht, sie in einen inhaltlichen Zusammenhang zu bringen. Lebens-

stile bezeichneten letzterem zufolge αƎǊǳǇǇŜƴǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ CƻǊƳŜƴ ŘŜǊ ŀƭƭǘŅƎƭƛŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎŦǸh-

rung und -deutung von Individuen im ökonomischen, sozialen, politischen und kulturellen Kon-

ǘŜȄǘ ŜƛƴŜǊ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ἂHradil 1987: 274; Rink 2002: 36ἃ. 

In der Soziologie rückt eine Untersuchung der Lebensstile ƻŦǘ ŀƴǎǘŜƭƭŜ ŘŜǊ αǘǊŀŘƛǘƛƻƴŜƭƭŜƴά ¦n-

ǘŜǊǎǳŎƘǳƴƎ ŘŜǊ αǎƻȊƛŀƭǎǘǊǳƪǘǳǊŜƭƭŜώƴϐ aŜǊƪƳŀƭŜ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜƴ- ƻŘŜǊ {ŎƘƛŎƘǘȊǳƎŜƘǀǊƛƎƪŜƛǘά 

ἂebd.ἃ. Dabei ist die Aussagekraft dieses Untersuchungsansatzes umstritten, da z. B. die soziale 

Lage hinsichtlich der Ökobilanzen von Individuen eine höhere Aussagekraft habe  

ἂebd.: 40, 47 f.ἃ. Wenn auch der Lebensstilbegriff in der Sozialforschung in sehr unterschiedli-

cher Weise verwendet wird ἂebd.: 37ἃ, so werde dieser ƻŦǘ ƛƴ ŜƛƴŜǊ αǾŜǊƳƛǘǘŜƭƴŘŜƴ Cǳƴƪǘƛƻƴ 

ȊǿƛǎŎƘŜƴ ƻōƧŜƪǘƛǾŜǊ ǎƻȊƛŀƭŜǊ [ŀƎŜ ǳƴŘ ǎǳōƧŜƪǘƛǾŜǊ [ŜōŜƴǎǿŜƭǘ ƎŜǎŜƘŜƴά ἂebd.: 36 f.ἃ. 

Zumindest in seiner nachhaltigkeitsspezifischen Ausrichtung verbleibt der Begriff des Lebens-

stils damit in der Regel auf der Ebene einer Kritik an Individuen hinsichtlich ihrer Konsumge-

wohnheiten ἂBecker & Jahn 2006: 364-368ἃ. Mittels moralischer Appelle ἂRink 2002: 27 f.ἃ soll 

somit ein Wertewandel erreicht werden ἂebd.: 47ἃ, der sich in gesamtgesellschaftlichen Struk-

turen niederschlägt. 
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α5ŀǎ [ŜƛǘōƛƭŘ ŘŜǊ ǎƻȊƛƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎǎǘƛƭŦƻǊǎŎƘǳƴƎ ƛǎǘ ŘŜǊ ƛƴŘƛǾƛŘǳŀƭƛǎƛŜǊǘŜ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ ŜƛƴŜ 
pluralisierte Gesellschaft, die tendenziell nur noch kulturelle Differenzen, aber keine sozialen 
Ungleichheiten mehr kenntά ἂRink 2002: 38ἃ. 

Insgesamt sind Lebensstilkonzepte kaum anschlussfähig an Fragen nach sozialen Unterschie-

den auf globaler Ebene oder der Gerechtigkeit ἂebd.: 39ἃ. α!ƭƭǘŀƎǎǇǊŀƪǘƛǎŎƘŜ ½ǿŅƴƎŜΣ ŘƛŜ ǎǘǊǳk-

turellen Gegebenheiten geschuldet sind, sowie habitualisierte Handlungsmuster werden aber 

weder konzeptionell noch empirisch berücksichtigt ς damit bleiben die Ebenen der Lebenswei-

ǎŜ ǳƴŘ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎŦǸƘǊǳƴƎ ŀǳǎƎŜōƭŜƴŘŜǘά ἂebd.ἃ. Anders verhält es sich mit dem Lebensstilbe-

griff von Pierre Bourdieu. Dieser stellt individuelle Lebensstile als abhängig von Fremd- und 

Selbsttypisierung produzierte soziale Formationen dar ἂBecker & Jahn 2006: 387ἃ. αDie feinen 

¦ƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜά ἂBourdieu 1987ἃ αŘŜǎ DŜǎŎƘƳŀŎƪǎ ǳƴŘ ŘŜǎ ŘŀǊŀǳǎ ǊŜǎǳƭǘƛŜǊŜƴŘŜƴ ±ŜǊhaltens 

ώΧϐ ώǎŎƘǊŜƛōŜƴϐ sich in die Körper der Individuen ein und [werden] auf diese Weise gleichsam 

ȊǳǊ ΰbŀǘǳǊΨά ἂBrand & Wissen 2017a: 47ἃ. In diesem Verständnis stellen Lebensstile lediglich 

eine Repräsentation der gesellschaftlichen, sozial ungleichen Strukturen dar ἂBecker & Jahn 

2006: 387ἃ. 

aƛǘ αLebensführungά ǿƛǊŘ ŘƛŜ α!Ǌǘ ǳƴŘ ²ŜƛǎŜΣ ǿƛŜ tŜǊǎƻƴŜƴ ŘƛŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ƛƴ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭi-

ŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎōŜǊŜƛŎƘŜƴ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ ƪƻƘŅǊŜƴǘŜƴ !ƭƭǘŀƎǎȊǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ ƛƴǘŜƎǊƛŜǊŜƴά, bezeichnet 

ἂebd.: 218ἃ. Zentral ist die Analyse des Alltags, der als Handlungszusammenhang verstanden 

wird, und aktiv konstruiert, stabilisiert, erhalten und verändert werden muss ἂProjektgruppe 

α!ƭƭǘŅƎƭƛŎƘŜ [ŜōŜƴǎŦǸƘǊǳƴƎά мффрἃ. Max Weber verweist mit dem Begriff auf den systematisch-

methodischen Charakter der Alltagsorganisation ἂWeber 1980 [1922]: 320f.ἃ. Im Gegensatz 

ȊǳƳ α[ŜōŜƴǎǎǘƛƭά ƎŜƘŜ es weniger um die ideologische, sinnkonstruierende Seite des Lebens, 

sondern um die tatsächliche Praxis als Gesamtheit der Tätigkeiten im Alltag ἂRink 2002: 45; 

Voß 1995: 30 f.ἃ. Gemeinsam hat dieses analytische Vorgehen mit der Lebensstilanalyse, dass 

der Bezug auf das einzelne Individuum dominiert ἂRink 2002: 48ἃ, es also um den individuellen 

Umgang mit strukturellen Gegebenheiten und Alltagsproblemen geht ἂBrand & Wissen 2017a: 

46 f.ἃ. Eine nachhaltige Lebensführung stellt in diesem Zusammenhang eine zusätzliche Anfor-

derung an das Individuum dar ἂRink 2002: 47ἃ. Es werden bei der Lebensführung also Zusam-

menhänge zwischen Einstellungen und Verhaltensweisen innerhalb von Alltagspraktiken und 

Tätigkeitsstrukturen untersucht ἂebd.ἃ. 

Der Begriff der Lebensweise ist auf Karl Marx zurückzuführen, der den Zusammenhang zwi-

schen Produktions- und Lebensweise erarbeitet hat ἂRink 2002: 40 f.ἃΦ α5ƛŜ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜ [e-

bensweise wird bei ihm direkt aus der herrschenden Produktionsweise abgeleitet, sie ist ledig-

ƭƛŎƘ ƛƘǊŜ 9ǊǎŎƘŜƛƴǳƴƎǎŦƻǊƳά ἂebd.: 41ἃ. In dieser Form wird die Lebensweise als von den gesell-

schaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen determiniert begriffen ἂebd.: 48ἃ. Gemein-

sam hat diese Herangehensweise mit dem Lebensstilbegriff, dass Werte und Leitbilder inner-

halb der Lebensweise eine Rolle spielen ἂebd.: 42ἃ, also kapitalistische Gesellschaften in ihrer 

²ƛŘŜǊǎǇǊǸŎƘƭƛŎƘƪŜƛǘ ǳƴǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜƳ ŀǳŦ ±ŜǊŀƴƪŜǊǳƴƎ ƛƘǊŜǊ ǎŜƭōǎǘ αƛƴ ŘŜƴ !ƭƭǘŀƎǎǇǊŀȄŜƴ ǳƴŘ ƛƳ 

AlltagsǾŜǊǎǘŀƴŘά ŀƴƎŜǿƛŜǎŜƴ ǎŜƛŜƴ ἂBrand & Wissen 2017a: 45ἃ. Im Unterschied zu diesem 

wird jedoch nicht von einer kollektiven oder individuellen Wahlfreiheit des Lebensstils ausge-

gangen ἂRink 2002: 41ἃ, sondern dieser als gesamtgesellschaftlich hergestellt betrachtet 

ἂBogun 1997; Rink 2002: 28ἃ. Im Zusammenhang mit der ökologischen Frage wird mit dem 
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Lebensweisebegriff bekräftigt, dass nachhaltiges Handeln die Schaffung entsprechender gesell-

schaftlich-politischer Rahmenbedingungen erfordere ἂRink 2002: 42ἃ. 

In ähnlicher Terminologie zur αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜn [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά hat Ellen Matthies den Begriff der 

αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎǎǘƛƭŜά ƎŜǇǊŅƎǘ ἂMatthies 2017ἃ. In einer Tradition der Umweltpsychologie 

stehend wird mit ihm auf individuelle Änderungen des Lebensstils verwiesen, jedoch nicht 

ohne die Notwendigkeit komplementierender Politiken zu erwähnen ς und somit indirekt doch 

wieder auf gesamtgesellschaftliche Lösungen zu verweisen. Des Weiteren ist von Matthies der 

.ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎǉǳŀƭƛǘŅǘά ƎŜǇǊŅƎǘ worden, der neben eigenen Bedürfnissen 

nachhaltigkeitsbezogene Prinzipien mit einschließt ἂWGBU 2016: 11 ff., 543; Matthies 2017ἃ. 

 

2.2 Regulationstheoretische Herleitung 

aƛǘ αƛƳǇŜǊƛŀƭŜǊ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ǿƛǊŘ die vorherrschende Bearbeitung von Krisenphänomenen 

bezeichnet. Im Sinne eines Paradoxons wirkt sie dabei gleichzeitig partiell stabilisierend und 

verschärfend auf diese ein ἂBrand & Wissen 2017a: 13ἃ. Die imperiale Lebensweise kann also 

als Regulation gestörter bzw. krisenhafter gesellschaftlicher Naturverhältnisse betrachtet wer-

den. Diese stellen das epistemische Objekt unter anderem von αSozialer Ökologieά ἂBecker & 

Jahn 2006: 489ἃ und αPolitischer Ökologieά ἂPaulson 2016; Acosta & Brand 2018: 92-97ἃ dar, in 

deren Tradition sich auch die Imperiale Lebensweise verorten lässt ἂBrand & Wissen 2017a: 

72ἃ. 

Die Soziale Ökologie baut auf einem Verständnis der Ökologie als der Wissenschaft von den 

Wechselbeziehungen zwischen Organismen und ihrer Umwelt auf ἂBecker 2003ἃ ς und erwei-

tert das Forschungsobjekt um die gesellschaftliche Sphäre und den damit entstehenden Inter-

dependenzen. Umweltprobleme werden aus diesem Verständnis heraus nicht isoliert betrach-

ǘŜǘΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŀƭǎ α!ǳǎŘǊǳŎƪ ŜƛƴŜǊ YǊƛǎŜ ŘŜǊ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ bŀǘǳǊǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜά ἂebd.: 106ἃ 

verstanden. 

Gesellschaftliche Naturverhältnisse müssen notwendigerweise durch den Menschen reguliert 

werden, um gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Bei Karl Marx tritt Regulation als über 

!ǊōŜƛǘ ǾŜǊƳƛǘǘŜƭǘŜǊ α{ǘƻŦŦǿŜŎƘǎŜƭ Ƴƛǘ ŘŜǊ bŀǘǳǊά ŀǳŦ ἂMarx 2000 [1883]: 179ἃ. Regulationsthe-

oretisch geht es also nicht um die Frage nach Natur- oder Gesellschaftsschutz, sondern nach 

der Art und Weise der Gestaltung gesellschaftlicher Naturverhältnisse ἂGörg 2008: 97ἃ. Die 

Regulationsweise soll erklären, wie innerhalb immanent krisenhafter Produktions- und Repro-

duktionsweisen eine scheinbare oder partielle Stabilität hergestellt werden kann ἂWissen 

2011: 18ἃ. In Abhängigkeit vom angewendeten Regulationsverständnis kann diese Regulation 

von technisch-kybernetisch bis zu polit-ökonomisch beschrieben werden ἂBecker et al. 2011: 

80; Brand & Wissen 2011a: 16 f.ἃ. Imperiale Lebensweise folgt einem eher polit-ökonomischen 

Verständnis der sozial-ökologischen Regulation ἂebd.: 13ἃΣ Ŝǎ ƎŜƘŜ ŀƭǎƻ ǳƳ ŘƛŜ αwŜǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴ 

ŘŜǊ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǘǊƻǘȊ ǳƴŘ ǿŜƎŜƴ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜǊ ²ƛŘŜǊǎǇǊǸŎƘŜ ǳƴŘ YƻƴŦƭƛƪǘŜά ἂGörg 2008: 109ἃ. 

Die Regulation der gesellschaftlichen Naturverhältnisse erfolgt dabei nicht aus einem steuern-

den Zentrum heraus ἂBrand & Wissen 2011a: 17ἃ oder stellt sich automatisch ein, sondern ist 

das Resultat von sozialen Kämpfen, Institutionalisierungen der Kräfteverhältnisse und von ge-

sellschaftlichen Kompromissen ἂBrand & Wissen 2017a: 53ἃ. 
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Regulationen können zum einen unmittelbar unerwünschte Effekte, also Regulationsprobleme 

erster Ordnung, hervorrufen. Zum anderen können fehlerhafte Regulationen zwischen ver-

schiedenen Ebenen zu Regulationsproblemen zweiter Ordnung führen, die dann Regulationen 

der Regulationen erforderlich machen ἂBecker & Schramm 2002: 367; Becker & Jahn 2003: 

104ἃ. Hier schließt eine Kritik der Imperialen Lebensweise an, nämlich in der Analyse, dass in 

der vorherrschenden Umweltpolitik nicht die eigentliche Ursache der Krisenerscheinungen 

reguliert wird, die in der imperialen Lebensweise ƎŜǎŜƘŜƴ ǿƛǊŘΦ 5ƛŜ αYǊƛǎŜ ŘŜǎ YǊƛǎŜƴƳŀƴŀƎe-

ƳŜƴǘǎά ἂBrand & Wissen 2017a: 16, 66ἃ könne also als Resultat der systematischen Dethemati-

sierung der Krisenursache verstanden werden (siehe Kapitel 2.3). 

5ƛŜ !ōƎǊŜƴȊǳƴƎ ŘŜǎ ¢ŜǊƳǎ α[ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά Ȋǳ ŀƴƎǊŜƴȊŜƴŘŜƴ YƻƴȊŜǇǘŜƴ ƛǎǘ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƴ Kapitel 2.1 

erfolgt. Im regulationstheoretischen Verständnis nimmt Lebensweise auf den Terminus der 

α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǿŜƛǎŜά Bezug. Dabei wird thematisiert, dass sich in historischen Phasen jeweils 

spezifische Akkumulationsregime herausbilden. Diese stellen sich ŀƭǎ αǘŜƳǇƻǊŅǊŜ YƻƘŅǊŜƴȊ 

zwischen der historischen Entwicklung der Produktions- und Distributionsmuster einerseits 

uƴŘ ŘŜǊ YƻƴǎǳƳƳǳǎǘŜǊ ŀƴŘŜǊŜǊǎŜƛǘǎά ἂBrand & Wissen 2011b: 81ἃ dar. Es handelt sich also um 

ŜƛƴŜ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ αCƻǊƳ ŘŜǊ aŜƘǊǿŜǊǘǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴ ƛƴ !ōƘŅƴƎƛƎƪŜƛǘ Ǿƻƴ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎǘŜŎƘƴƛƪΣ  

Arbeits- ǳƴŘ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴǎƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǳƴŘ aŀǊƪǘǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴά ἂHummel & Kluge 2004: 19ἃ. 

Erweiternd ǿƛǊŘ ŘƛŜǎŜǊ !ƴƴŀƘƳŜ ƘƛƴȊǳƎŜŦǸƎǘΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ αōǊŜƛǘ ŀƪȊŜǇǘƛŜǊǘŜΣ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴŜƭƭ 

abgesicherte und in den Alltagspraktiken der Menschen tief verankerte Lebensweise heraus-

bilden kann, die mit bestimmten Vorstellungen von Fortschritt eiƴƘŜǊƎŜƘǘά ἂBrand & Wissen 

2011b: 82ἃ. Diese Lebensweise durchdringe den Alltag vollständig ς αȊƛŜƘǘ ǎƛŎƘ ŘǳǊŎƘ tǊƻŘǳƪǘi-

ƻƴǎǇǊƻȊŜǎǎŜΣ DŜǎŜǘȊŜΣ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴΣ ±ŜǊƘŀƭǘŜƴǎǿŜƛǎŜƴ ǳƴŘ ǎƻƎŀǊ ŘǳǊŎƘ ǳƴǎŜǊŜ 5ŜƴƪƳǳǎǘŜǊά 

ἂI.L.A. Kollektiv 2017: 8ἃ. 

α5ŜǊ Ǿƻƴ ǳƴǎ ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴŜ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ ΰƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜΨ ǾŜǊǿŜƛǎǘ ŀǳŦ ŘƛŜ tǊƻŘǳƪǘi-
ons-, Distributions- und Konsumnormen, die tief in die politischen, ökonomischen und kulturel-
len Alltagsstrukturen und -praxen der Bevölkerung im globalen Norden und zunehmend auch in 
den Schwellenländern des globalen Südens eingelassen sind. Gemeint sind nicht nur die mate-
riellen Praxen, sondern insbesondere die sie ermöglichenden strukturellen Bedingungen und 
die damit verbundenen gesellschaftlichen Leitbilder und Diskurse. Zugespitzt formuliert: Die 
Standards des ΰƎǳǘŜƴΨ ǳƴŘ ΰǊƛŎƘǘƛƎŜƴΨ Lebens, das ja vielfach aus der imperialen Lebensweise 
besteht, werden im Alltag geprägt, auch wenn sie dabei Teil umfassender gesellschaftlicher 
Verhältnisse und insbesondere von materiellen und soziaƭŜƴ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ ǎƛƴŘά ἂBrand & 
Wissen 2017a: 44 f.ἃ. 

Die imperiale Lebensweise sei also αŜƛƴ ǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜǎ aƻƳŜƴǘ ƛƴ ŘŜǊ wŜǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴά ἂebd.: 45ἃ 

und der temporären Stabilisierung ἂBrand & Wissen 2011a: 19ἃ strukturell krisenhafter ἂBrand 

& Wissen 2011b: 86 f.ἃ kapitalistischer Gesellschaften. Dadurch wird das jeweils vorherrschen-

de gesellschaftliche Akkumulationsregime stabilisiert. Da die kapitalistische Produktionsweise 

von Widersprüchen geprägt ist ἂHummel & Kluge 2004: 18ἃΣ ǎƛƴŘ ŘŀŦǸǊ αbƻǊƳŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎǎǇǊo-

ȊŜǎǎŜά ƴƻǘǿŜƴŘƛƎΦ 5ƛŜse wiederum bilden ein zentrales Moment der imperialen Lebensweise, 

bei der über α!ƭƭǘŀƎǎǇǊŀȄŜƴ ǎƻǿƛŜ ώŘŜƴϐ ƛƘƴŜƴ ȊǳƎǊǳƴŘŜ ƭƛŜƎŜƴŘŜƴ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ ƛn-

ǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ YǊŅŦǘŜǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜώƴϐΣ ŘƛŜ IŜǊǊǎŎƘŀŦǘ ǸōŜǊ aŜƴǎŎƘ ǳƴŘ bŀǘǳǊά ἂBrand & Wissen 

2017a: 13ἃ erzeugt und verstetigt wird. α5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ǾŜǊōƛƴŘŜǘ ŘŜƴ 

!ƭƭǘŀƎ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ {ǘǊǳƪǘǳǊŜƴά ἂebd.: 46ἃ. 
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Neben der Regulationstheorie besteht die theoretische Fundierung der Imperialen Lebenswei-

se insbesondere in der Exegese von Marx, Gramsci, Bourdieu, Foucault und feministischen 

Theorien ἂBrand & Wissen 2017a: 17 f.ἃ. Weitere Einflüsse lassen sich in Postwachstum,  

post-development, Postextraktivismus, Solidarischer Ökonomie, Zeitwohlstand und weiteren 

finden ἂebd.: 176ἃ. 

aƛǘ αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜǊ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ǿƛǊŘ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǎ 5ƛǎƪǳǊǎŜs um Imperiale Lebensweise die 

Möglichkeit einer fundamental anderen Regulation gesellschaftlicher Naturverhältnisse  

präsentiert (siehe Kapitel 2.5). 

 

2.3 Grundthesen und Modus der Kritik 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln dargestellt worden ist, handelt es sich bei der imperia-

len Lebensweise um die vorherrschende Antwort auf hervortretende Krisenphänomene durch 

die Assoziation von Institutionen und der Nutznießer*innen innerhalb kapitalistischer Staaten 

ŘŜǎ αƎƭƻōŀƭŜƴ bƻǊŘŜƴǎά ἂI.L.A. Kollektiv 2017: 97ἃ ōȊǿΦ α²ŜǎǘŜƴǎά ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ Ƴƛǘ ŜƛƴŜǊ ǘǊŀƴs-

nationalen Verbraucher*innenklasse. 

5ƛŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ǿƛǊŘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ Ǿƻƴ ƳŜƘǊŜǊŜƴ CŀƪǘƻǊŜƴ ŀƭǎ αƛƳǇŜǊƛŀƭά ōŜǘǊŀŎƘǘŜǘΦ Lƴ !ƴƭŜh-

nung an Imperialismustheorien (siehe 2.1) lassen sich diese Faktoren nicht auf Imperialismus-

kritik reduzieren, sondern stehen in direktem Zusammenhang mit Kapitalismuskritik. Imperia-

lismuskritik wird also immer auch auf die kapitalistischen Grundlagen imperialer Tendenzen 

bezogen. 

α²ƛǊ ōŜȊŜƛŎƘƴŜƴ ŘƛŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜΣ ŘƛŜ ŀǳf derartigen Voraussetzungen [weltweites zunutze ma-
chen von Natur und Arbeitskraft und dabei Externalisierung anfallender sozialer und ökologi-
scher Kosten] beruht und immer auch die Produktionsweise mit einschließt, als imperial. Damit 
wollen wir erstens das sichtbar machen, was den Alltag ς das Produzieren und Konsumieren ς 
der Menschen im globalen Norden sowie einer größer werdenden Zahl von Menschen im glo-
balen Süden ermöglicht, meist ohne die Schwelle der bewussten Wahrnehmung oder gar der 
kritischen Reflexion zu überschreiten. Es geht uns darum, wie sich Normalität gerade über das 
Ausblenden der ihr zugrunde liegenden Zerstörung herstellt. Mit anderen Worten: Thema des 
Buches sind die Alltagspraxen sowie die ihnen zugrunde liegenden gesellschaftlichen und inter-
nationalen Kräfteverhältnisse, die Herrschaft über Mensch und Natur erzeugen und versteti-
ƎŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 13ἃ. 
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Abbildung 1: Das Konzept der imperialen Lebensweise. Darstellung kopiert aus der Abhandlung über die 
Imperiale Lebensweise des I.L.A. Kollektivs ἂI.L.A.-Kollektiv 2017: 9ἃ. 

 

Es wird deutlich, dass die imperiale Lebensweise eine ganze Reihe von Faktoren aufweist, die 

im Folgenden auf vier Kernbestandteile reduziert und dargestellt werden sollen (siehe dazu 

auch Abbildung 1). Die imperiale Lebensweise beruht auf: 

1. Ausbeutung. 

Die imperiale Lebensweise setzt die Ausbeutung von Arbeit und der Biosphäre voraus 

ἂebd.: 9 f.ἃ. 5ŜǊ ƎƭƻōŀƭŜ bƻǊŘŜƴ αƎǊŜƛŦǘ ώΧϐ ȊǳǊ .ŜŦǊƛŜŘƛƎǳƴƎ ǎŜƛƴŜǊ ŜƛƎŜƴŜƴ .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜ 

auf ökosystemare Dienstleistungen zurück, die in anderen Regionen der Welt erbracht 

ǿŜǊŘŜƴά ἂGörg 2008: 108ἃ. Diese Ausbeutung wird durch Verträge oder offene Gewalt 

abgesichert. Die Grundlage der Warenvielfalt im globalen Norden wird also durch den 

Extraktivismus im globalen Süden gelegt ἂKallis et al. 2016: 22ἃ. Der Extraktivismus 

könne in Bezug auf Marx und die feministische Historikerin Silvia Federici auch als 

αŦƻǊǘƎŜǎŜǘȊǘŜ ǳǊǎǇǊǸƴƎƭƛŎƘŜ !ƪƪǳƳǳƭŀǘƛƻƴά ǾŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ἂAcosta & Brand 2018: 

31; Behr 2018ἃ, da die gewaltsame Aneignung und Enteignung z. B. von ehemaligem 

Gemeineigentum andauere ἂGörg 2004: 103ἃ. 

Die Auseinandersetzung mit der sogenannten ursprünglichen (oder primitiven) Akku-

mulation findet sich bei klassischen Wirtschaftswissenschaftler*innen und in Ausei-

nandersetzung mit diesen auch bei Marx. Dieser hat herausgestellt, dass das Entstehen 

der materiellen gesellschaftlichen Strukturierung hauptsächlich auf Gewalt beruht  

habeΥ α9ǊƻōŜǊǳƴƎΣ ¦ƴǘŜǊƧƻŎƘǳƴƎΣ wŀǳōƳƻǊŘΣ ƪǳǊȊ DŜǿŀƭǘάΣ ǎŜƛŜƴ ŘƛŜ ǘǊŜƛōŜƴŘŜƴ YǊŅŦǘŜ 

der ursprünglichen Akkumulation ἂMarx 2000: 660ἃ. Dabei spielt insbesondere die 

Umwandlung von Gemeindeland in Privateigentum (siehe 2.5.7) eine herausragende 
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Rolle. Mit dieser historischen Aneignung der Allmende als Raub seien die Grundlagen 

für die kapitalistischen Beziehungen gelegt worden ἂGómez-Baggethun 2016: 152 f.ἃ, 

indem damit auch die Proletarisierung der ländlichen Bevölkerung einhergegangen sei 

ἂConde & Walter 2016: 180ἃ. Hinzu komme ŘƛŜ .ƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ YŀǇƛǘŀƭ ŘǳǊŎƘ αtƭǸƴŘŜǊǳƴƎΣ 

±ŜǊǎƪƭŀǾǳƴƎ ǳƴŘ wŀǳōƳƻǊŘά ƛƴ ŘŜƴ YƻƭƻƴƛŜƴ ἂMarx 2000: 697ἃ. 

5ƛŜ αŦƻǊǘƎŜǎŜǘȊǘŜ ǳǊǎǇǊǸƴƎƭƛŎƘŜ !ƪƪǳƳǳƭŀǘƛƻƴά ƪŀƴƴ ŀǳŎƘ ŀƭǎ α!ƪƪǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ŘǳǊŎƘ 

9ƴǘŜƛƎƴǳƴƎά ἂHarvey 2003; Acosta & Brand 2018: 32ἃ verstanden werden. Darunter 

fällt also die fortgesetzte Ausbeutung unbezahlter Arbeit (siehe 2.5.3), die fortgesetzte 

Prekarisierung von Arbeitsbedingungen, Landraub und Kommerzialisierung aller Le-

bensbereiche (siehe 2.5.4), z. B. auch der Natur ἂGómez-Baggethun 2016: 153ἃ. Nach 

Luxemburg und Lenin bleibe der Kapitalismus somit imperialistisch und der Imperia-

lismus bilde nicht nur eine der Grundlagen seiner Entstehung ἂLuxemburg 1970;  

Habermann 2016: 28ἃ. Der Staat war und ist in diesem Prozess zentral in die Einrich-

tung der Ausbeutungsgrundlagen involviert ἂMies 1997: 13ἃ. 

Hier knüpft die Imperiale Lebensweise an, indem auf die Ausdehnungstendenzen und 

gleichzeitige Notwendigkeit von Exklusivität und Externalisierung hingewiesen wird. 

Man könnte in diesem Zusammenhang auch von der fortgesetzten inneren und äuße-

ren Kolonialisierung sprechen ἂBennholdt-Thomsen & Mies 1997: 17; Nicoll 2016:  

197 f.ἃ. 

An diese Ideen der multidimensionalen fortgesetzten ursprünglichen Akkumulation 

anschließend, lässt sich Ŝƛƴ αǘǊŀƴǎƴŀǘƛƻƴŀƭŜǊ {ƻǊƎŜŜȄǘǊŀƪǘƛǾƛǎƳǳǎά als Gegenstück zum 

Ressourcenextraktivismus ōŜǎŎƘǊŜƛōŜƴΣ ōŜƛ ŘŜƳ αŘƛŜ ƎƭƻōŀƭŜƴ aittelschichten ihre  

eigene Reproduktion durch Aneignung von Sorgekapazitäten aus anderen, ärmeren 

Regionen sichern, diese enteignen und damit die eigene Reproduktionskrise in sie  

ǾŜǊǎŎƘƛŜōŜƴά ἂWichterich 2016a: 60ἃ. 

Ihre Wirkmächtigkeit entfaltet die imperiale Lebensweise also durch ihre vermittelte 

Herrschaftsförmigkeit vor allem entlang der Kategorisierungen Geschlecht, Klasse und 

αraceά ἂBrand & Wissen 2017a: 36ἃ. Das stellt keinen Widerspruch dazu dar, dass 

αώŀ]uch ŘƛŜ {ǳōŀƭǘŜǊƴŜƴ ƘƛŜǊȊǳƭŀƴŘŜ ώΧϐ ς und sei es eben subalterne ς Profiteure der 

von den sie beherrschenden Klassen eingerichteten weltpolitischen und weltwirt-

ǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ώǎƛƴŘϐά ἂLessenich 2018b: 41ἃ. 

Die Ausbeutung findet nicht nur im globalen Kontext, sondern auch innerhalb der Ge-

sellschaften des globalen Nordens statt. Ein grundlegender Mechanismus liegt dabei in 

ŘŜǊ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ !ƴŜƛƎƴǳƴƎ ŘŜǊ αaŜƘǊŀǊōŜƛǘά ŘŜǊ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǘŜƴ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ 9ƛƎŜn-

tümer der Produktionsmittel ἂMarx 2000: 216ἃ. α5ƛŜ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ōŀǎƛŜǊǘ ŀǳŦ 

sƻȊƛŀƭŜǊ ¦ƴƎƭŜƛŎƘƘŜƛǘ ǳƴŘ ǊŜǇǊƻŘǳȊƛŜǊǘ ŘƛŜǎŜά ἂBrand & Wissen 2017a: 62ἃ. Die soziale 

Hierarchisierung stellt eine zentrale Dimension der imperialen Lebensweise dar  

ἂebd.: 18, 62, 169, 182ἃ. Sie trägt jedoch auch zu ihrer Bearbeitung und Stabilisierung 

bei ἂebd.: 62ἃ. 
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2. Exklusivität. 

Die in den kapitalistischen Zentren vorherrschende Produktions- und Konsumweise ist 

nicht global verallgemeinerbar ἂMies 1997: 12; Rink 2002: 44; Görg 2003: 216ἃ und auf 

Ŝƛƴ α!ǳǖŜƴά ŀƴƎŜǿƛŜǎŜƴ ἂBrand & Wissen 2011b: 86; Lessenich 2018b: 25ἃ. Auf dieses 

Außen werden die ökologischen und sozialen Kosten der Lebensweise verlagert ἂBrand 

& Wissen 2017a: 15ἃ. Gegen die tendenzielle Verallgemeinerung der imperialen  

Lebensweise und dem damit einhergehenden Schwinden des Außens bleibt den kapi-

ǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ ½ŜƴǘǊŜƴ αŘŀƴƴ ƴǳǊ ƴƻŎƘ ŘŜǊ ±ŜǊǎǳŎƘΣ ƛƘǊŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ŘǳǊŎƘ !ōǎŎƘƻǘǘǳƴƎ 

ǳƴŘ !ǳǎƎǊŜƴȊǳƴƎ ŜȄƪƭǳǎƛǾ Ȋǳ ǎǘŀōƛƭƛǎƛŜǊŜƴά ἂebd.ἃ. Autoritarismus, Nationalismus und 

Rassismus stehen also im Zusammenhang mit der Absicherung der imperialen  

Lebensweise. Auch in der autoritären Bearbeitung von Krisen, z. B. der Migrationsab-

wehr, wird diese Exklusivität also politisch hergestellt ἂebd.: 10ἃ. Geflüchtete und 

Flüchtende sind eine Konsequenz der der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesell-

schaftsordnung innewohnenden Exklusivität ἂLessenich 2018aἃ. 

Mit der polit-ökonomischen bzw. herrschaftlichen Schaffung des Außens geht die  

ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ Ǿƻƴ αŀƴŘŜǊŜƴά ŜƛƴƘŜǊΦ ¦ƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǎ αOtheringsά 

wird versucht mit Bezug auf die Dialektik Georg Wilhelm Friedrich Hegels, in der Krea-

tion von Selbst und Normalität die einhergehende Formulierung (abzulehnender)  

Andersartigkeit zu fassen ἂBrons 2015ἃ. Dieses Andere bezieht sich auf alle gesell-

schaftlichen Differenzkategorien, insbesondere aber auf Geschlecht und (zugeordnete) 

Ethnizität. 

3. Ausbreitung und Intensivierung. 

Die imperiale Lebensweise verfügt über eine vertiefende und eine ausbreitende Ten-

denz ἂBrand & Wissen 2017a: 18ἃ. Während an der Peripherie der Lebensweise Aus-

breitungstendenzen üōŜǊǿƛŜƎŜƴΣ ǎǇƛŜƭŜƴ ƛƴ αŜƴǘǿƛŎƪŜƭǘŜǊŜƴά ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ [ŅƴŘŜǊƴ 

vor allem im Zuge der neoliberalen Umstrukturierung Intensivierungsprozesse eine 

bedeutendere Rolle. Das wird auch bereits aus den Grundlagen kapitalistischer Pro-

duktionsweise abgeleitet, denn ŘƛŜǎŜ ƎŜƘŜ αƳƛǘ ŘŜǊ ǘŜƴŘŜƴȊƛŜƭƭŜƴ !ǳǎōǊŜƛǘǳƴƎ ŘŜǎ  

kapitalistischen (Welt-)Marktes und der weltweiten Durchkapitalisierung aller Lebens-

ōŜǊŜƛŎƘŜά ἂBrand & Wissen 2011a: 23ἃ einher. 

Wegen der gleichzeitigen Notwendigkeit eines Außens muss das Streben nach Verall-

gemeinerung inhärent unerfüllt bleiben ἂebd.: 24ἃ. Es kann von einer tendenziellen 

α±ŜǊŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜǊǳƴƎ ŘŜǎ bƛŎƘǘǾŜǊŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜǊōŀǊŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 19ἃ bzw. 

Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ αǳƴƘŀƭǘōŀǊŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ἂAcosta & Brand 2018: 15-26ἃ gesprochen wer-

den. α5ƛŜ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ǿƛǊŘ ŘŀŘǳǊŎƘ ȊǳƳ hǇŦŜǊ ƛƘǊŜǊ ŜƛƎŜƴŜƴ !ǘǘǊŀƪǘƛǾƛǘŅǘ 

ǳƴŘ ±ŜǊŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜǊǳƴƎά ἂBrand & Wissen 2017a: 15ἃ. 

Imperial ist die Lebensweise auch deshalb, weil innerhalb der Ausbreitungsprozesse 

andere Lebensweisen verdrängt werden. 
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4. Externalisierung. 

Kosten der Lebensweise werden auf andere ausgelagert. Stephan Lessenich spricht in 

ŘƛŜǎŜƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ǿƻƴ α9ȄǘŜǊƴŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘaftenά ἂLessenich 2016ἃ. Das 

Andere kann als zukünftige Generationen, global prekarisierte Individuen und die  

Natur gefasst werden. Die im globalen Maßstab stattfindenden Externalisierungen 

durch Schadstoffausstoß und Senkenübernutzung finden ihr Pendant in lokalen αNot in 

my backyardά-Phänomenen. Als Beispiel dafür kann jüngst das Ausscheren einiger 

Bundesländer, unter anderem Bayerns im aktuellen Koalitionsvertrag, aus dem Such-

verfahren für ein Atommüllendlager gesehen werden ἂHonsel 2018ἃ. 

Ein Beispiel für zeitliche Externalisierung stellen auch sogenannte Ewigkeitskosten dar, 

zu denen die oben genannte Notwendigkeit der dauerhaften, viele Menschengenera-

tionen anhaltenden sicheren Lagerung radioaktiv strahlenden Mülls ebenso gehört wie 

die Notwendigkeit permanenter Entwässerung in ehemaligen Steinkohleabbaugebie-

ten wie dem Ruhrgebiet ἂKnauer 2014ἃ. 

5ŀǎ ǎŎƘǊǳƳǇŦŜƴŘŜ !ǳǖŜƴ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ōŜƎǊŜƴȊǘ ŀƭǎƻ ǎǳƪȊŜǎǎƛǾŜ αŘƛŜ 

aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŜƛƴŜǊ ǊŅǳƳƭƛŎƘŜƴά ǳƴŘ ǾŜǊƪǸǊȊǘ ŘŜƴ αIƻǊƛȊƻƴǘ ŜƛƴŜǊ ȊŜƛǘƭƛŎƘŜƴ 9ȄǘŜǊƴŀƭƛǎƛe-

rung seiner ökologischen Kostenά ἂBrand & Wissen 2011b: 86ἃ. 

 

Die Permanenz und Stabilität der imperialen Lebensweise resultiert aus ihrer komplexen  

gesellschaftlichen Fundierung. Diese lässt sich weder materialistisch noch ideologisch herun-

terbrechen ς auch findet sie sich αǉǳŜǊ Ȋǳ ŘŜƴ .ŜƎǊƛŦŦǎŜōŜƴŜƴ ΰ!ƭƭǘŀƎǎƘŀƴŘŜƭƴΨ ǳƴŘ ΰƎŜǎŜƭl-

ǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ {ǘǊǳƪǘǳǊŜƴΨά ἂBrand & Wissen 2017a: 51ἃ. Im Folgenden sollen vier gesellschaftliche 

Ebenen dargestellt werden, durch die die imperiale Lebensweise in den kapitalistischen Zen-

tren stabilisiert wird (siehe dazu auch Abbildung 1). Die imperiale Lebensweise wird stabilisiert 

durch: 

1. Alltagspraktiken, Wissen und Wünsche. 

Im Gegensatz zu anderen kapitalismuskritischen Analysen reduziert Imperiale Lebens-

weise die Ursachenanalyse für die Zerstörungen und Ungerechtigkeiten der herr-

schenden Verhältnisse nicht auf Klassengegensätze und der damit einhergehenden 

Aneignung des gesellschaftlichen Reichtums durch eine kleine machtvolle gesellschaft-

liche Elite ἂebd.: 173ἃ. Die imperiale Lebensweise wird als den Subjekten des globalen 

Nordens nicht äußerlich verstanden. 

α±ƛŜƭƳŜƘǊ ōǊƛƴƎǘ ǎƛŜ ŘƛŜ {ǳōƧŜƪǘŜ ƛƴ ƛƘǊŜƳ !ƭƭǘŀƎǎǾŜǊǎǘŀƴŘ ƘŜǊǾƻǊΣ ƴƻǊƳƛŜǊǘ ǎƛŜ ǳƴŘ 
macht sie gleichzeitig handlungsfähig: als Frauen und Männer, als nutzenmaximieren-
de und sich anderen überlegen fühlende Individuen, als nach bestimmten Formen des 
ƎǳǘŜƴ [ŜōŜƴǎ {ǘǊŜōŜƴŘŜά ἂebd.: 45ἃ. 

Die Aufrechterhaltung der imperialen Lebensweise ist also auf den Alltagsverstand, die 

Alltagspraxen, Normalisierungsprozesse und bestimmte Vorstellungen von Fortschritt 

und gutem Leben angewiesen und hat sich in diese eingeschrieben ἂebd.: 56, 173ἃ. 
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2. Physikalisch-materielle Infrastrukturen und Zwänge. 

Diese Analyse leistet jedoch gerade nicht einer Konsumkritik, die individuelle Konsum-

akte im Zusammenhang von rational choice bzw. (neoklassischem) Kosten-Nutzen-

Kalkül betrachtet ἂBrand & Wissen 2017a: 49ἃ, Vorschub, sondern betrachtet diese vor 

dem Hintergrund ihrer infrastrukturellen, institutionellen und gesellschaftlichen Fun-

dierung. 

Gesellschaftliches und individuelles Handeln wird daher im Zusammenhang mit den 

gesellschaftlichen kapitalistisch-herrschaftlichen Strukturen betrachtet. Dabei müssen 

die kapitalismusimmanenten Dynamiken Beachtung finden. 

α5ƛŜ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛsche Produktionsweise [ist] expansiv und auf die Steigerung von Mehr-
wert, Produktion und Konsum angelegt. Dies geht einher mit der tendenziellen Aus-
breitung des kapitalistischen (Welt-)Marktes und der weltweiten Durchkapitalisierung 
ŀƭƭŜǊ [ŜōŜƴǎōŜǊŜƛŎƘŜά ἂBrand & Wissen 2011a: 23ἃ. 

3. Institutionen. 

Die gesellschaftlichen und politischen Institutionen können nicht als losgelöst von  

globalen strukturierenden Zwängen verstanden werden (siehe Kapitel 6). Auch hier 

ǿƛǊƪŜƴ ŘƛŜ αƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ LƳǇŜǊŀǘƛǾŜά ǳƴŘ die Institutionen ǎǘŜƭƭŜƴ ǎƻƳƛǘ αŜƛƴ ǿe-

ǎŜƴǘƭƛŎƘŜǎ aƻƳŜƴǘ ƛƴ ŘŜǊ αƴŜƻƭƛōŜǊŀƭŜƴ ¦ƳǎǘǊǳƪǘǳǊƛŜǊǳƴƎ ƎƭƻōŀƭŜǊ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜǊ 

bŀǘǳǊǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜά ἂGörg 2004: 96ἃ dar. 5ŀǎ αǾŜǊƳŜƛƴǘƭƛŎƘŜ {ǘŜǳŜǊǳƴƎǎǎǳōƧŜƪǘ ΰ{ǘŀŀǘΨ 

[ist] kein möglicher Gegenpol, sondern ein wesentliches Moment in der institutionel-

ƭŜƴ !ōǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ἂBrand & Wissen 2017a: 15 f.ἃ. Instituti-

ƻƴŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ŀƭǎƻ ŀƭǎ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ YƻƳǇǊƻƳƛǎǎŜ ōȊǿΦ α±ŜǊŘƛŎƘǘǳƴƎŜƴ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦt-

ƭƛŎƘŜώǊϐ YǊŅŦǘŜǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜά ἂGörg 2008: 109ἃ verstanden werden (siehe Kapitel 6). 

4. Scheinlösungen und verkürzte Analysen. 

Die spezifische Regulation (siehe 2.2) sozial-ökologischer Problemlagen ist auch vom 

entsprechenden Problemverständnis abhängig. So deutet sich in der Problemanalyse 

meist schon der mögliche Handlungsspielraum und -horizont an. 

9ƛƴ ǿƛŎƘǘƛƎŜǎ bŀǊǊŀǘƛǾ ƛƳ bŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘǎŘƛǎƪǳǊǎ ōŜǎǘŜƘǘ ŘŀǊƛƴΣ Řŀǎǎ ŘǳǊŎƘ αŘŜƴ aŜn-

ǎŎƘŜƴά ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ ƎƭƻōŀƭŜƴ ǇƘȅǎƛƪŀƭƛǎŎƘ-biologischen Parametern in einem 

Ausmaß vorgenommen werden, dass von einem neuen erdgeschichtlichen Zeitalter 

gesprochen werden sollte, das als αAnthropozänά das Holozän ablöse ἂSteffen et al. 

2007ἃ. In dieser Problemanalyse wird also auf den Menschen als Spezies verwiesen, 

ohne dabei die gesellschaftlichen Verhältnisse zu thematisieren, die die Grundlage des 

Zusammenlebens eines großen Teils der Menschheit bilden und maßgeblich für die 

Ressourcenausbeutung und Senkenübernutzung verantwortlich sind, während parallel 

menschliche, nicht-kapitalistische Gesellschaften existieren, die einen anderen radikal 

divergierenden Stoffwechsel mit der Natur auszeichnet. 

So lässt sich z. B. feststellen, dass ca. hundert Konzerne für 71 % der globalen Treib-

hausgasemissionen verantwortlich sind. Gleichermaßen sind die reichsten 10 % der 

Menschheit für 50 % der konsumbedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich 

ἂBeuret 2018ἃ. 
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In diesem Zusammenhang ist die Betitelung des neu angebrochenen Zeitalters als  

αCapitaloceneά ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴ worden ἂAltvater 2016ἃ, um den der Zerstörung zugrun-

de liegenden kapitalistischen Naturverhältnissen Rechnung zu tragen. Im hegemonia-

len Umwelt- und Nachhaltigkeitsdiskurs wird die gegenwärtige sozial-ökologische Krise 

ȊǳƳŜƛǎǘ ŀƭǎ α¦ƳǿŜƭǘǇǊƻōƭŜƳά ōŜƎǊƛŦŦŜƴΦ Entsprechend dieser Dethematisierung der 

ŘŜǊ α¦ƳǿŜƭǘǇǊƻōƭŜƳŀǘƛƪά ȊǳƎǊǳƴŘŜ ƭƛŜgenden gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse 

wird diese in vielen Diskursen auf ein durch technische Lösungen wie Effizienzsteige-

rungen (unter anderem geringerer Ressourcenaufwand bei der Produktion von Strom 

mittels Nutzung regenerativer Energiequellen oder technische Innovationen, die den 

Energie- und Ressourcenaufwand von Produktion relativ verringern) und konsistente 

Produktion, z. B. Cradle-to-Cradle-Ansatz ἂBraungart & McDonough 2011ἃ, bearbeitba-

re Problemlage reduziert. Politisch rücken daher technokratische, bestenfalls markt-

förmige Regulationen in den Vordergrund. Wichtige Diskurse drehen sich hier um eine 

ökologische Modernisierung ἂBrand & Wissen 2017a: 17ἃ des Kapitalismus, einer  

αƎǊǸƴŜƴ wŜǾƻƭǳǘƛƻƴά bzw. eines Green New Deal ἂBrand & Wissen 2011b: 88ἃ. Promi-

nentes Beispiel ist in diesem Zusammenhang das staatlich geförderte und von der 

Wirtschaft organisierte Vorantreiben der Elektromobilität anstelle der Hinterfragung 

der herrschenden gesellschaftlichen Organisation von Mobilität insgesamt ἂBrand & 

Wissen 2017a: 125-146ἃ. Diese Technikorientierung bzw. dieser Technikglauben, die 

ǎƛŎƘ ŀǳŎƘ ŀƭǎ αǎŅƪǳƭŀǊƛǎƛŜǊǘŜ 9ǊƭǀǎŜǊƘƻŦŦƴǳƴƎά ƻŘŜǊ αǘŜŎƘƴƛƪƳŜǘŀǇƘȅǎƛǎŎƘŜ IŜƛƭǎŜǊǿŀr-

ǘǳƴƎά ἂNicoll 2016: 91ἃ bezeichnen ließen, spiegelt sich auch in den Klimaszenarien des 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) wider, die fast alle auf (bisher nicht 

ausreichend vorhandene und getestete, vermutlich mit katastrophalen ökologischen 

und möglicherweise sozialen Wirkungen verbundenen) Negativemissionstechnologien 

basieren ἂHickel 2017; Kuhnhenn 2018; Unmüßig 2018: 86-88ἃ. 

In der Analyse der Imperialen Lebensweise wird die Ursache der multiplen Krise jedoch 

in den gesellschaftlichen Naturverhältnissen und damit in der Reproduktion der impe-

rialen Lebensweise ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ αǘǊŀƴǎnationale ±ŜǊōǊŀǳŎƘŜǊƪƭŀǎǎŜά ἂBrand & Wissen 

2011a: 23ἃ gesehen. Es geht also nicht um Umweltschutz, sondern um Fragen der 

Umweltgerechtigkeit ἂAnguelovski 2016aἃ. 

α5ƛŜ bƻǊƳŀƭƛǘŅǘ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ǿƛǊƪǘ ŀƭǎ CƛƭǘŜǊ ŘŜǊ YǊƛǎŜƴǿŀƘǊƴŜƘƳǳƴƎ 
und Korridor der Krisenbearbeitung. Zumindest im globalen Norden wird die ökologi-
sche Krise primär als Umweltproblem und nicht als umfassende gesellschaftliche Krise 
ǿŀƘǊƎŜƴƻƳƳŜƴά ἂBrand & Wissen 2011b: 88ἃ. 

²ŜƛǘŜǊƘƛƴ ǿƛǊŘ ŀǳŎƘ Ŝƛƴ αǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊ YŀǘŀǎǘǊƻǇƘƛǎƳǳǎά ǇǊƻblematisiert, der (ebenso 

wie die Negierung des Vorhandenseins der Umweltkrise) top-down- bzw. autoritären 

Lösungen Vorschub leisten würde ἂebd.: 78; Brand & Wissen 2017a: 68ἃ. Dieser Kata-

strophismus spiegelt sich auch in den Narrativen um den angeblich bedrohten Plane-

ten wider; diese verschieben den Handlungshorizont auf Umweltschutzmaßnahmen 

statt Veränderungen der gesellschaftlichen Naturverhältnisse anzustreben ἂBrand 

2012aἃ. 
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Es wird folglich auch die Problembeschreibung und die daraus resultierende Präforma-

tion möglicher Handlungsansätze thematisiert, in deren Folge gerade die Vorausset-

zungen der imperialen Lebensweise nicht verändert werden würden ἂBrand & Wissen 

2017a: 15ἃ. 

α²ƛǊ ŜǊƭŜōŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ƳǳƭǘƛǇƭŜ YǊƛǎŜ ōŜǎǘŜƴŦŀƭƭǎ ƎǊǸƴƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘΣ ǘŜƴŘŜƴȊƛell aber  
autoritär, neoliberal oder rechtsextrem bearbeitet und damit die imperiale Lebenswei-
ǎŜ ǾŜǊǘŜƛŘƛƎǘ ǿƛǊŘά ἂebd.: 165ἃ. 

Zu den Scheinlösungen kommen Scheinerfolge hinzu, die in keinem Verhältnis zu den 

erforderlichen substanziellen Veränderungen stehen, so z. B. die Abschlussberichte der 

UN-Klimakonferenzen, die mit keinen Verpflichtungen einhergehen ς und das bei glo-

bal weiter ansteigenden Treibhausgasemissionen ἂNicoll 2016: 41-46; Acosta & Brand 

2018: 81-88ἃ. Auch Deutschland verfehlt seine Klimaschutzziele: unter anderem wäre 

ein viel schnellerer Kohleausstieg als von der Kohlekommission vorgeschlagen not-

wendig ἂEvans 2019ἃ. 

 

2.4 Das imperiale Individuum? 

Wird Imperiale Lebensweise aus der Sichtweise von Nachhaltigkeitsdiskursen betrachtet, so 

stellt eine Vergleichskategorie zu anderen Nachhaltigkeitsdiskursen die inhärente Verantwor-

tungszuschreibung für eine in allen Diskursen als allgemein notwendig anerkannte Nachhaltig-

keitstransformation dar. Es werden dabei unterschiedliche gesellschaftliche Ebenen und For-

mationen für entsprechende Verantwortungsübernahme auserkoren. Dieser Diskurs findet 

unter anderem unter ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ αǊŜŦƭŜȄƛǾŜƴ wŜǎǇƻƴǎƛōƛƭƛǎƛŜǊǳƴƎά ἂHenkel et al. 2018aἃ 

statt. 

In Kapitel 2.1 ist dargestellt worden, dass der Diskurs um Imperiale Lebensweise sich bereits in 

seiner Semantik von konsumkritischen und anderen individualistischen Diskursen unterschei-

det. Konsum wird als eine abgeleitete Größe der Produktionsverhältnisse begriffen, innerhalb 

der notwendigen gesellschaftlichen Transformation gehe es jedoch darum, die Produktions-

verhältnisse insgesamt zu verändern. Zudem zeigt eine Studie des Wuppertal Instituts, dass die 

gesellschaftlichen Milieus mit dem höchsten Umweltbewusstsein zugleich den höchsten Res-

sourcenverbrauch aufweisen ς das höhere Einkommen und damit Anrecht auf die Inanspruch-

nahme von Produkten und Dienstleistungen überkompensiert die womöglich vorhandenen, an 

ökologischen Gesichtspunkten orientierten, Handlungen ἂWuppertal Institut für Klima, Um-

welt, Energie 2009: 152; Umweltbundesamt 2016ἃ. 

In seiner neoliberalen Transformation produziert und benötigt der Kapitalismus auch andere 

Subjektformen. Tätigkeiten, Beziehungen und das Leben insgesamt erhalten eine Projektför-

migkeit ἂBoltanski 2007ἃ, in der das αunternehmerische Selbstά ἂRose 2000: 8ἃ das anzustre-

bende Ideal ist. Das unternehmerische Selbst stellt dabei eine geeignete Subjektivität im Über-

gang der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft dar, die mit Michel Foucault und Gilles Deleuze 

unter ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ ŘŜǊ αDƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘŀƭƛǘŅǘά ŀƭǎ ƴŜǳŜ wŜƎƛŜǊǳƴƎǎǿŜƛǎŜ verstanden werden 

kann ἂebd.: 10ἃ. Macht arbeite durch, nicht gegen Subjektivität ἂebd.: 9ἃ: in den neuen Arbeits-

formen wird die identitätsstiftende Wirkung daher entscheidendes Kriterium ἂebd.: 16 ff.ἃ. Vor 
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diesem Hintergrund müssen auch Appelle an die Privatisierung des Nachhaltigkeitsdiskurses 

kritisch betrachtet werden, die vor allem aufgrund des Eindrucks eines Scheiterns politischer 

Bemühungen Aufwind erfahren ἂGrunwald 2010: 178 f.ἃ. 

Imperialer Lebensweise liegt ein komplexes Gesellschaftsverständnis zugrunde, was wiederum 

auch die möglichen Anknüpfungspunkte für gesellschaftliche Transformationen komplexer 

werden lässt. Das privilegierte Individuum ist also Teil der imperialen Lebensweise und kann 

gleichzeitig einen Beitrag zu ihrer Überwindung leisten (siehe Kapitel 2.5). Dabei ist das Indivi-

duum vielfachen gesellschaftlichen Strukturierungen ausgesetzt, die es in seinen Handlungs-

ƳǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘŜƴ ōŜǎŎƘǊŅƴƪŜƴ ǳƴŘ αǳƴŦǊŜƛά ƳŀŎƘt. Kapitalismuskritik kommt bei der Imperialen 

Lebensweise weitestgehend als strukturelle, nicht als personelle Kritik vor (siehe 2.5.4). Auch 

ŀǳŦ ŘƛŜ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜ ¦ƳǿŜƭǘ ōŜȊƛŜƘŜƴ ǎƛŎƘ aŜƴǎŎƘŜƴ αƛmmer auch als vergesellschafte-

ǘŜ LƴŘƛǾƛŘǳŜƴ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ōŜǎǘƛƳƳǘŜǊ ǎƻȊƛŀƭŜǊ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜά ἂBecker 2003ἃ. So gesehen müssen 

αŘƛŜ bŀǘǳǊǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ώΧϐ ŀƭǎƻ ƛƳ ŜƴƎŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ ǎƻȊƛŀƭŜƴ aŀŎƘǘǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴΣ ŘŜƴ 

in den gesellschaftlichen Strukturen verankerten Kräfteverhältnissen und Selbstverständlich-

keiten sowie der grundlegenden Krisenhaftigkeit kapitalistischer Gesellschaften verstanden 

ǿŜǊŘŜƴΣ ƻƘƴŜ ǎƛŜ ŘŀǊŀǳŦ Ȋǳ ǊŜŘǳȊƛŜǊŜƴά ἂBrand & Wissen 2011a: 18ἃ. 

α²ƛǊ ǿƻƭƭŜƴ ȊŜƛƎŜƴΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ±ŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ŦǸǊ ǎƻȊƛal-ökologisch destruktive Produktions- und 
Konsumnormen und der Nutzen, der aus ihnen gezogen werden kann, über Klassen-,  
Geschlechter- und rassisierte Verhältnisse vermittelt ist (sic). Zudem soll der Doppelcharakter 
der imperialen Lebensweise als struktureller Zwang und Erweiterung von Handlungsmöglichkei-
ǘŜƴ ŘŜǳǘƭƛŎƘ ǿŜǊŘŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 18ἃ. 

In personeller Weise wird lediglich auf gesamtgesellschaftliche Gruppen verwiesen, z. B. indem 

mit Gramsci die die Grundlagen der imperialen Lebensweise bildende Ordnung als von der 

herrschenden Klasse vor- und in die Individuen eingeschrieben verstanden wird ἂebd.: 57ἃ. 

&ƘƴƭƛŎƘ Ƙŀǘ ŀǳŎƘ aŀǊȄ ŦŜǎǘƎŜǎǘŜƭƭǘΥ αŘƛŜ DŜŘŀƴƪŜƴ ŘŜǊ ƘŜǊǊǎŎƘŜƴŘŜƴ YƭŀǎǎŜ ǎƛƴŘ ƛƴ ƧŜŘŜǊ 9Ǉo-

ŎƘŜ ŘƛŜ ƘŜǊǊǎŎƘŜƴŘŜƴ DŜŘŀƴƪŜƴά ἂMarx 1970 [1932]: 35ἃ. 

Die imperiale Lebensweise herrsche also auch deshalb vor, weil sie sich in die Alltagspraxen 

und den Alltagsverstand der Menschen eingeschrieben habe. Herrschaft werde dadurch 

ƎƭŜƛŎƘǎŀƳ αƴŀǘǸǊƭƛŎƘά ἂBrand & Wissen 2017a: 59ἃ. Trotz der beobachtbaren multiplen Krise 

ǎǘŜƭƭŜ ǎƛŎƘ αǎƻ Ŝǘǿŀǎ ǿƛŜ bƻǊƳŀƭƛǘŅǘά ἂebd.: 13ἃ her (siehe 2.5.8). Innerhalb von Normalisie-

rungsprozessen festigt sich also die herrschende Ideologie und verdichtet sich zu αfalschem 

Bewusstseinά ἂAgger 1991: 107 f.ἃ. Über Sozialisationsprozesse verstetigt sich Ideologie zur 

gesellschaftlichen Normalität und wird als solche hegemonial nicht reflektiert. Harald Welzer 

bezeichnet diese (unter)bewusstseinsmäßige Ebene der verinnerlichten Strukturen und Impe-

ǊŀǘƛǾŜ ŀƭǎ αƳŜƴǘŀƭŜ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴά ἂWelzer 2011ἃ. 

Die imperiale Lebensweise produziere also bestimmte Subjektivierungsformen, nicht die Sub-

jekte an sich produzieren die imperiale Lebensweise. Diese strukturelle Determination indivi-

ŘǳŜƭƭŜǊ 9ƛƎŜƴǎŎƘŀŦǘŜƴ ŘŜǳǘŜƴ ƛƴ ŘƛŜ wƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǊ α/ƘŀǊŀƪǘŜǊƳŀǎƪŜƴά ōŜƛ aŀǊȄ ἂMarx 2000: 

96ἃ: Personen stellten lediglich Personifikationen ihrer ökonomischen Position innerhalb der 

hierarchisch strukturierten kapitalistischen Gesellschaft dar. 

Unter Bezugnahme auf Karl Polany wird die Rolle der sozialen Bewegungen bei gesellschaftli-

chen Veränderungen und der Eingrenzung der Macht des Kapitals hervorgehoben ἂBrand 
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2012bἃ. Nicht als Konsument*innen, sondern als politische Akteur*innen sollen die Bür-

ger*innen die nachhaltige Entwicklung vorantreiben ἂGrunwald 2010: 181ἃ. Im Unterschied zu 

anderen gesellschaftlichen Gruppen und Sphären stehen die sozialen Bewegungen weniger 

unter systemischen Zwängen und könnten über die aktuelle Verdichtung der gesellschaftlichen 

Kräfteverhältnisse hinaus für andere Politiken und damit auch andere gesellschaftliche Natur-

verhältnisse streiten. In der Formulierung der Konturen einer solidarischen Lebensweise (siehe 

2.5) wird die Wichtigkeit zivilgesellschaftlicher Akteure und Bewegungen hervorgehoben 

ἂBrand & Wissen 2017a: 175 f.ἃ. Zentral für soziale Bewegungen ist es, Anknüpfungspunkte an 

Alltagsprobleme herzustellen und in den größeren Zusammenhang zu rücken ἂKramer 2016: 

16ἃ. 

Im Titel und in ŘŜǊ CǊŀƎŜǎǘŜƭƭǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ !ǊōŜƛǘ ǿƛǊŘ ŀǳŦ ŘŜƴ tƭǳǊŀƭ ŘŜǊ αimperialen Lebenswei-

ǎŜά ǾŜǊǿƛŜǎŜƴΦ 5ŀŘǳǊŎƘ soll keinesfalls der Begriff hin zu einer Individualisierung aufgeweicht 

werden. Bei der Auseinandersetzung mit den konkreten Potentialen eines bedingungslosen 

Grundeinkommens geht es also immer um den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. Mit 

dem Plural soll vor allem auf die Vielzahl der existierenden Lebensweisen hingewiesen werden, 

die sich entlang von regionalen oder über Differenzkategorien vollziehenden Unterscheidun-

gen und Unterschieden ergeben. Diese integrieren sich jedoch in den generellen Kritikmodus 

der imperialen Lebensweise (siehe 2.3). 

 

2.5 Angriffspunkte für eine solidarische Lebensweise 

Im Konzept der Imperialen Lebensweise werden Möglichkeiten der (partiellen) Überwindung 

der imperialen LebensweiǎŜ ǎƪƛȊȊƛŜǊǘΦ 5ŀȊǳ ƎŜƘǀǊǘ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŜƛƴŜǎ αǊŀŘƛƪŀƭŜƴ wŜŦƻǊƳƛs-

Ƴǳǎά ἂHirsch 1990ἃ, der reformistische Politik nicht ablehnt, aber vor dem Horizont ihres ge-

sellschaftsverändernden Potentials bewertet. Es handelt sich dabei also nicht um Politiken der 

Modernisierung und damit Verstetigung des Kapitalismus, sondern um die Unterstützung von 

Tendenzen, die über die gegenwärtige Vergesellschaftung hinausweisen ἂBrand & Wissen 

2017a: 40 f.ἃ. Dies schließt auch an Ernst Blochs Idee der konkreten Utopie an ἂBloch 2018 

[1918]ἃ: Die Marxsche Kritik am Utopismus des Frühsozialismus aufgreifend, wird die Utopie 

im Sinne der Dialektik der Kritischen Theorie als die herrschenden Verhältnisse antizipierend 

und auf konkrete utopisch Gehalte untersuchend verstanden (siehe Kapitel 6). 

Den Antagonismus bzw. (auf Gramsci verweisend) die Gegenhegemonie ἂBrand & Wissen 

2017a: 178ἃ zur imperialen Lebensweise bildet die solidarische Lebensweise. 

α5ƛŜ ƧŜ ǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ Ƴǳǎǎ ǾŜǊŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜǊōŀǊ ǎŜƛƴΣ ƻƘƴŜ ƛƘǊŜ ±ƻǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎŜƴ ǳƴŘ 
negativen Folgen zu externalisieren, ohne andere Menschen auszubeuten und ohne ihre eige-
ƴŜƴ DǊǳƴŘƭŀƎŜƴ Ȋǳ ȊŜǊǎǘǀǊŜƴά ἂebd.: 176ἃ. 

Entsprechend der relativ vielseitigen und komplexen Bedingungen der imperialen Lebensweise 

(siehe 2.3), können auch nicht einzelne Maßnahmen und Veränderungen als hinreichend zu 

ihrer Überwindung angenommen werden. 
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α±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ƳǸǎǎŜƴ ŀƴ ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜƴ tǳƴƪǘŜƴ ŀƴǎŜǘȊŜƴΥ 9ǎ 
geht um andere politische Regeln sowie gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten und Leitbil-
der, welche kapitalistische Expansion und Landnahme zurückdrängen und eine solidarische  
Lebensweise ermöglichen. Wichtig sind zudem die Veränderung von Subjektivitäten, die für 
Menschen erfahrbare Verringerung von Ungerechtigkeit und die Verschiebung von Kräftever-
ƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 169ἃ. 

Der gesellschaftlichen Veränderung liegt dabei eine Dialektik von gesellschaftlich-materiellen 

und ideell-bewusstseinsmäßigen Veränderungen zugrunde, die sich gegenseitig bedingen und 

befördern ἂebd.ἃ. 

An die Kritische Theorie ŀƴǎŎƘƭƛŜǖŜƴŘΣ ƳŀŎƘǘ ǎƛŎƘ ŘƛŜ LƳǇŜǊƛŀƭŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ Ŝƛƴ α!ǳǎǇƛƴǎe-

lungs-±ŜǊōƻǘά ἂBloch & Adorno 1985 [1964]: 361ἃ zukünftiger möglicher gesellschaftlicher 

Verhältnisse zu eigen ἂBrand & Wissen 2017a: 171ἃ und hebt die Rolle von Kritik hervor:  

α½ǳƪǸƴŦǘƛƎŜǎ ώmuss] aus dem Bestehenden hervorgehen und dieses dafür überhaupt erst ein-

Ƴŀƭ ōŜƎǊƛŦŦŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ώΧϐά ἂebd.: 169ἃ. 

9ƛƴŜ αƪǊƛǘƛǎŎƘ-ŜƳŀƴȊƛǇŀǘƻǊƛǎŎƘŜ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴά ἂebd.: 170ἃ kann in drei Bewegungen ver-

standen werden: 

1. Stoppen von Versuchen der weiteren Ausdehnung der imperialen Lebensweisen, 

2. Einhegen und Zurückdrängen imperialer Praxen, 

3. Ausweitung und Förderung von Ansätzen, Räumen und Bündnissen der solidarischen 

Lebensweise ἂebd.: 170 f.ἃ. 

Da die imperiale Lebensweise eben nicht auf ein oktroyiertes Herrschaftsinstrument reduziert 

werden kann, sondern sie die Grundlage für gegenwärtige (Re-)Produktion der gesellschaftli-

ŎƘŜƴ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ǳƴŘ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜƴ ōƛƭŘŜǘΣ ƪŀƴƴ ǎƛŜ ŀǳŎƘ ƴƛŎƘǘ ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜ wŜǾƻƭǳǘƛƻƴ αǳƴǘŜƴ 

ƎŜƎŜƴ ƻōŜƴά ŀǳŦƎŜƘƻōŜƴ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ƛŜ «ōŜǊǿƛƴŘǳƴƎ ŘŜǊ imperialen Lebensweise hin zu einer 

solidarischen Lebensweise muss also in der zuvor benannten Dialektik erfolgen. Auf der Be-

ǿǳǎǎǘǎŜƛƴǎǎŜƛǘŜ ŘŜǊ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎŜƴ ōƛŜǘŜǘ Řŀǎ αƎǊƻǖŜ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ ¦ƴōŜƘŀƎŜƴά ἂBrand & 

Wissen 2017a: 171ἃ der Vielen eine Grundlage, das sich insbesondere in Krisenzeiten, an der 

Naturzerstörung, an autoritären tƻƭƛǘƛƪŜƴ ƻŘŜǊ ŘŜƴ !ƴǎǇǊǸŎƘŜƴ ŀƴ Řŀǎ αǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊƛǎŎƘŜ 

{Ŝƭōǎǘά (siehe 2.5.4) katalysiert ἂebd.: 172ἃ. Sozial-moralische Mehrheiten können dann er-

reicht werden, wenn das Unrecht unmittelbar sichtbar wird, wie z. B. am Schicksal von Ge-

ŦƭǸŎƘǘŜǘŜƴΣ ŘƛŜ αŘŀǎ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭŜ [ŜƛŘŜƴ ŀƴ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ἂebd.: 174ἃ verkörpern. 

{ƭŀǾƻƧ ¿ƛȌŜƪ ǎŎƘǊŜƛōǘ ǸōŜǊ ŘƛŜ αǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜ mƪƻƴƻƳƛŜ ŘŜǊ CƭǸŎƘǘƭƛƴƎǎōŜǿŜƎǳƴƎά ἂ¿ƛȌŜƪ 2015: 37-

46ἃ und sieht dabei die Hauptursache für Flucht im globalen Kapitalismus ἂebd.: 82ἃ. 
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Abbildung 2: Das Konzept der solidarischen Lebensweise. Darstellung kopiert aus der Abhandlung über 
die solidarische Lebensweise des I.L.A. Kollektivs ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 19ἃ. 

 

Prinzipiell können auf allen gesellschaftlichen Ebenen Praktiken solidarischer Lebensweise 

verwirklicht oder befördert werden. Insbesondere die relative Offenheit, Widersprüchlichkeit 

und Umkämpftheit der imperialen Lebensweise bietet Einsatzpunkte für emanzipatorische 

Politik ἂBrand & Wissen 2017b: 65ἃ. Gleichzeitig sind verschiedene gesellschaftliche  

Akteur*innen jeweils in ihren Handlungsmöglichkeiten, auch durch die Einbindung in die impe-

riale Lebensweise, beschränkt. So sind marktwirtschaftliche Unternehmen bis zu einem be-

stimmten Punkt stark an kapitalistische Imperative gebunden, um nicht gegenüber anderen 

Marktteilnehmer*innen unterzugehen. (Ressourcen-)Effizienzsteigernde Innovationen bei-

spielsweise werden überhaupt nur dann umgesetzt, wenn damit die Erwartung eines erhebli-

chen Renditegewinns einhergeht ἂNicoll 2016: 296ἃ. Hier können auf Ebene der Politik Regulie-

rungen vorangetrieben werden, die sozial-ökologische Produktionsweisen befördern. Unter 

ŘŜƳ {ǘƛŎƘǿƻǊǘ ŘŜǊ αmƪƻǊƻǳǘƛƴŜά ἂKopatz 2016ἃ wird eine Abkehr von Verantwortungszu-

schreibung auf Verbraucher*innen und die Einforderung von sozial-ökologischen Standards 

mittels politischer Regulierung gefasst. Staaten bzw. Regierungen sind ebenfalls an Wachs-

tumsimperative gebunden (siehe 2.5.1) und können oft nicht über die vorherrschenden 

Machtverhältnisse, Meinungen und Stimmungen hinaus Politik machen, stellen sie doch auch 

hauptsächlich ein Abbild bzw. eine Aushandlungssphäre der gesellschaftlichen Kräfteverhält-

nisse dar (siehe Kapitel 6). Individuen können auf vielfache Weise Praktiken der solidarischen 

LeōŜƴǎǿŜƛǎŜ ŜƛƴǸōŜƴΣ ƭŜōŜƴ ǳƴŘ ǾŜǊōǊŜƛǘŜƴΦ DƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ǿƛǊŘ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƳ ŀƭǎ αƴƻǊƳŀƭά ǾŜǊǎǘŀn-

denen Alltag (siehe 2.5.8) imperiale Lebensweise reproduziert und daher oft nicht oder nur 

punktuell als Ursache der sozial-ökologischen Krisenerscheinungen antizipiert (siehe 2.4). Als 

politische Akteur*innen spielen soziale Bewegungen und Nichtregierungsorganisationen 

(NGOs) eine bedeutende Rolle. Durch (medial) kommuniziertes und damit gesellschaftlich 
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wirksames Vorleben von Praktiken solidarischer Lebensweise und Zurückdrängen von Prinzi-

pien imperialer Lebensweise können gesellschaftliche Kräfteverhältnisse verschoben und in er 

Konsequenz die solidarische Lebensweise politisch wirksam werden. 

α5ƻŎƘ ǾŜǊŅƴŘŜǊǘŜ ǳƴŘ ǾŜǊŅƴŘŜǊƴŘŜ !ƭƭǘŀƎǎǇǊŀȄŜƴ ŜǊǎŎƘǀǇŦŜƴ ǎƛŎƘ ƴƛŎƘǘ ƛƳ ƛƴdividuellen Kon-
sumverhalten, sondern erfordern das kollektive, politische Moment der Politisierung zerstöreri-
ǎŎƘŜǊ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ǳƴŘ ŘŜǎ !ǳŦōŀǳǎ Ǿƻƴ !ƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 180ἃ. 

Ein aktuelles Beispiel für einen gesellschaftsverändernden Kampf stellt die Auseinandersetzung 

um den Hambacher Forst und die Braunkohleverstromung insgesamt dar ἂKuhnhenn & Treu 

2018ἃ. Wie bereits zuvor Gorleben und Wackersdorf ist der Hambacher Forst zu einem Symbol 

der Auseinandersetzung zwischen privatwirtschaftlichen und gemeinwohlorientier-

ten/nachhaltigkeitsbezogenen Interessen geworden. 

Es geht also grundlegend zum einen um beispielhaftes Vorleben von umfassenden Praktiken 

solidarischer Lebensweise, zum anderen um den aktiven sozial-ökologisch emanzipativen 

Kampf. Diese beiden Ebenen können auch auf verschiedene Weisen miteinander verwoben 

werden: innerhalb vieler sozialer Bewegungen geht es gleichzeitig um Lernprozesse ἂBurkhart 

et al. 2017: 82ἃ, Mobilisierung und Erproben von demokratischen und sozial-ökologischen Pra-

xen. 

Insgesamt kommt es deshalb auf die Schaffung, den Ausbau und die Verteidigung von sozial-

ökologischen Infrastrukturen an (siehe 5.2), die auch als ein stetig engmaschiger zu webendes 

Netz verstanden werden können. Ziel im Kampf für die ǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ƛǎǘ αŘŀǎ ƎǳǘŜ 

[ŜōŜƴ ŦǸǊ ŀƭƭŜά ἂI.L.A. Kollektiv 2019ἃ. Dies geht mit der Vertiefung der Demokratie bzw. der 

Demokratisierung des Wirtschaftens einher ἂNicoll 2016: 417; Brand & Wissen 2017a: 176 f.ἃ, 

also einer Orientierung an dem radikaldemokratischen tǊƛƴȊƛǇΣ αŘŀǎǎ ŀƭƭŜΣ ŘƛŜ Ǿƻƴ ŘŜƴ CƻƭƎŜƴ 

ŜƛƴŜǊ 9ƴǘǎŎƘŜƛŘǳƴƎ ōŜǘǊƻŦŦŜƴ ǎƛƴŘΣ ƎƭŜƛŎƘōŜǊŜŎƘǘƛƎǘ ŀƴ ŘŜǊŜƴ ½ǳǎǘŀƴŘŜƪƻƳƳŜƴ ƳƛǘǿƛǊƪŜƴά 

ἂebd.: 16ἃ. 

Als Alternativvorschläge und praktische Ansätze der solidarischen Lebensweise werden zahl-

reiche politische Forderungen, Bewegungen, Konzepte und Ziele genannt: 

α{ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ ²ƻƘƴǳƴƎǎōŀǳǎ ǳƴŘ CƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜƳ ΰwŜŎƘǘ ŀǳŦ {ǘŀŘǘΨΣ 
transition towns, urban gardening, Umwelt- und Klimagerechtigkeit, Ausstieg aus der Kohle und 
ΰ9ƴŘŜ DŜƭŅƴŘŜΨΣ 9ƴŜǊƎƛŜŘŜƳƻƪǊŀǘƛŜ ǳƴŘ ±ŜǊƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘǳƴƎ ŘŜǊ 9ƴŜǊƎƛŜǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎΣ 9ǊƴŅh-
rungssouveränität und ökologischer Landbau, Stärkung der Tierrechte und ς aus Lateinamerika 
kommend ς der Rechte der Natur, commons und commoning, gute Arbeit und Grundeinkom-
men, solidarische Verteilung von Erwerbs- und unbezahlter Reproduktionsarbeit, freie Software 
und informationelle Selbstbestimmung, Sozialpolitik als Infrastruktur beziehungsweise sozial-
ökologische Infrastruktur. Institutionelle Alternativen beinhalten Zukunftsräte, die Regulierung 
ŘŜǊ CƛƴŀƴȊƳŅǊƪǘŜ ƻŘŜǊ {ǘǊŀǘŜƎƛŜƴ ŜƛƴŜǊ ΰaƻōƛƭƛǘŅǘǎǎŀƴƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ {ǘŅŘǘŜΨΣ ƴŀŎƘŘŜƳ ŘƛŜǎŜ ƧŀƘr-
zehntelang auf Automobilverkehr getrimmt wurden. Übergreifende Konzepte sind degrowth 
und Postwachstum, post-development und Postextraktivismus, care-Revolution und Sorge-
streik, Entschleunigung und Zeitwohlstand, Konvivialität, Vier-in-einem-Perspektive, globale so-
ȊƛŀƭŜ wŜŎƘǘŜ ǳƴŘ ƎǳǘŜǎ [ŜōŜƴ ŦǸǊ ŀƭƭŜά ἂebd.: 175 f.ἃ. 

In den folgenden Unterkapiteln sollen einige der genannten Aspekte innerhalb ihrer jeweiligen 

Diskurse dargestellt und anschließend in Zusammenhang gesetzt werden. Eine alternative Ein-

teilung wurde 2019 vom I.L.A. Kollektiv ἂI.L.A. Kollektiv 2019ἃ vorgenommen. Diese unterteilen 

die der solidarischen Lebensweise zugrunde liegenden Lebensbereiche in Sorge, Ernährung 

und Landwirtschaft, Mobilität, Wohnen, Gebrauchsgüter und Energie, stellen dafür notwendi-
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ge Institutionen vor und unterteilen den angestrebten Transformationsprozess in politische 

Strategien und einen kulturellen Wandel (siehe Abbildung 2). 

Bearbeitet werden in den nachfolgenden Unterkapiteln acht Diskursstränge. Diese zeichnen 

ǎƛŎƘ ŘǳǊŎƘ ŜǊƘŜōƭƛŎƘŜ αǇǊƻŘǳƪǘƛǾŜ {ŎƘƴƛǘǘƳŜƴƎŜƴά ἂBurkhart et al. 2017: 78ἃ aus, dabei kön-

nen sie nur als Annäherung an das komplexe Kritikfeld der imperialen Lebensweise verstanden 

werden. In 2.6 wird der Versuch einer Operationalisierung der herausgearbeiteten Erkenntnis-

se vorgenommen. 

 

2.5.1 Degrowth-Perspektive 

Ein wichtiger Anknüpfungspunkt für die Imperiale Lebensweise besteht in wachstumskritischen 

Diskursen, die mit der Forderung nach der Einrichtung (oder Ausrichtung nach) einer Post-

wachstumökonomie innerhalb der Degrowth-Bewegung geäußert wird, die sich auch ihrerseits 

ŀǳŦ ŘŜƴ ¢ŜǊƳ αƛƳǇŜǊƛŀƭŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ōŜȊƛŜƘǘ ἂKuhnhenn & Treu 2018ἃ. 

Eine Kritik am Wirtschaftswachstum und der damit einhergehenden Ressourcen- und Senken-

übernutzung hat ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ǎŜƛǘ ŘŜǊ мфтн ǾŜǊǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘǘŜ {ǘǳŘƛŜ α5ƛŜ DǊŜƴȊŜƴ ŘŜǎ ²ŀŎƘs-

ǘǳƳǎά ἂMeadows et al. 1972ἃ anhaltenden globalen Zulauf bekommen. Auch für den wissen-

schaftlichen Nachhaltigkeitsdiskurs insgesamt stellt diese Arbeit einen wichtigen Bezugspunkt 

dar ἂMichelsen & Adomßent 2014: 7ἃ. Ein wichtiger Aspekt für Degrowth besteht demnach in 

der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen. In der ölbasierten Weltwirtschaft ist vor allem das 

ƎƭƻōŀƭŜ mƭŦǀǊŘŜǊƳŀȄƛƳǳƳΣ αPeak OilάΣ Ǿƻƴ ōŜǎƻƴŘŜǊŜǊ .ŜŘŜǳǘǳƴƎ ἂNicoll 2016: 225-260ἃ, aber 

auch weitere Ressourcen gehen zur Neige: Bausand, fruchtbarer Boden, Phosphor, Metalle 

usw. ἂebd.: 337-369ἃ. DennocƘ ƭŀǎǎŜƴ ǎƛŎƘ αǇƭŀƴŜǘŀǊƛǎŎƘe DǊŜƴȊŜƴά ƴƛŎƘǘ ƻōƧŜƪǘƛǾ ōŜǎǘƛƳƳŜƴΣ 

diese müssen gesellschaftlich gezogen werden ἂAcosta & Brand 2018: 96ἃ. 

Degrowth kritisiert die eindimensionale Ausrichtung der (Wirtschafts-)Politik an Wirtschafts-

wachstum, also der sich steigernden Zunahme des Bruttoinlandprodukts (BIP) innerhalb eines 

Zeitintervalls. Damit steht es im Widerspruch zu der vorherrschenden positiven Bezugnahme 

ŀǳŦ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎǿŀŎƘǎǘǳƳΦ 5ƛŜǎŜǎ Ǝƛƭǘ ƴŅƳƭƛŎƘ ŀƭǎ αtǊƻōƭŜƳƭǀǎŜǊά ƛƴ ŘŜǊ α!ǊƳǳǘǎōŜƪŅƳǇŦǳƴƎΣ 

Umverteilung, Überwindung von Arbeitslosigkeit, staatliche[r] Haushaltssanierung oder eben 

ŀǳŎƘ ΰƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎΨά ἂBusch-Lüty 2007: 18ἃ ǳƴŘ ŀƭǎ LƴŘƛƪŀǘƻǊ ŦǸǊ αCƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘά 

ἂFinke 2007: 64ἃ. Gleichzeitig ist Wirtschaftswachstum wichtiges politisches Ziel in verschiede-

nen gesellschaftlichen Ebenen, das in Krisenzeiten durch Konjunkturprogramme aufrechterhal-

ten werden soll, so auch in der EU ἂEuropäische Kommission 2009: 3ἃ. 

Gemeinsam ist dem Degrowth-Diskurs mit der Imperialen Lebensweise insbesondere auch die 

YǊƛǘƛƪ ŀƴ α{ŎƘŜƛƴƭǀǎǳƴƎŜƴά όǎƛŜƘŜ 2.3)Φ 5ƛŜ ƘŜƎŜƳƻƴƛŀƭŜƴ 5ƛǎƪǳǊǎŜ ǳƳ αƎǊǸƴŜǎ ²ŀŎƘǎǘǳƳά ǳƴŘ 

Green Economy dethematisieren Aspekte sozialer Herrschaft und die Herrschaft über die Natur 

ἂBrand 2012aἃ. Die für die nachhaltigkeitsbezogene Wirksamkeit der Green Economy entschei-

dende Entkopplung des auf Wirtschaftswachstum angewiesenen Konsummodells von ökologi-

schen Schäden wird infrage gestellt ἂNicoll 2016: 161 ff.; Paech 2018a: 437ἃ. Es wird dabei 

zwischen absoluter und relativer Entkopplung unterschieden ἂLuks 2007: 124; Jackson 2013: 

59-67; Paech 2013: 74ἃ. Während bei relativer Entkopplung mit weiterem Wirtschaftswachs-

tum eine (relativ verminderte) Ressourcenausbeutung und Senkenübernutzung weiterhin  
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zunimmt, wird bei absoluter Entkopplung davon ausgegangen, dass Wirtschaftswachstum auch 

mit Abnahme dieser Schädigungen einhergehen kann. Die Möglichkeit von absoluter Entkopp-

lung kann weitestgehend infrage gestellt werden ἂPaech 2013: 93-97ἃ, deren prinzipielle Exis-

tenz kann vermutlich maximal für eine Übergangszeit angenommen werden, in der z. B. der 

verminderte CO2-Ausstoß durch Rückbau von Kohlekraftwerken gegenüber den ökologischen 

Schädigungen durch den überkompensierenden wirtschaftswachstumssteigernden Zubau von 

erneuerbaren Energieträgern mehr ins Gewicht fällt. 

Während sich also Wirtschaftswachstum und ökologische Schädigung dauerhaft nicht entkop-

peln lassen, ist dies für Wachstum und Wohlstand durchaus möglich ἂNicoll 2016: 13ἃ. Der 

Degrowth-Diskurs baut also auf einer Kritik an einem als nicht möglich oder nicht wünschens-

wert verstandenen dauerhaften Wirtschaftswachstum auf. Dabei darf nicht übersehen wer-

den, dass eine Bezugnahme im Positiven wie im Negativen auf Wirtschaftswachstum nur be-

dingt aussagekräftig ist: im Positiven, weil mit dem schieren Output einer Ökonomie noch kei-

ne Aussagen über die Lebensqualität und sozial-ökologische Verhältnisse getroffen werden. So 

kann ς überspitzt formuliert ς auch eine Umweltkatastrophe zu einer BIP-Steigerung führen 

ἂhΩbŜƛƭƭ нлмсΥ усἃ. Bei der negativen Bezugnahme muss beachtet werden, dass sich die Forde-

rung nach Wachstumsrücknahme vornehmlich an den globalen Norden richtet (siehe 2.5.2) 

und Wachstum in gesellschaftlichen Teilbereichen auch von der Degrowth-Bewegung als wün-

schenswert erachtet wird. Außerdem deutet ein sinkendes BIP weder notwendig eine größere 

ökologische Nachhaltigkeit an, noch gibt es Auskünfte über gesellschaftliche Verhältnisse 

ἂebd.: 88ἃ ς ressourceneffizienztechnisch kann nicht von einer unbedingten Überlegenheit 

subsistenter Produktion ausgegangen werden ἂSchachtschneider 2014: 60ἃ. 

Degrowth umfasst folglich die Gesamtheit von theoretischen Herleitungen der gesamtgesell-

schaftlichen Notwendigkeit oder Vorteile von Wachstumsrücknahme sowie der dafür notwen-

digen bewusstseinsmäßigen und strukturellen Veränderungen sowie der Beschäftigung mit 

potentiellen, diesen Wandel befördernden Akteur*innen ἂ5Ω!ƭƛǎŀ Ŝǘ ŀƭ. 2016aἃ. 

Entscheidend für Degrowth (auch bezüglich des Anschlusses an Imperiale Lebensweise) ist, 

dass nicht nur die globale Ungleichheit bei der Verteilung der produzierten Güter kritisiert 

wird, sondern die Produktionsbedingungen ebenfalls problematisiert werden. Die Anknüp-

fungspunkte der Degrowth-Perspektive an die Imperiale Lebensweise finden sich also einer-

seits in der Thematisierung der Destruktivität der herrschenden kapitalistischen Imperative, 

andererseits in der Ausarbeitung und Verortung von Praktiken der solidarischen Lebensweise. 

Als zentrales Thema kristallisiert sich heraus, dass neben dem mittlerweile weitestgehend  

hegemonial gewordenen Verständnis für die Notwendigkeit der Steigerung von technologi-

scher Ressourceneffizienz und Konsistenz (Ökoeffektivität) insbesondere auch das Erfordernis 

nach Suffizienz und die Erweiterung oder Neuausrichtung von Subsistenz stark gemacht wer-

den. Die Nutzung erneuerbarer Energien gegenüber der Nutzung von fossilen Energieträgern 

stellt eine Effizienzsteigerung bzw. die relative Verringerung der ökologischen Schädigung in 

der Produktion dar. Die Einrichtung konsistenter, also kreislaufförmiger Produktionsweisen 

ἂPaech 2013: 116ἃ könnte als stoffliches Gegenstück gesehen werden. 
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Suffizienz wird einerseits als materieller Verzicht, andererseits als (aus Nachhaltigkeitssicht) 

weniger schädliche Praxis verstanden, die eine destruktivere Praxis ersetzt ἂBrand & Wissen 

2017a: 180ἃ. Es geht hierbei um die gesellschaftliche und individuelle Substitution sozial-

ökologisch schädlicher Praxen durch weniger schädliche oder besser solcher, die dem Entste-

hen von Praxen solidarischer Lebensweise förderlich sind. Zur Herstellung von Suffizienz be-

fördernden Praxen geht es unter anderem um eine Senkung der Güternachfrage und um die 

Verlängerung von Nutzungskaskaden. 

Grundsätzlich muss zwischen repressiv erzwungener Suffizienz, z. B. im Rahmen von Austeri-

tätspolitik ἂBeuret 2018ἃ oder von neoliberalem Sozialstaatsbau und emanzipativ ermöglichter 

Suffizienz unterschieden werden ἂAdler 2017: 30; von Winterfeld 2017: 69ἃ. Emanzipativ kann 

{ǳŦŦƛȊƛŜƴȊ ŘŜƳƴŀŎƘ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭ ŀƭǎ α.ŜŦǊŜƛǳƴƎ ǾƻƳ «ōŜǊŦƭǳǎǎά ἂPaech 2013ἃ oder kollektiv als 

α.ŜŦǊŜƛǳƴƎ Ǿƻƴ ŘŜǊ «ōŜǊŦƭǳǎǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά ἂMarcuse 1969ἃ interpretiert werden. Im Zentrum 

einer solchen Auffassung steht, dass nicht einzelne Praktiken als suffizient verstanden werden 

können, sondern diese immer in einen Gesamtzusammenhang des Lebensstils oder der Le-

bensweise gestellt werden müssen. Andernfalls überkompensieren Rebound-Effekte ἂSantarius 

2015; Nicoll 2016: 168 ff.ἃ potentiell solidarischer Lebensweise förderliche Praxen (siehe 2.4). 

Der systemische Wachstumsdrang findet sein ideologisches Pendant in Wegwerfmentalitäten 

ἂLatouche 2015: 64ἃ. Suffizienzpolitiken thematisieren diese Seite der imperialen Lebensweise, 

indem dauerhafte Produktdesigns, Reparabilität, Modularität ἂPaech 2013: 151ἃ und ein Ver-

bot geplanter Obsoleszenz eingefordert wird ἂvon Winterfeld 2017: 69ἃ. 

Suffizienz bezieht sich nicht nur auf die Warenseite, sondern kann auch in Bezug auf Dienstleis-

tungen gefordert bzw. gefördert werden. So gehen z. B. mit dem heutigen Massentourismus 

massive sozial-ökologische Schäden einher ἂLatouche 2015: 64-67ἃ. 

Bei Subsistenz handelt es sich um individuelle oder kollektive Eigenproduktion, also losgelöst 

von globalen kapitalistischen Wertschöpfungsketten und diese damit partiell substituierend. 

Ein Beispiel in diesem Zusammenhang ǎǘŜƭƭǘ αUrban Gardeningά ŘŀǊ ἂAnguelovski 2016bἃ. In 

αTransition townsά ǿŜǊŘŜƴ tǊŀȄŜƴ Ǿƻƴ ǳǊōŀƴŜǊ {ǳōǎƛǎǘŜƴȊ ŜǊǇǊƻōǘ ἂSchachtschneider 2014: 

57ἃ. Während ein Großteil der Menschheit zu ihrer Reproduktion zwangsweise überwiegend 

auf Subsistenzproduktion angewiesen ist, steht dem komplementär zur Suffizienz eine Idee 

von emanzipativer Subsistenz gegenüber. Losgelöst von der kapitalistischen Markt- bzw. 

Tauschwertlogik besteht die Möglichkeit zur gemeinschaftlichen Produktion vor dem Hinter-

grund anderer Handlungsmaximen. Ökologischer und sozialer Nutzen des Tätigseins können in 

den Vordergrund gerückt werden. Insbesondere kann auch mit einer Logik des Sorgens (siehe 

2.5.3) operiert werden, denn Care-Arbeit z. B. ist weitestgehend subsistent organisiert. 

Während emanzipative Suffizienz mit Ideen von Zeitwohlstand (siehe 2.5.5) einhergeht, steht 

emanzipative Subsistenz im engen Zusammenhang mit der Idee von Commons (siehe 2.5.7). 

Beide zusammen werden im Diskurs um Konvivialität thematisiert. Diese forciert technologi-

sche Unabhängigkeit und individuelle Kontrollierbarkeit von Dingen ἂDeriu 2016: 158ἃ sowie 

Individualität und Lokalität vor dem Hintergrund der globalen Verhältnisse ἂAdloff 2017:147ἃ. 

Im Zusammenhang von Mobilität kann das Fahrrad als typische konviviale Technologie ver-
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standen werden, welches durch solidarische Organisation der Fortbewegung, vor allem dem 

öffentlichen Personenverkehr, komplementiert wird. 

Neben bottom-up-Ansätzen und unternehmerischen Nischen sind Postwachstumspolitiken 

notwendig für das erforderliche upscaling ἂAdler & Schachtschneider 2016: 21ἃ. Postwachs-

tumspolitiken schränken die αUrsachen und Bedingungen für die (Re-)Produktion entfremdeter 

.ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ ƪƻǊǊŜǎǇƻƴŘƛŜǊŜƴŘŜǊ ±ƻǊǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ ²ƻƘƭǎǘŀƴŘ ǳƴŘ CƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘά Ŝƛƴ 

ἂAdler 2017: 27ἃ. Wird massenweise individuelle Suffizienz nicht mit Suffizienzpolitiken unter-

stützt, besteht die Gefahr von Suffizienz-Rebounds ἂSchachtschneider 2014: 129ἃ. Insbesonde-

re bezüglich der Möglichkeiten und der potentiellen transformatorischen Rolle von Staat und 

Politik ist also die Degrowth-Perspektive wichtig. Nicht zuletzt der Sozial- und Steuerstaat ist 

heute wachstumsabhängig ἂvon Winterfeld 2017: 67ἃ, Degrowth-Politiken müssen entspre-

chend diesen zentralen Konflikt bearbeiten. 

Postwachstum bzw. Wachstumsrückgang oder -rücknahme ließe sich ökonomisch betrachtet 

ŀǳŎƘ ŀƭǎ αYǊƛǎŜά ŀǳŦŦŀǎǎŜƴΦ IƛŜǊ ƭƛŜƎǘ ŘƛŜ ƘŜǊŀǳǎǊŀƎŜƴŘŜ {ŎƘǿƛŜǊƛƎƪŜƛǘ ŦǸǊ ŘƛŜ LƳǇƭŜƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ 

von Postwachstumspolitiken innerhalb von auf Wachstum ausgerichteten und angewiesenen 

Wirtschaftssystemen, insbesondere wenn diese Degrowth-Gesetzgebung von Nationalstaaten 

ausgehen soll ἂBeuret 2018ἃ. Bisher führt ein Wachstumsrückgang eher zu weiteren sozialen 

Spaltungen ἂAdler & Schachtschneider 2016: 9ἃ. 

α5ƛŜ ±ƛǎƛƻƴ ŜƛƴŜǊ PWG [Postwachstumsgesellschaft] beinhaltet einen tiefgreifenden und  
umfassenden strukturellen und kulturellen Einschnitt, dessen Dimensionen oft mit dem Über-
ƎŀƴƎ ȊǳǊ aƻŘŜǊƴŜ ƻŘŜǊ ȊǳǊ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎǿŜƛǎŜ ǾŜǊƎƭŜƛŎƘŜƴ ǿƛǊŘά ἂAdler 
2017: 25 f.ἃ. 

Es ist also ein grundlegender Umbau der bisher wachstumsabhängigen Institutionen und Struk-

turen notwendig ἂLang & Wintergerst 2017: 267ἃ. 

Während es innerhalb des wachstumskritischen Diskurses sowohl konservative als auch linke 

Strömungen gibt ἂPaech 2016: 9ἃ, die sich insbesondere in ihrer Responsibilisierung ἂHenkel et 

al. 2018bἃ unterscheiden, bestehen zahlreiche Verbindungen zu anderen Diskursen um solida-

rische Lebensweise. Die Übergänge zu entwicklungskritischen (2.5.2), feministischen (2.5.3), 

Commons- (2.5.7) und Zeitwohlstands-Perspektiven (2.5.5) sind fließend. Ebenso sehen viele 

Degrowth-Theoretiker Kapitalismus (2.5.4) und Wachstum als nicht voneinander trennbar an 

ἂAndreucci & McDonough 2016ἃ und die gesellschaftliche Fokussierung auf Lohnarbeit wird 

kritisch betrachtet (2.5.6). So handelt es sich bei der Degrowth-Perspektive um einen ähnlich 

integrativen Diskurs wie Imperiale Lebensweise. Insgesamt werden Herrschaftsfragen jedoch 

in der Regel weniger thematisiert ἂAcosta & Brand 2018: 109 ff.ἃ. 

 

2.5.2 Entwicklungskritische Positionen 

Weitere wichtige Diskurse der Imperialen Lebensweise bestehen ƛƴ αpost-development und 

tƻǎǘŜȄǘǊŀƪǘƛǾƛǎƳǳǎά ἂBrand & Wissen 2017a: 176ἃ. Degrowth und Postextraktivismus sind the-

oretisch eng miteinander verwoben und entstammen derselben Logik ἂAcosta & Brand 2018: 

24 f.ἃ. 

Entwicklung gilt gemeinhin als Strategie der Modernisierung armer Länder ἂEscobar 2016: 49ἃ. 

Insbesondere an Degrowth anschließend (siehe 2.5.1) muss jedoch das herrschende Fort-
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schritts- und Entwicklungsnarrativ, das von einer globalen Bewegung der Staaten zu mehr 

Wohlstand und Lebensqualität ausgeht, hinterfragt werden ἂBrand & Wissen 2017a: 123ἃ. Wie 

in Kapitel 2.3 dargestellt worden ist, besteht eine der Grundlagen der imperialen Lebensweise 

darin, dass diese nicht verallgemeinerbar ist, weil sie auf das ±ƻǊƘŀƴŘŜƴǎŜƛƴ ŜƛƴŜǎ α!ǳǖŜƴά 

angewiesen ist. Daher ƛǎǘ ŘƛŜ Ƴƛǘ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ŜƛƴƘŜǊƎŜƘŜƴŘŜ ǎŎƘŜƛƴōŀǊŜ tŦŀŘŀōƘŅƴƎƛƎƪŜƛǘ 

von gesellschaftlichen Veränderungen zu problematisieren. Vor diesem Hintergrund ist auch 

die Positionierung, dass im globalen Norden Degrowth, im globalen Süden Entwicklung not-

wendig sei ἂAcosta & Brand 2018: 118-121ἃ, problematisch ἂEscobar 2016: 50; Poma 2018: 

246ἃ. Degrowth ist ein global wichtiges Konzept, es dürfe auch nicht Ziel sein, dass die Länder 

des globalen Südens ebenfalls zu Wachstumsgesellschaften werden ἂLatouche 2015: 92ἃ. Im 

globalen Süden spielt die Zurückweisung der kapitalistischen Wachstum- und Entwicklungsim-

perative eine ebenso bedeutsame Rolle, auch wenn diese hier nicht als Degrowth bezeichnet 

wird ἂAcosta & Brand 2018: 121ἃ. So wie wirtschaftliches Wachstum (ohne Umverteilungspoli-

ǘƛƪŜƴύ ƴƛŎƘǘ ŘŀȊǳ ƛƴ ŘŜǊ [ŀƎŜ ƛǎǘΣ όƴŀǘƛƻƴŀƭŜύ ¦ƴƎƭŜƛŎƘƘŜƛǘ ŀōȊǳōŀǳŜƴΣ ƪŀƴƴ α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ƪŜƛƴŜ 

Möglichkeit der Herstellung globaler Gleichheit der Nationen sein. Vielmehr kann Entwicklung 

ŀƭǎ αŀƴǘƛƪƻƭƻƴƛŀƭŜǊ LƳǇŜǊƛŀƭƛǎƳǳǎά ǾŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ǿŜǊŘŜn, als ein neues Regime, in dem nicht mili-

tärische, sondern wirtschaftliche Macht die globale Machtordnung festlegt ἂSachs 2000: 7ἃ. 

Insbesondere ist eine post-koloniale, postextraktivistische ἂEscobar 2016: 52ἃ Position not-

ǿŜƴŘƛƎΣ ƛƴ ŘŜǊ ŘŜǊ ƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜ αCƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘά ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ŀƭǎ tƭǸƴŘe-

rung oder Landnahme ἂPaech 2013: 25-62ἃ bzw. als Zwang und Instrument der kulturellen 

Dominierung ἂEscobar 2016: 49ἃ verstanden wird (siehe 2.3). Extraktivistische Politiken sind (in 

[ŀǘŜƛƴŀƳŜǊƛƪŀύ ǎƻǿƻƘƭ ƛƴ [ŅƴŘŜǊƴ Ƴƛǘ ƴŜƻƭƛōŜǊŀƭŜƴΣ ŀƭǎ ŀǳŎƘ Ƴƛǘ αǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƴά wŜƎƛŜǊǳƴƎŜƴ 

vorhanden ἂAcosta & Brand 2018: 32ἃ. 

Im Postkolonialismusdiskurs wird thematisiert, dass mit der formalen Unabhängigkeit von 

Staaten der Kolonialismus nicht notwendigerweise aufhört, sondern eine postkoloniale Konti-

nuität besteht, der sich auch in Wertvorstellungen widerspiegelt ἂMcLeod 2010: 38ἃ. 

α9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά ǳƴŘ αCƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘά ǎǘŜƭƭŜƴ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴŘŜ ƳƻōƛƭƛǎƛŜǊŜƴŘŜ bŀǊǊŀǘƛǾŜ ἂSachs 2000: 

8ἃ bzw. an Max Weber anschließend Geister des Kapitalismus ἂWeber 2010 [1904]ἃ dar (siehe 

2.5.4). So ist Entwicklung komplementär zum Wachstum αŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾƭƻǎŜǊά ἂAcosta & Brand 

2018: 164ἃ Selbstzweck geworden ἂKallis et al. 2016: 22ἃ; ȊǳǎŀƳƳŜƴ ƪǀƴƴŜƴ ǎƛŜ ŀƭǎ αŘƻǇǇŜƭǘŜǊ 

LƳǇŜǊŀǘƛǾά ἂ5Ω!ƭƛǎŀ Ŝǘ ŀƭΦ нлмпΥ моἃ verstanden werden. 

Entwicklung ist ein aŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ŘŜǊ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜƴΣ ǎƻȊƛŀƭŜƴ ǳƴŘ ǀƪƻƴƻƳƛǎŎƘŜƴ αtǊƻŘǳƪǘƛƻƴ ŘŜǊ 

5ǊƛǘǘŜƴ ²Ŝƭǘά ἂEscobar 2016: 50ἃ. Dieser ausbeuterische Charakter kann an Marx und Luxem-

burg anschließend als fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet werden (siehe 2.3). 

Im Konzept der imperialen Lebensweise muss zudem die Verschiebung der Herrschaftslinien, 

an denen Ausbeutung zu beobachten ist, konstatiert werden, denn es kommt zu einem zu-

ƴŜƘƳŜƴŘŜƴ ±ŜǊǎŎƘǿƛƳƳŜƴ Ǿƻƴ α!ǳǎōŜǳǘŜǊ ǳƴŘ !ǳǎƎŜōŜǳǘŜǘŜƳά ƛƳ ǎƛŎƘ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳƛŜǊŜƴŘŜƴ 

Kapitalismus ἂPaech 2013: 37 f.ἃ. 

Kritik absorbierend, hat sich der Entwicklungsdiskurs ab den 1970er Jahren gewandelt, indem 

Forderungen nach Umverteilung, Partizipation und menschlicher Entwicklung ergänzt worden 

sind. Diese Erweiterungen können als konzeptionell inflationär betrachtet werden: der Begriff 
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Entwicklung ist kontinuierlich entleert worden, um seine mobilisierende Funktion zu erhalten 

ἂSachs 2000: 9ἃ. 

Im Rahmen dieser Arbeit zentral (siehe Vorbemerkungen) ist die weitere Wandlung des Ent-

ǿƛŎƪƭǳƴƎǎōŜƎǊƛŦŦǎ Ƙƛƴ Ȋǳ αƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎά, der als Paradigmenwandel im Nachhaltig-

ƪŜƛǘǎŘƛǎƪǳǊǎ Ǿƻƴ αconservationά Ȋǳ αdevelopmentά ǾŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ǿerden kann ἂebd.: 12ἃ. Wirt-

schaftswachstum soll nun als Löser von wirtschaftlicher und ökologischer Krise dienen 

ἂSchachtschneider 2011: 2ἃ. Insbesondere aus der Degrowth-Perspektive entspricht die Kritik 

am Konzept der (nachhaltigen) Entwicklung dem des (grünen) Wachstums ς die Endlichkeit 

natürlicher Ressourcen und Senken stellt die Idee von Entwicklung infrage ἂSachs 2000: 17; 

Martinez-Alier 2016: 70ἃ. 

Insgesamt steht die Kritik an imperialer Lebensweise im radikalen Widerspruch zum Entwick-

lungsnarrativ. LƳ DŜƎŜƴǎŀǘȊ ȊǳǊ CƻǊŘŜǊǳƴƎ ƴŀŎƘ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǳƴŘ αIƛƭŦŜά ŦǸǊ ŘŜƴ Ǝƭƻōŀlen  

Süden geht es in erster Linie darum, die globalen Ausbeutungsstrukturen zu bekämpfen. Es 

müssen also die Möglichkeiten dazu geschaffen werden, Praxen der solidarischen Lebensweise 

aǳŦȊǳōŀǳŜƴΦ CǸǊ αŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜά ²ŜƎŜ gegenüber der kapitalistischen Entwicklung gibt es zahl-

reiche Beispiele, so die Zapatista in Mexiko, Rojava in Syrien, aber auch Philosophien wie  

αBuen Vivirά ƻŘŜǊ αSumak Kawsayά ƛƴ {ǸŘŀƳŜǊƛƪŀΣ αUbuntuά ƛƴ {ǸŘŀŦǊƛƪŀ ƻŘŜǊ ŘŜǊ αEconomy of 

Permanenceά ƛƴ LƴŘƛŜƴ ἂKallis et al. 2016: 23; Nicoll 2016: 420 ff.ἃ. Buen Vivir schließt an Kon-

zepte indigener Andenstämme an ἂGudynas 2016: 262ἃ. In ihm wird die klare Trennung von 

Natur und Gesellschaft sowie damit einhergehend die Instrumentalisierung der Natur abge-

lehnt ἂebd.: 262 f.ἃ. Ubuntu widerspricht Konzeptionen des homo oeconomicus und stellt das 

Prinzip von Fürsorge in den Mittelpunkt der Gesellschaft; dabei wird auch Fürsorge für die 

Natur mit eingeschlossen ἂRamose 2016ἃ. Bei der Economy of Permanence geht es um die Ein-

richtung selbstverwalteter und -versorgender, demokratischer Dorfgemeinschaften ἂCorazza & 

Victus 2016: 267ἃ. 

Entscheidend für die historische Entstehung und Ausbreitung des Kapitalismus und damit auch 

der imperialen Lebensweise ist der Kolonialismus gewesen, ebenso wie dessen faktischer 

Übergang in neokoloniale Verhältnisse ἂBrand & Wissen 2017a: 74-85ἃ. Legitimiert wurde und 

wird die Ausbeutung des globalen Südens mit Rassismen. Diese sind sowohl unmittelbar als 

auch strukturell angelegt ἂebd.: 103ἃ. Rassistisch ist Ŝƛƴ α!ƴŘŜǊŜǎά konstruiert worden, dessen 

Ausbeutung damit begründet und die Notwendigkeit einer am globalen Norden orientierten 

Entwicklung hervorgehoben worden ist ἂebd.: 81ἃ. Edward Said, ein Mitbegründer der postko-

ƭƻƴƛŀƭŜƴ ¢ƘŜƻǊƛŜΣ ǎƛŜƘǘ ŘƛŜǎŜǎ αOtheringά ƛƳ ½ŜƴǘǊǳƳ Ǿƻƴ ǊŀǎǎƛǎǘƛǎŎƘ ōŜƎǊǸƴŘŜǘŜǊ IŜǊǊǎŎƘŀŦǘ 

ἂSaid 1978ἃ. Othering geht einher mit der strukturellen Entwertung alles Fremden, Andersarti-

gen ƻŘŜǊ αbŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴά ōȊǿΦ ǎǘŜƭƭǘ Ŝƛƴ ƛŘŜƻƭƻƎƛǎŎƘŜǎ IŜrrschaftsinstrument dar. 

Im Neokolonialismus und Dekolonialismus wird die Neuentstehung und Verstetigung globaler 

internationaler Machtstrukturen thematisiert ἂAshcroft et al. 2007: 56, 146-148ἃ. Ein bedeu-

tender Aspekt ist die wirtschaftliche Einflussnahme ausländischer bzw. multinationaler Kon-

zerne z. B. in Prozessen der Landnahme. Auch nach der rechtlichen Unabhängigkeit ehemals 

kolonialisierter Gebiete existiert daher eine postkoloniale Kontinuität. 



39 

Die für die solidarische Lebensweise bestimmende Notwendigkeit der materiellen Dekoloniali-

sierung geht mit der Forderung nach erkenntnistheoretischer Dekolonialisierung einher 

ἂEscobar 2016: 52; Acosta & Brand 2018: 128ἃ. 

Entwicklungskritische Positionen finden auch Anschluss an zeitsoziologische Konzepte (siehe 

2.5.5), indem das dem Entwicklungsnarrativ zugrunde liegende lineare Zeitverständnis in sei-

ner gesellschaftlich-historischen Situiertheit verstanden wird. Dieses Narrativ beschränkt sich 

dabei nicht nur auf kapitalistisch-privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaften, sondern hat 

sich auch in den sogenannten sozialistischen Volkswirtschaften des Ostblocks wiedergefunden 

ἂEscobar 2016: 50; Kallis et al. 2016: 29ἃ. Das Thema des Otherings ist nicht nur für die Thema-

tisierung des Fortbestehens kolonialer Verhältnisse, sondern auch in Bezug auf Natur und Ge-

schlechtlichkeit relevant (siehe 2.5.3). Entwicklungskritik stellt ihrerseits grundlegende Norma-

litäten infrage, die bestimmend für die hegemonialen Narrative des globalen Nordens sind 

(siehe 2.5.8). 

 

2.5.3 Feministische Kritik 

Eine Alternative zu Positionen in der Logik des Wachstums (siehe 2.5.1), der Entwicklung 

(2.5.2) und der (Lohn-)Arbeit (2.5.6) stellt die Logik der Fürsorge dar. In einer solidarischen 

[ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ǿƛǊŘ ŀƭǎƻ αŘŀǎ {ƻǊƎŜƴ ŦǸǊŜƛƴŀƴŘŜǊ ǳƴŘ ŦǸǊ ŘƛŜ bŀǘǳǊ ƛƴ ŘŜƴ aƛǘǘŜƭǇǳƴƪǘά ἂBrand & 

Wissen 2017a: 179ἃ gestellt. 

Diese Care-Logik findet einen Ursprung in der feministischen Kritik an kapitalistischen Verhält-

nissen, aber auch an der weitestgehenden Auslassung des Patriarchats und anderer Herr-

schaftssysteme in der Kritik am Kapitalismus. 5ƛŜ ¢ǊŜƴƴǳƴƎ ȊǿƛǎŎƘŜƴ αǇǊƻŘǳƪǘƛǾŜǊά ǳƴŘ αǊe-

ǇǊƻŘǳƪǘƛǾŜǊά {ǇƘŅǊŜ ƛǎǘ ƪƻƴǎǘƛǘǳǘƛǾ ŦǸǊ ŘƛŜ mƪƻƴƻƳƛŜ ŘŜǊ LƴŘǳǎǘǊƛŜƳƻŘŜǊƴŜ ἂBiesecker & Hof-

meister 2006: 146ἃ. Feminismus liegt eine Thematisierung der herrschenden Geschlechterord-

nung und Forderungen nach Selbstbestimmung und Gleichheit zugrunde. Dabei muss zwischen 

mehreren Wellen und verschiedenen Strömungen unterschieden werden. Während zunächst 

das Erkämpfen gleicher bürgerlicher Rechte im Vordergrund gestanden hat, ist später die  

materiell-ideologische Vorherrschaft des Mannes thematisiert worden. Ab den 1970er Jahren 

hat sich zudem ein ökofeministischer Theoriestrang herausgebildet, der die patriarchale Herr-

schaft mit der Herrschaft über die Natur in Zusammenhang setzt ἂMies & Shiva 1993ἃ. Auch 

spielen in neueren feministischen Arbeiten insbesondere das Thema der Intersektionalität, 

also der Schnittmengen und Interferenzen von Herrschaftsstrukturen ἂWinker & Degele 2009ἃ 

sowie dasjenige der Anerkennung der Diversität von Geschlechts- und Beziehungsidentitäten 

eine wichtige Rolle. 9ǎ Ƴǳǎǎ ƪƻƴǎǘŀǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ Ŝǎ αalso kein Verhältnis gibt, dessen 

Überwindung automatisch die Überwindung anderer Herrschaftsverhältnisse mit sich bringt, 

ǳƴŘ Řŀǎǎ Ŝǎ ƴƛŎƘǘ ΰŘŜǊ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎΨ ƛǎǘΣ ǿŜƭŎƘŜǊ wŀǎǎƛǎƳǳǎΣ {ŜȄƛǎƳǳǎ ŜǘŎΦ ŜǊȊŜǳƎǘΣ ǎƻƴŘŜǊƴ 

dass dieser nur die Einteilung von Menschen in Identitätskategorien strukturell nahelegtά 

ἂHabermann 2016: 32ἃ. Verschiedene Herrschaftsverhältnisse stehen also oft in Zusammen-

hang, die Herrschaft über die Natur hat auch viel mit der patriarchalen Herrschaft über die 

Frauen zu tun ἂNicoll 2016: 91ἃ. 
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Während die Forderung nach rechtlicher (bürgerlicher) Gleichstellung nicht fundamental  

widersprüchlich zu den Imperativen der imperialen Lebensweise ist, stellt insbesondere der 

Anspruch nach dem Abbau von Herrschaftsförmigkeit und der Neuorganisierung von Care  

sowie Fragen der Intersektionalität solche nach einer befreiteren solidarischeren Gesellschaft 

dar. Ein Unterscheidungspunkt verschiedener feministischer Positionen besteht in der Ausei-

nandersetzung mit Geschlechtlichkeit als essentialistische Kategorie, indem entweder Ideen 

von Fürsorge und vorsorgendem Wirtschaften direkt mit Weiblichkeit assoziiert werden, oder 

solche geschlechtsspezifischen Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen als Teil des 

Problems in seiner Reproduktion dualistischer Geschlechtskonstruktionen abgelehnt werden 

ἂKnapp 1997: 11 f.ἃ. 

Ein Großteil der gesellschaftlichen Arbeit bzw. Produktivität findet nicht im monetär erfassten 

Bereich der Lohnarbeit, sondern in unbezahlten Tätigkeiten, insbesondere in Form von Sorge-

/Reproduktionsarbeit sowie ehrenamtlicher Tätigkeit usw. statt ἂStatistisches Bundesamt 

2003: 11ἃ. Care-Tätigkeiten werden mehrheitlich von Frauen ausgeführt ς ǎƛŜ ƛǎǘ αǾŜǊǿŜƛōƭƛŎƘǘά 

ἂHaug 2018: 276ἃ ς und diese Form der Arbeit wird systematisch marginalisiert bzw. angeeig-

net, um das Funktionieren der in Erwerbsarbeit organisierten Wirtschaft zu ermöglichen ἂMies 

2001: 174 f.ἃ. Gleichzeitig kommt es zu einer Krise der sozialen Reproduktion ἂBrand & Wissen 

2017a: 26ἃ. Care wird mittlerweile auch in international ausbeuterischen und krisenverlager-

ten Regimen organisiert, z. B. in globalen Betreuungsketten ἂHochschild 2001ἃ, die sich auch 

als transnationaler Sorgeextraktivismus verstehen lassen (siehe 2.3). 

Im αEisberg-Modellά wird die Arbeitsverteilung innerhalb der kapitalistisch-patriarchalen Wirt-

schaftsweise deutlich: während nur ein geringer Teil der gesellschaftlich produktiven Tätigkei-

ten, nämlich Lohnarbeit, den ǿŜǊǘŦǀǊƳƛƎ αǎƛŎƘǘōŀǊŜǊŜƴά ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ mƪƻƴƻƳƛŜ ŘŀǊǎǘŜƭƭǘΣ ōƭŜƛōǘ Ŝƛƴ 

DǊƻǖǘŜƛƭ αǳƴǎƛŎƘǘōŀǊάΣ ŀƭǎ ǳƴōŜȊŀƘƭǘŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ƛƴ CƻǊƳ Ǿƻƴ IŀǳǎŀǊōŜƛǘΣ ƛƴŦƻǊƳeller Arbeit, 

{ǳōǎƛǎǘŜƴȊΣ α!ǊōŜƛǘ der Naturά usw. ἂBennholdt-Thomsen & Mies 1997: 38ἃ. Der feministischen 

Arbeits- und Kapitalismuskritik geht es also auch um die ideelle und strukturelle Anerkennung 

der nicht-monetären Ökonomie ἂLang & Wintergerst 2017: 269ἃ. 

Eine gesellschaftliche Neuordnung, die Fürsorge in den Mittelpunkt stellt, wäre wünschens-

wert ἂ5Ω!ƭƛǎŀ Ŝǘ ŀƭΦ нлмсōΥ молἃ. 5ƛŜǎŜ ƪǀƴƴǘŜ ŀƭǎ αmƪƻƴƻƳƛŜ ŘŜǊ CǸǊǎƻǊƎŜά ōȊǿΦ Care Economy 

bezeichnet werden ἂPicchio 2016: 274ἃΣ ŘŜǊ ²ŜƎ ŘƻǊǘƘƛƴ ŀƭǎ αCare-Revolutionά ἂWinker 2015ἃ. 

Die Wert- bzw. Geldökonomie (gemessen am BIP, siehe 2.5.1) berücksichtigt nicht das Schaffen 

und Erhalten von Leben und damit die Aufrechterhaltung der Gesellschaft als solcher, sondern 

bezieht sich lediglich auf den Lohnarbeitsteil, der ebenso mit lebens- und umweltzerstörenden 

Entwicklungen wachsen kann. 5ƛŜ CƻǊŘŜǊǳƴƎ ƴŀŎƘ αwages for houseworkά Ǿƻƴ Silvia Federici 

hat die systematische ökonomische Nichtanerkennung von Care deutlich gemacht. Kapitalis-

mus braucht nichtbezahlte, reproduktive Arbeit, um die Kosten der Arbeitskraft einzugrenzen. 

Daher sei eine Politisierung und Entnaturalisierung von Hausarbeit imstande, das herrschende 

Kapital zu konfrontieren ἂFederici 2012a: 8 f.ἃ. 

Die Logik von Fürsorge steht diametral der Logik von Profit gegenüber und ist prinzipiell dieser 

nicht unterwerfbar ἂHabermann 2016: 26ἃ. Fürsorge ist zentral und fundamental für menschli-

ches Wohlergehen und Integrität ἂ5Ω!ƭƛǎŀ Ŝǘ ŀƭΦ нлмсōΥ мнтἃ. Um Prinzipien der solidarischen 
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Lebensweise im Bereich von Care zu verankern, benötigt es die Einführung und Festigung soli-

darischer Sorgeregime ἂLang & Wintergerst 2017: 266 f.ἃ, die z. B. eine faire Verteilung von 

Pflegearbeit ermöglichen ἂ5Ω!ƭƛǎŀ Ŝǘ ŀƭΦ нлмсōΥ мнфἃ. Ein bedeutendes Konzept, das eine Kritik 

an der herrschenden kapitalistisch-patriarchalen Ökonomie mit der Idee von Zeitwohlstand 

und Arbeitskritik (siehe 2.5.5 und 2.5.6ύ ȊǳǎŀƳƳŜƴōǊƛƴƎǘΣ ƛǎǘ ŘƛŜ α±ƛŜǊ-in-Einem-tŜǊǎǇŜƪǘƛǾŜά 

von Frigga Haug. Bei diesem wird Arbeit in einem umfassenden Sinne gedacht und Erwerbsar-

beit als nur einer von vier herausgearbeiteten Arbeitsbegriffen benannt. Reproduktionsarbeit, 

also Arbeit an sich selbst und an anderen Menschen, Lernarbeit und politische Arbeit stellen 

weitere Teilbereiche dar ἂHaug 2014: 33 f.ἃ. Die Perspektive geht mit der Forderung nach zeit-

licher und ideeller Gleichberechtigung der Teilbereiche der Arbeit einher. 

Ein weiteres übergeordnetes Konzept stellt dasjenige ŘŜǎ α±ƻǊǎƻǊƎŜƴŘŜƴ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜƴǎά ŘŀǊ 

ἂBiesecker & von Winterfeld 2014ἃ. Dieses stellt die Prinzipien des Vorsorgens, der Kooperati-

on und Orientierung am Lebensnotwendigen als erforderlich für eine sozial- und naturverträg-

liche Wirtschaftsweise dar. Hier schließen auch Commons-Konzepte an (siehe 2.5.7). 

In Anschluss an post-koloniale Diskurse (siehe 2.5.2) kann Kapitalismus als neben dem globalen 

Süden, Frauen und Natur ἂMies 1993: 298; Mies 1997: 14ἃ sozioökonomische Beziehungen 

ἂAndreucci & McDonough 2016: 148ἃ, die Lebenswelt ἂSchachtschneider 2014: 92ἃ sowie, der 

Idee intergenerationeller Gerechtigkeit folgend, die Zukunft ἂFranke 2016: 57ἃ kolonisierend 

verstanden werden. Die Marktwirtschaft greift strukturell in andere Teilbereiche der Gesell-

schaft ein ἂLang & Wintergerst 2017: 270ἃ. Im Geschichtsverlauf ist es zur Enteignung, Ausbeu-

tung und Vernichtung von weiblichen und kolonialisierten Körpern gekommen ἂFederici 

2012bἃ. 

αYŜƛƴ DŜƳŜƛƴǎŀƳŜǎ ƛǎǘ ƳǀƎƭƛŎƘΣ ǎƻŦŜǊƴ ǿƛǊ ǳƴǎ ƴƛŎƘǘ ǿŜƛƎŜǊƴΣ ǳƴǎŜǊ [ŜōŜƴ ǳƴŘ ǳƴǎŜǊŜ wŜǇǊo-
duktion auf dem Leid anderer zu gründen und uns als vƻƴ ƛƘƴŜƴ ƎŜǘǊŜƴƴǘ ǿŀƘǊȊǳƴŜƘƳŜƴά 
ἂFederici 2012c: 100ἃ. 

Im patriarchalen Kapitalismus verwandelt sich der Körper in eine Arbeitsmaschine und Herr-

schaft schreibt sich so auch als Herrschaft über Körper und Körperlichkeit fort. Marktwirt-

schaftlich organisierte bzw. warenförmig gewordene Fürsorge kann nicht die Qualität von Für-

sorge aus freiwilliger Hingabe aufweisen. Somit kann kommodifizierte Fürsorge lediglich ein 

Surrogat für eine aus freien Stücken erbrachte darstellen ἂ5Ω!ƭƛǎŀ Ŝǘ ŀƭΦ нлмсōΥ мнуἃ. 

Die Kostenexternalisierung auf Natur und Mensch bzw. fortgesetzte ursprüngliche Akkumula-

tion des Kapitals bildet also eine Grundlage der kapitalistischen Akkumulation (siehe 2.3). Die 

Logik der Fürsorge steht im diametralen Widerspruch dazu: 

α9ƛƴŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘΣ Řƛe das Sorgen füreinander und für die Natur in den Mittelpunkt stellt, ist 
automatisch kritisch gegenüber den kapitalistischen Verwertungs- und Akkumulationsimperati-
ǾŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 179 f.ἃ. 

DƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ǿƛǊŘ ŘƛŜ {ƻǊƎŜƭƻƎƛƪ ŘǳǊŎƘ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜ αtǊƛƴȊƛǇƛŜƴ Ǿƻƴ tǊƻŘǳƪǘƛǾƛǘŅǘǎ- und Effi-

ȊƛŜƴȊǎǘŜƛƎŜǊǳƴƎΣ YƻƴƪǳǊǊŜƴȊ ǳƴŘ !ƪƪǳƳǳƭŀǘƛƻƴ ǘƻǊǇŜŘƛŜǊǘ ǳƴŘ ƳŀǊƎƛƴŀƭƛǎƛŜǊǘά ἂWichterich 

2016b: 186ἃ. 

Die Zentralisierung der Fürsorge konvergiert mit den AnǎŅǘȊŜƴΣ αŘŀǎ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ Zusam-

menleben ausgehend von den menschlichen Bedürfnissen zu gŜǎǘŀƭǘŜƴά ἂWinker 2015: 143ἃ, 



42 

also die Gebrauchswertorientierung (siehe 2.5.7) in den Mittelpunkt gesellschaftlicher  

(Re-)Produktion ἂBiesecker & Hofmeister 2006ἃ zu setzen. 

 

2.5.4 Anti- bzw. postkapitalistische Perspektiven 

Das Konzept der Imperialen Lebensweise lässt sich auch als Fortführung und Neuschreibung 

radikaler Kapitalismuskritik fassen. Diese bildet daher ein Kernthema in der theoretischen 

Grundlage der Einrichtung der solidarischen Lebensweise bzw. in allen integrierten Diskursen. 

Wenn solidarische Lebensweise als Transformationsziel und nicht bloß als Moment der Trans-

formation verstanden wird, so stellt die Überwindung des Kapitalismus wohl eine Bedingung 

für das Erreichen der solidarischen Lebensweise dar. 

Kapitalismus ist eine Gesellschaftsordnung, die Wachstum verlangt und aufrechterhält ἂKallis 

et al. 2016: 21ἃ. Wachstum ist das Ergebnis des Akkumulationsprozesses des Kapitals 

ἂAndreucci & McDonough 2016: 148ἃ. Wachstumskritik (2.5.1) kann somit auch als Anteil am 

größeren Projekt der Kapitalismuskritik betrachtet werden bzw. als Hebelpunkt, um Kapitalis-

mus materiell und diskursiv infrage zu stellen. Entwicklung (2.5.2) wiederum kann als kapitalis-

tisches Narrativ verstanden werden; Kolonialismus in allen seinen Ausführungen als Tendenz 

der imperialen Verallgemeinerung und Landnahme des Kapitalismus. Die Thematisierung des 

(neoliberalen) Kapitalismus und der fortgesetzten Kommodifizierung sind wichtige Elemente 

dieser Diskurse ἂAcosta & Brand 2018: 142ἃ. α²ŜǊ ŘŀƘŜǊ Ǿƻƴ tƻǎǘ-Extraktivismus und 

5ŜƎǊƻǿǘƘ ǎǇǊƛŎƘǘΣ ŘŜǊ ǎǇǊƛŎƘǘ Ǿƻƴ ƴƛŎƘǘǎ ŀƴŘŜǊŜƳ ŀƭǎ ǾƻƳ 9ƴŘŜ ŘŜǎ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎά ἂLessenich 

2018c: 6ἃ. 

Feminismus (2.5.3) erweitert die Kritik am Herrschaftssystem, in dem es dieses als nicht nur 

kapitalistisch, sondern auch als patriarchal fasst und macht den Zusammenhang der beiden 

Kritikfelder in der Entstehung, aber auch im heutigen Modus des Kapitalismus deutlich. Lohn-

arbeit (2.5.6) stellt die zentrale Kategorie des menschlichen Stoffwechsels mit der Natur im 

Kapitalismus dar und damit Grundlage für die kapitalistischen gesellschaftlichen Naturverhält-

nisse ἂBrand & Wissen 2011b: 78ἃ. Commons bzw. Gemeingüter (2.5.7) stellen das Gegenstück 

zur kapitalistischen Landnahme dar und sind sowohl Objekt der Verteidigung gegen kapitalisti-

sche Landnahme als auch des Angriffs auf diese bzw. die imperiale Lebensweise. Commons 

sind Gebrauchswerte und stellen somit die unmittelbar menschlichen Bedürfnissen dienende 

Seite des Doppelcharakters der Ware ἂMarx 2000: 55-60ἃ dar. Der Kapitalismus durchdringt 

zudem immer weitere gesellschaftliche Bereiche und erzeugt und basiert dabei (auf) αNormali-

tätά (2.5.8). 

Es muss jedoch konstatiert werden, dass, auch wenn eine Kapitalismuskritik grundsätzlich in 

allen integrierten Diskursen angelegt ist, nicht alle diesen Diskursen zugeordneten Au-

tor*innen Kapitalismus tatsächlich kritisieren ἂBurkhart et al. 2017: 86ἃ. 

Zunächst muss festgestellt werden, dass es sich bei Kapitalismus um ein widersprüchliches, 

dialektisches Konstrukt handelt ἂFranke 2016: 57ἃ, das unter vielen Kategorien gefasst werden 

kann: System, Ordnung, Logik, Weltanschauung, Epoche usw. ἂPaoli 2016: 50ἃ. 

Des Weiteren unterscheiden sich Kapitalismuskritiken untereinander substanziell, indem das 

Objekt der konkreten Kritik differiert. Prinzipiell kann zwischen personeller und struktureller 
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(oder systemischer) Kapitalismuskritik unterschieden werden. Bei ersterer sind es die Kapita-

list*innen bzw. Herrschenden, die ihre intersektionale (siehe 2.5.3) Macht dazu nutzen, das 

kapitalistische Herrschaftssystem aufrechtzuerhalten. Strukturelle Kapitalismuskritik ist auf 

Kapital als Herrschaftsverhältnis fokussiert ἂAndreucci & McDonough 2016: 148ἃ. Demnach 

kann Kapitalismus als System doppelter Unfreiheit verstanden werden, in dem nicht nur die 

Arbeiter*innen ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, sondern auch die Kapitalist*innen zu  

αōŜǎǘŅƴŘƛƎŜǊ !ƪƪǳƳǳƭŀǘƛƻƴΣ !ǳǎǿŜƛǘǳƴƎ ŘŜǊ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴΣ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ƴŜǳŜǊ ¢ŜŎƘƴƛƪŜƴ ŜǘŎΦά 

ἂHeinrich 2004: 14 f.ἃ gezwungen sind, um konkurrenzfähig zu bleiben ἂBoltanski & Chiapello 

2001: 18, Andreucci & McDonough 2016: 149ἃ. 

Während bei strukturellen Herrschaftskritiken die Gefahr besteht, die einzelnen Menschen 

komplett aus der Verantwortung für die Herrschaftsverhältnisse zu nehmen und ihre individu-

elle Reproduktion dieser Verhältnisse zu dethematisieren ἂPaoli 2016: 53ἃ, handelt es sich bei 

personellen Kapitalismuskritiken oft um verkürzte Kapitalismuskritik, die aufgrund des Auslas-

sens der materiellen Grundlagen der Ausbeutungsverhältnisse zu Personifikationen systemi-

scher Kategorien beiträgt. Damit ist diese Art der Kapitalismuskritik oft strukturell antisemi-

tisch ἂBrumlik et al. 1991: 7 ff.ἃ und setzt personelle Projektionen anstelle der systemisch fest-

gelegten Charaktermasken ἂMarx 2000: 96ἃ der Individuen, die damit als Personifikationen 

ökonomischer Kategorien verstanden werden. Das Konzept der Imperialen Lebensweise folgt 

einer strukturellen Herrschaftskritik (siehe 2.4), wobei sowohl der Nutzen an der als auch die 

±ŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ŦǸǊ ŘƛŜ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ αǸōŜǊ YƭŀǎǎŜƴ-, Geschlechter- und rassisierte 

±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ǾŜǊƳƛǘǘŜƭǘ ƛǎǘά ἂBrand & Wissen 2017a: 18ἃ. 

In strukturellen marxistischen YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎƪǊƛǘƛƪŜƴ ǿƛǊŘ ŘŜǊ α{ǇǊƛƴƎǇǳƴƪǘά ἂMarx 2000: 55ἃ der 

gesellschaftlich-ökonomischen Bedingungen im hergestellten Doppelcharakter der Waren  

gesehen ἂGörg 1999: 52ἃ. Da Kapitalismus nur bezüglich der Tauschwertproduktion optimieren 

kann, fällǘ [ŜōŜƴ αƎŜǿƛǎǎŜǊƳŀǖŜƴ ƴǳǊ ŀƭǎ bŜōŜƴŜŦŦŜƪǘ ŀƴά ἂBennholdt-Thomsen & Mies  

1997: 26ἃ. Der Doppelcharakter der Ware als Tausch- und Gebrauchswert geht mit dem Dop-

pelcharakter der Arbeit einher, also der Trennung von konkret-nützlicher und abstrakter Ar-

beit: der Produktion von Waren anstelle von Gebrauchswerten ἂGörg 1999: 55; Marx  

2000: 71ἃ. 

Als Gegenstück zur fortwährenden materiellen Transformation des Kapitalismus und der damit 

ŜƛƴƘŜǊƎŜƘŜƴŘŜƴ αǳƴǳƴǘŜǊōǊƻŎƘŜƴŜώƴϐ 9ǊǎŎƘǸǘterung aller gesellschaftliche[r] ZuǎǘŅƴŘŜά ἂMarx 

& Engels 2005 [1848]: 17ἃ gehen Veränderungen der den Kapitalismus stützenden und ermög-

lichenden Narrative einher. Max Weber bezeichnet dieses Narrativ ŀƭǎ αDŜƛǎǘ ŘŜǎ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎά 

ἂWeber 2010 [1904]ἃ. Daran anschließend beschäftigen sich Luc Boltanski und Ève Chiapello 

Ƴƛǘ ŘŜǊ ²ŀƴŘƭǳƴƎ ŘƛŜǎŜǊ bŀǊǊŀǘƛǾŜ ǳƴŘ ōŜǎǘƛƳƳŜƴ ŘŜƴ αƴŜǳŜƴ DŜƛǎǘ ŘŜǎ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎά 

ἂBoltanski & Chiapello 2003ἃ. Es wird davon ausgegangen, dass der Kapitalismus dort, wo un-

mittelbarer Zwang zur Arbeit nicht existent ist, ein mobilisierendes Narrativ benötige 

ἂBoltanski & Chiapello 2001: 19; Boltanski & Chiapello 2003: 43ἃ. 

Kapitalismus wird aus dieser Perspektive eher als fluides Konglomerat denn als starrer Mecha-

nismus begriffen. Veränderungen des kapitalistischen Geistes entstünden vor allem durch  

Inkorporation von Kritik an ihm ἂebd.: 68ἃ. 
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αώ.ϐǸǊƎŜǊƭƛŎƘ-kapitalistische Gesellschaften [transformieren] sich aufgrund von immanenten 
Dynamiken wie Konkurrenz und Expansionslogik, Widersprüchen, Konflikten und sozialen  
Krisen fortǿŅƘǊŜƴŘ ǎŜƭōǎǘ ώΧϐά ἂAcosta & Brand 2018: 18ἃ. 

±ƻǊ ŘƛŜǎŜƳ IƛƴǘŜǊƎǊǳƴŘ ǿƛǊŘ ȊǿƛǎŎƘŜƴ α{ƻȊƛŀƭƪǊƛǘƛƪά ǳƴŘ αYǸƴǎǘƭŜǊƪǊƛǘƛƪά ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴΣ ŘƛŜ 

sich als Kritik an wachsendem Leiden und Kritik an wachsendem Unbehagen ἂTrojanow 2016: 

55ἃ herunterbrechen lassen. Mit Sozialkritik geht Kritik an Armut, Ungleichheit, Opportunis-

mus, Egoismus und Unterminierung des gesellschaftlichen Zusammenhangs einher. Künstler-

kritik speist sich aus Erfahrungen der Unterdrückung von Selbstständigkeit, Entfremdung sowie 

durch wahrgenommene Abhängigkeitsverhältnisse ἂBoltanski & Chiapello 2003: 80 ff.; 

Boltanski 2007: 1ἃ. 

Der Geist des Kapitalismus variiert historisch. Seit den 1960er Jahren dominiert das Narrativ 

des Managers oder Unternehmers ἂBoltanski & Chiapello 2001: 21; Boltanski & Chiapello  

2003: 51ἃ. Dies ist einerseits kongruent mit dem neoliberalen Umbau der Gesellschaft, ande-

rerseits mit neuen Bedürfnissen, die an die Arbeit gestellt werden, nämlich denen nach Au-

thentizität, Freiheit, Autonomie, Spontaneität, Mobilität, Disponibilität, Kreativität etc.  

ἂebd.: 143 f.ἃ. Somit habe die Künstlerkritik die Transformation des Kapitalismus ermöglicht, 

ohne die globalen sozialen Verhältnisse transformieren zu müssen. Arbeit im neoliberalen  

Kapitalismus ist projektförmig und netzwerkartig organisiert, Flexibilität und Teamfähigkeit 

stellen oberste Prioritäten dar ἂBoltanski 2007: 2 f.ἃ. An Diskurse der Gouvernementalität 

Foucaults und Deleuzes anknüpfend, entsprechen die neue Arbeitswelt und die damit einher-

gehenden Subjektivierungsformen dem Übergang von der Disziplinar- zur Kontrollgesellschaft 

ἂFranke 2016: 58ἃ. Es ist ς in Deutschland insbesondere auch durch die Agenda 2010 ς das 

Ideal des αunternehmerischen Selbsǘά geprägt wordenΣ ŘƛŜǎŜǎ αƳŀŎƘǘ Ŝƛƴ ¦ƴǘŜǊƴŜƘƳŜƴ ŀǳǎ 

ǎŜƛƴŜƳ [ŜōŜƴά ἂRose 2000: 12ἃ. Dieser neue Imperativ an das Individuum, der eng an die 

Netzwerkkompatibilität geknüpft ist, zieht ambivalente Identitätsverhältnisse zwischen Selbst-

verwirklichung und Wesensverlust nach sich ἂBoltanski 2007: 3ἃΦ 5ŀǎ αǸōŜǊŦƻǊŘŜǊǘŜ {Ŝƭōǎǘά 

bietet damit auch einen Anknüpfungspunkt für post-kapitalistische bzw. post-neoliberale Poli-

tiken und Praxen. 

Während aus kapitalismuskritischer reformpolitischer Richtung oft Regulationen des Kapita-

lismus bis hin zu Verstaatlichungen oder Vergesellschaftung gefordert werden, kann der Staat 

gleichzeitig nicht als losgelöst von den kapitalistischen Imperativen und Zwängen betrachtet 

werden ἂBrand 2012aἃ. Der Staat ist wesentlich zur Stützung kapitalistischer Verhältnisse  

(siehe Kapitel 6). Dies wird eklatant sichtbar ƛƴ ŘŜǊ CƻǊŘŜǊǳƴƎ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜǊ αƳŀǊƪǘƪƻƴŦƻǊƳŜƴ 

5ŜƳƻƪǊŀǘƛŜά ἂFranke 2016: 59ἃ. 

Aus der Richtung von Sozialer Ökologie, Kritischer Theorie und weiteren wird auf die ideologi-

schen Grundlagen und Wirkungen der kapitalistischen Vergesellschaftung insbesondere auch 

in Bezug auf die Naturverhältnisse hingewiesen. Bei Marx wird zwar die Zerstörung der natürli-

chen Lebensgrundlagen kritisiert, jedoch ohne die Herrschaft über die Natur dabei konsistent 

infrage zu stellen ἂGörg 1999: 57ἃ. Die Kritische Theorie setzt sich mit Herrschaft grundlegen-

der auseinander: αWŜŘŜǊ ±ŜǊǎǳŎƘΣ ŘŜƴ bŀǘǳǊȊǿŀƴƎ Ȋǳ ōǊŜŎƘŜƴΣ ƛƴŘŜƳ bŀǘǳǊ ƎŜōǊƻŎƘŜƴ ǿƛǊŘΣ 

ƎŜǊŅǘ ƴǳǊ ǳƳ ǎƻ ǘƛŜŦŜǊ ƛƴ ŘŜƴ bŀǘǳǊȊǿŀƴƎ ƘƛƴŜƛƴά ἂHorkheimer & Adorno 2016 [1944]: 19ἃ. 
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In der kapitalistischen Modernde hat sich eine instrumentelle Vernunft herausgebildet, bei der 

die Mittel von Handlungen einer rationellen Logik folgen, deren Zwecke jedoch irrational sein 

können. 5ƛŜ ŜƴǘǎǘŀƴŘŜƴŜ IŜǊǊǎŎƘŀŦǘ ŘŜǊ wŀǘƛƻƴŀƭƛǘŅǘ ƪǀƴƴŜ ŀǳŎƘ ŀƭǎ αƎǳǘ kaschierte Herr-

ǎŎƘŀŦǘά Ƴƛǘ αǳƴƘŜƛƳƭƛŎƘŜǊ LƳƳǳƴƛǘŅǘά ἂHabermas 2016 [1983]: 71ἃ verstanden werden. Auch 

die ehemaligen Ostblock-{ǘŀŀǘŜƴ ǿŀǊŜƴ α9ƛƎŜƴǘǳƳǎǊŜƎƛƳŜΣ ŘƛŜ Řŀǎ DŜƳŜƛƴǎŀƳŜ ŀǳǎǎŎƘƭƛe-

ǖŜƴά ἂHardt & Negri 2009: 11ἃ, also Formen von entfremdeter Arbeit und entfremdetem  

Zusammenleben. 

Die instrumentelle Vernunft führe zu einer Affirmation der bestehenden Verhältnisse und 

letztlich zu einer Verdinglichung ἂAgger 1991: 107ἃ bzw. Entfremdung der Menschen unterei-

nander, von der Natur ἂGörg 1999: 50ἃ und von sich selbst ἂMarx 1844a: 516; Marx 1844b: 

453-456ἃ. Entfremdung stellt also eine instrumentelle Verbindung mit der Welt dar ἂRosa 

2018: 68ἃ. Verdinglichung spielt insbesondere auch in sich wandelnden Akkumulationsregimen 

(siehe 2.2) und fortgesetzter Kommodifizierung bzw. ursprünglicher Akkumulation eine Rolle. 

Kapitalismus geht insbesondere auch mit dem ideologischen ἂHabermann 2016: 110 f.ἃ Men-

schenbild eines homo oeconomicus einher, also der Idee, dass Menschen lediglich zu ihrem 

eigenen Vorteil tätig werden. Daraus folgt das Bewerten von Menschen anhand von Nützlich-

keitsgesichtspunkten ἂLessenich 2018aἃ und eine vorgebliche Leistungsgerechtigkeit ἂMüller 

2016ἃ, die jedoch durch Akkumulationseffekte im Kapitalismus, die zu Monopolen und Macht-

akkumulationen führen, stets fortlaufend aufgehoben wird. 

Mit der bereits erwähnten doppelten Unfreiheit geht der systematische Zwang an die Kapita-

list*innen einher, einen möglichst großen Teil der anfallenden Kosten auf Gesellschaft und 

Natur zu externalisieren und im Wettbewerb mit anderen Kapitalist*innen die Produktionskos-

ten, also auch Löhne, Arbeitsschutzmaßnahmen etc., so niedrig wie unter den jeweiligen Pro-

duktionsbedingungen möglich und sinnvoll zu halten. Zu der Konkurrenz der Kapitalist*innen 

kommt die der Beschäftigten hinzu, die bereits in der Schule um gute Noten konkurrieren und 

später um Arbeitsplätze ἂRosswog 2018: 30 f.ἃ. 

Die Erweiterung der Absatzmärkte und Schaffung immer neuer Bedürfnisse ἂDeriu 2016: 82ἃ 

sind weitere Tendenzen des Kapitalismus. Diese Logik verhindert die autonome Bestimmung 

von Bedürfnissen und Wünschen. 

Nicht nur der Geist, sondern auch die materiellen Grundlagen des Kapitalismus sind ständigen 

Wandlungen unterworfen. Insbesondere Automatisierung und Digitalisierung verändern die 

kapitalistische Produktionsweise fortlaufend. Die im globalen Norden vorherrschende Produk-

ǘƛƻƴǎǿŜƛǎŜ ƛǎǘ ƘŜǳǘŜ αǇƻǎǘŦƻǊŘƛǎǘƛǎŎƘά ἂNicoll 2016: 109-111ἃ. Durch die Möglichkeiten von 

Internet und insbesondere digitalen sozialen Netzwerken bildet sich ein neuer Plattformkapita-

lismus heraus. Die fortlaufende Automatisierung und Digitalisierung steigert die Arbeitspro-

duktivität, wodurch hierin von einigen Theoretiker*innen die Möglichkeit der Überwindung 

des Kapitalismus bzw. von Postkapitalismus gesehen wird ἂRifkin 2014; Mason 2015; Brand & 

Wissen 2017a: 177ἃ. Die beschleunigte Veränderung des Kapitalismus affirmierend, hat sich 

der Akzelerationismus herausgebildet ἂSrniecek & Williams 2016ἃ. Dem technikoptimistischen 

ἂHabermann 2016: 130ἃ, akzelerationistischen Postkapitalismus muss jedoch aus Degrowth-

Sicht (2.5.1) die Frage nach seiner Ressourcenbasis und der damit verbundenen globalen Plün-



46 

derung gestellt werden. Die bisher im Bereich der Digitalisierung neu entstehenden Beschäfti-

gungsverhältnisse zeichnen sich durch niedrige Löhne und Prekarisierung aus ἂLange 2018:  

103 f.ἃ. Die Produktivitätssteigerung nimmt im globalen Norden außerdem tendenziell ab 

ἂNicoll 2016: 217ἃ. Das alleinige Vertrauen auf Technik entspricht im Prinzip dem Hoffen auf 

einen säkularisierten Erlöser, perpetuiert instrumentelle Vernunft und affirmiert die gegen-

wärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse. Dies weist Parallelen zu der Zusammenbruchs ςund 

Verelendungstheorie auf, wonach der Kapitalismus an seinen eigenen Widersprüchen zugrun-

de gehe. Der Kapitalismus untergrabe die α{ǇǊƛƴƎǉǳŜƭƭŜƴά ŀƭƭŜƴ wŜƛŎƘǘǳƳǎΥ αŘƛŜ 9ǊŘŜ ǳƴŘ ŘŜƴ 

!ǊōŜƛǘŜǊά ἂMarx 2000: 472ἃ. In der Verelendungstheorie wird diskutiert, dass Produktivitäts-

steigerungen mit absinkenden Löhnen und Lebensstandards der Arbeiter*innen einhergingen 

und somit die Bedingungen für eine kommunistische Revolution verbesserten, wozu dabei 

noch die Arbeiter*innen als veränderndes historisches Subjekt benötigt werden. Der Zusam-

menbruchstheorie widersprechen reale historische, von sozialen Bewegungen erkämpfte Ver-

änderungen der Arbeitswelt, die Persistenz der Notwendigkeit sorgender Subsistenz (siehe 

2.5.3), die fortgesetzte ursprüngliche Akkumulation sowie die materiell festgeschriebene Ar-

beitsideologie (siehe 2.5.6). 

Auf der anderen Seite geht mit der Digitalisierung ein extremer Ressourcenverbrauch einher 

ἂLange 2018: 109ἃ sowie eine Kommodifizierung bzw. Kommerzialisierung immer weiterer 

Lebensbereiche, so auch des Sozialen. Diese Kommodifizierung bedeutet die α¦ƳǿŀƴŘƭǳƴƎ 

sozialer Produkte und sozialökologischer Dienstleistungen und Beziehungen in Waren mit  

ŜƛƴŜƳ DŜƭŘǿŜǊǘά ἂKallis et al. 2016: 21ἃ. Ein aktuelles Beispiel für die Inwertsetzung sozialer 

Interaktionen stellt die geplante landesweite und bereits regional im Test befindliche Einfüh-

rung von digitalen Punktesystemen in China dar, die soziales Verhalten in allen möglichen ge-

sellschaftlichen Teilbereichen bewerten und zu einer Kennziffer integrieren, die Auswirkungen 

auf die Arbeitsplatz- und Wohnungssuche, Kredite, Reisefreiheit etc. haben ἂLandwehr 2018ἃ. 

Während sich kritische Ansätze in dem positiv-utopischen bzw. negativ-dialektischen Bezugs-

punkt der anzustrebenden Veränderungen ähneln, gibt es grundsätzliche Unterschiede inner-

halb der Debatten um die Mittel und Methoden zu diesem Ziel. Die Zielvorstellung kann als 

Kommunismus oder befreite Gesellschaft verstanden werden. 

α!ƴ ŘƛŜ {ǘŜƭƭŜ ŘŜǊ ŀƭǘŜƴ ōǸǊƎŜǊƭƛŎƘŜƴ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ Ƴƛǘ ƛƘǊŜƴ YƭŀǎǎŜƴ ǳƴŘ YƭŀǎǎŜƴƎŜƎŜƴǎŅǘȊŜƴ 
tritt eine Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie  
9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŀƭƭŜǊ ƛǎǘά ἂMarx & Engels 2005: 62ἃ. 

In diesem Transformationshorizont schließen Brand und Wissen an Marx und Engels an. 

α²Ŝƴƴ ŘƛŜ .ŜŘƛƴƎǳƴƎ ŘŜǊ ŦǊŜƛŜƴ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ŀƭƭŜǊ ƴƛŎƘǘ mehr ς wie noch in der bürgerlich-
kapitalistischen Gesellschaft ς in der Beschränkung, sondern in der Verwirklichung der freien 
Entwicklung des Einzelnen liegt, dann besteht die Chance, dass die gegenwärtig dominierende, 
konkurrenz- und eigennutzorientierte Subjektivität sich in eine solidarisch-kooperative trans-
ŦƻǊƳƛŜǊǘά ἂBrand & Wissen 2017a: 184ἃ. 

Kommunistische und anarchistische Theorien und Bewegungen unterscheiden sich vor allem 

innerhalb ihrer Bezugnahme auf den Staat, der entweder als veränderndes Moment oder als 

die Veränderungen stets einhegend verstanden wird. Weiterhin gibt es Unterscheidungen in 

der Unterstützung reformistischer oder revolutionärer Ansätze, mit dazwischenliegenden 

Ideen von radikalem Reformismus und konkreten Utopien (siehe Kapitel 2.5 und 6). Auch gibt 
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es Ansätze, die nicht die Anknüpfung an herrschende materielle Gegebenheiten als Notwen-

digkeit sehen, sondern parallel zu den herrschenden Verhältnissen utopische Ansätze verwirk-

lichen wollen. Hierzu ƪǀƴƴŜƴ LŘŜŜƴ Ǿƻƴ αNowtopiaά ἂCarlsson 2016ἃ gezählt werden, die, wie 

ŀǳŎƘ !ƴǎŅǘȊŜ ŘŜǎ α/ƻƳƳƻƴƛǎƳǳǎά όǎƛŜƘŜ 2.5.7), die Umsetzung postkapitalistischer Praxen in 

der kapitalistischen Gegenwart fordern. 

Solidarische Landwirtschaft bzw. solidarische Ökonomie ἂNicoll 2016: 411, Dellheim 2018ἃ 

ermöglichen Produktion und Distribution abseits kapitalisierter Märkte. 

Grundsätzliche Forderungen können in dem Übergang von kapitalistischer zu sozialer oder 

sozial-ökologischer Vergesellschaftung der Produktion ἂBrand & Wissen 2017a: 16, 175ἃ gese-

hen werden sowie darin, bestehende demokratische Grundrechte auf materielle Bedürfnisse 

auszuweiten ἂHabermann 2016: 43; Haus Bartleby 2016: 14ἃ. Dazu passt die Forderung nach 

αǎǘŀǊƪŜƴά ŘŜƳƻkratischen Grundsätzen, nämlich αŘŀǎǎ ŀƭƭŜΣ ŘƛŜ Ǿƻƴ ŘŜƴ CƻƭƎŜƴ ŜƛƴŜr Entschei-

ŘǳƴƎ ōŜǘǊƻŦŦŜƴ ǎƛƴŘΣ ƎƭŜƛŎƘōŜǊŜŎƘǘƛƎǘ ŀƴ ŘŜǊŜƴ ½ǳǎǘŀƴŘŜƪƻƳƳŜƴ ƳƛǘǿƛǊƪŜƴά ἂBrand & Wissen 

2017a: 16ἃ. 

Gegen den sich wŀƴŘŜƭƴŘŜƴ DŜƛǎǘ ŘŜǎ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎ Ǝƛƭǘ ŜǎΣ αLƳǇŜǊŀǘƛǾŜ Ǿƻƴ tǊƻŦƛǘ- sowie Kapi-

tal- ǳƴŘ aŀŎƘǘŀƪƪǳƳǳƭŀǘƛƻƴά ἂebd.: 176ἃ auf materieller wie diskursiver Ebene zurückzudrän-

gen. 

 

2.5.5 Zeitwohlstand-Konzepte 

Wesentlich mit der kapitalistischen Moderne geht eine fortwährende Beschleunigung der Ver-

änderung der technologischen, aber auch der gesellschaftlichen Verhältnisse einher (siehe 

2.5.4). 

αaƻŘŜǊƴŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘŜƴ ǎƛƴŘ ŘŀŘǳǊŎƘ ƎŜƪŜƴƴȊŜƛŎƘƴŜǘΣ Řŀǎǎ ǎƛŜ ǎƛŎƘ ƴǳǊ ŘȅƴŀƳƛǎŎƘ Ȋǳ ǎǘŀōƛƭi-
sieren vermögen, das heißt, dass sie fortwährend auf Wachstum, Beschleunigung und Innovati-
onsverdichtung angewiesen sind, um ihre Struktur beziehungsweise den Status Quo zu erhal-
ǘŜƴά ἂRosa 2014: 64ἃ. 

Die Notwenigkeit dynamischer Stabilisierung ἂRosa 2018: 58-60ἃ könnte als strukturelle Be-

schleunigungstendenz des Kapitalismus verstanden werden ἂRosa 2016a: 13ἃ. Die technische 

Beschleunigung trägt die Möglichkeit bzw. auch das Versprechen in sich, entschleunigend auf 

das soziale Lebens zu wirken ἂebd.: 16ἃ. Das ist kompatibel zum Akzelerationismus (siehe 

2.5.4). Tatsächlich lässt sich jedoch auch eine soziale Akzeleration beobachten, eine  

α.ŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎ ŘŜǊ ǎƻȊƛŀƭŜƴ ǳƴŘ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜƴ ±ŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎǎǊŀǘŜƴά ἂebd.ἃ. Dabei kommt es zur 

ǳƳŦŀǎǎŜƴŘŜƴ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜƴ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘǎƘƻǊƛȊƻƴǘŜǎΣ ǿŀǎ αŜƛƴ ǿŜǎŜƴǘƭƛŎƘŜǎ 

Element der ΰ±ŜǊƘŜƛǖǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǎŎƘƭŜǳƴƛƎǳƴƎΨά darstellt ἂebd.: 13ἃ. Die Gesellschaft hat sich zu 

einer Multioptionsgesellschaft ἂGross 1994ἃ verändert. Gleichzeitig geht dies mit der Angst 

einher, Möglichkeiten zu verpassen ἂPaech 2014: 42; Rosa 2016a: 13ἃΣ ŘŜƳ αFear of missing 

outάΣ Řŀǎ ƎŜƎŜƴǿŅǊǘƛƎ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ Ƴƛǘ ŘƛƎƛǘŀƭŜƴ ǎƻȊƛŀƭŜƴ bŜǘȊǿŜǊƪŜƴ ǳƴŘ ǎǘŅƴŘƛƎŜǊ Erreich-

barkeit in Verbindung gebracht wird. Diese Entwicklungen verdichten sich zu einer umfassen-

den gesellschaftlichen Zeitkrise ἂebd.: 16ἃ, die mit diversen Pathologien verbunden ist. 

Insbesondere im globalen Norden kommt es zur psychischen Übernutzung, Arbeitsverdichtung 

und Entgrenzung der Arbeit ἂBrand & Wissen 2017a: 97ἃ. Das Krankheitsbild des beschleunig-

ǘŜƴ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎ ōȊǿΦ αŘŜǊ ƴŜƻƭƛōŜǊŀƭŜƴ {ǳōƧŜƪǘƛǾƛǘŅǘά ἂebd.: 60ἃ besteht in Sucht, Überge-
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wicht, Bewegungsarmut, Stress, Kreislauferkrankungen, Typ-2-Diabetes ἂLang & Wintergerst 

2017: 274ἃ, Überarbeitung bis zu Karoshi, dem Tod durch Überarbeitung, und psychischen 

Krankheiten wie Burn-out ἂBrand & Wissen 2017a: 38, 60; Rosswog 2018: 28 ff.ἃ. Burn-out 

kann als eine Extremform der Entfremdung verstanden werden, die vornehmlich durch den 

Zwang zur end- und ziellosen Beschleunigung und fehlender Resonanz hervorgerufen wird 

ἂRosa 2014: 66 ff.ἃ. Die Menge der verschriebenen Antidepressiva nimmt stetig zu ἂPaech 

2014: 41ἃ. Insgesamt kann die verbreitete EmpfƛƴŘǳƴƎ ōŜƻōŀŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ αdass dem alltägli-

chen Druck, sich einpassen und funktionieren zu müssen, auf Dauer nicht standgehalten  

werden kannά ἂBrand & Wissen 2017a: 172ἃ. Es kommt zu einer Übernutzungskrise der äuße-

ren und inneren Natur des Menschen ἂSchachtschneider 2014: 11ἃ. 

Während der beschleunigte und beschleunigende Kapitalismus Zeiteffizienzsteigerungen for-

dert, verlangen sozial-ökologische Teilbereiche des Lebens, insbesondere solche, die mit Natur 

und Fürsorge in Verbindung stehen, eine Orientierung am αwƘȅǘƘƳǳǎ ŘŜǎ [ŜōŜƴǎά ἂ5Ω!ƭƛǎŀ Ŝǘ 

al. 2016b: 128ἃ. Hier kann also ein Konflikt zwischen der Orientierung an chronometrischer 

und chronobiologischer Zeit festgestellt werden ἂLang & Wintergerst 2017: 272ἃ. Insgesamt ist 

das klare lineare Zeitverständnis der Jetztzeit vermutlich erst mit der Entwicklung der kapitalis-

tischen Moderne entstanden, für das Mittelalter und die frühe Neuzeit ist z. B. eher von zykli-

schen Zeitverständnissen auszugehen ἂRosa 2016a: 26 f.ἃ. 

Auch gibt es eine deutliche zeitliche Dimension in der imperialen Lebensweise; diese ist nicht 

nur auf räumliche, sondern auch auf zeitliche Externalisierung angewiesen (siehe 2.3). In der 

Art und Weise, wie sich also die Lebensweise reproduziert, wird bereits auf die Lebensbedin-

gungen zukünftiger Generationen eingewirkt ἂPaech 2013: 18ἃ. 

LƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ ŘŜǊ ǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ǎǘŜƘǘ Řŀǎ YƻƴȊŜǇǘ ŘŜǎ α½ŜƛǘǿƻƘƭǎǘŀƴŘǎά 

ἂBrand & Wissen 2017a: 176ἃ. Insbesondere in Degrowth- bzw. Suffizienzansätzen nimmt  

dieses eine wichtige Stellung ein ἂPaech 2014: 42; Adler & Schachtschneider 2016: 23; Adler 

2017: 30ἃ. Zeitwohlstand kann als Verfügung über den Grad an individueller Beschleunigung 

verstanden werden ἂSchachtschneider 2017: 204ἃ. Der Diskurs um Zeitwohlstand ist eng ver-

bunden mit der Forderung nach einem anderen Begriff von Arbeit (siehe 2.5.6). Zeitwohlstand 

kann nicht auf Freiheit von Arbeit ἂHabermann 2014: 15ἃ ōȊǿΦ αCǊŜƛȊŜƛǘά ǊŜŘǳȊƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

Freizeit ist notwendig zur Reproduktion der Arbeitskraft, aber auch zur Realisierung der kapita-

listischen Verwertung durch den in dieser Zeit stattfindenden Konsum ἂLeibiger 2004: 89ἃ. Die 

Freizeit ist dabei stark durch die Arbeitszeit und durch die Notwendigkeiten der individuellen 

Reproduktion strukturiert: Schlaf, Arbeitsweg, Ernährung, Hygiene, Haushalt, Kindererziehung, 

Weiterbildung usw. erfordern viel Zeit; die frei verfügbare Zeit ist auch nicht frei von weiteren 

Fremdbestimmungen ἂLeibiger 2004: 89-92ἃ. Zeitwohlstand ermöglicht die Substitution von 

materiellem Wohlstand ἂRosswog 2018: 46 ff.ἃ und Wachstum (siehe 2.5.1) durch ein anderes 

Wohlstandsverständnis. 

αEntschleunigungά stellt einen Gegenpol zu den Beschleunigungstendenzen der Moderne dar. 

Immer mehr Menschen leiden unter dem wahrgenommenen zeitlichen Mangel und wollen 

anders leben und arbeiten ἂBrand 2017: 43ἃ. Insbesondere erfordert menschliche Fürsorge viel 

Zeit ἂLang & Wintergerst 2017: 268ἃ. Gerade in zeitintensiven und aufwändigen Tätigkeiten 
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kann jedoch auch viel Resonanz entstehen ἂLang & Wintergerst 2017: 268; Rosswog 2018: 49ἃ 

ς sofern sie freiwillig ausgeführt werden und nicht das Gefühl von Zeitnot damit verbunden ist. 

Resonanz stellt ein soziologisches Konzept der nicht-entfremdeten Weltbeziehung dar ἂRosa 

2016bἃ. Resonanzbeziehungen sind stabilitätsbedürftig und zeitintensiv ἂRosa 2014: 68ἃ.  

Arbeitszeitreduktion steht in Zusammenhang mit der vermehrten bzw. verlängerten Ausübung 

αŜƴŜǊƎƛŜŀǊƳŜǊ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴΣ ǿƛŜ {ŎƘƭŀŦŜƴ ƻŘŜǊ YƛƴŘŜǊŜǊȊƛŜƘǳƴƎά ἂLiebig et al. 2017: 189ἃ. Insbe-

sondere auch für Bildung und Reflektion ist viel Zeit notwendig ἂNicoll 2016: 49 f.ἃ. 

Die mit dem neoliberalen Wandel des Kapitalismus (siehe 2.5.4) einhergehenden Ansprüche an 

die Individuen bestehen in einem grundsätzlich anderen Verhältnis zur Arbeit und zum Tätig-

sein. Die explizite oder implizite Forderung nach ständiger Erreichbarkeit geht mit der Auslö-

ǎŎƘǳƴƎ ŘŜǎ αCŜƛŜǊŀōŜƴŘǎά ŜƛƴƘŜǊ ἂKirschenmann 2014: 90ἃΦ 9ǎ ƪŀƴƴ Ǿƻƴ ŜƛƴŜǊ α±ŜǊŀǊōŜƛǘ-

ƭƛŎƘǳƴƎ ŘŜǎ !ƭƭǘŀƎǎά Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ «ōŜǊƎǊŜƛŦŜƴ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘǎƳƻǊŀƭ ƛƴ ŘƛŜ CǊŜƛȊŜƛǘ ŘƛŜ wŜŘŜ ǎŜƛƴ 

ἂHabermann 2014: 16 ff.ἃ. Dies drückt sich unter anderem auch in der permanenten Beschäfti-

gung mit Selbstoptimierung aus ἂRosswog 2018: 30ἃ. Die neuen Konsummöglichkeiten ver-

sprechen einerseits Erleichterung und Zeitersparnis, andererseits machen Onlinebanking,  

Buchungen und Shopping über das Internet usw. die Verbraucher*innen zu Teilzeitbeschäftig-

ten. Das Credo des Zeitsparens kolonisiert auch die sozialen Beziehungen, indem sich diese 

nach kapitalistisch-ökonomischen Gesichtspunkten verändern und auch hier Wettbewerbs- 

und Vergleichskultur Einzug hält ἂKirschenmann 2014: 90ἃ. 

Ein befreiteres Arbeitsleben und ein zeitwohlständigerer Alltag ἂAdler & Schachtschneider 

2016: 23ἃ stellen attraktive Anknüpfungsmomente für Postwachstum dar. Eine progressive 

Arbeitszeitpolitik kann damit auch ein zentraler Ansatzpunkt für die Etablierung von Praxen der 

solidarischen Lebensweise darstellen ἂBrand 2017: 46ἃ. Dem entspricht die Forderung nach 

Zeitpolitik bzw. zeitbewusster Ökonomie ἂReheis 2017: 162 f.ἃ. Es geht auch um die Schaffung 

und Sicherung von Resonanzräumen ἂRosa 2014: 69ἃ, die in der konkurrenzförmigen Welt 

stets durch Dynamisierungsimperative bedroht sind ἂebd.: 71ἃ. 

Die αƎŜǎŀƳǘŜ Geschichte von Herrschaft und Knechtschaft ώƛǎǘϐ ŜƛƴŜ ŘŜǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ǸōŜǊ ½Ŝƛǘά 

ἂHaug 2018: 276ἃ. Zeitverhältnisse sind auch ein entscheidender Faktor für soziale Bewegun-

gen und politische und kulturelle Teilhabe. Unter dem vorherrschenden Lohnarbeits-Vollzeit-

Regime ist gesellschaftliches Engagement nur randständig, also additiv möglich ἂRosswog 

2018: 46ἃ. Die Möglichkeiten der Partizipation treffen stets auf zeitliche Grenzen 

ἂSchachtschneider 2014: 42 f.ἃ. 

Aus Sicht von ökologischer Nachhaltigkeit müssen jedoch Möglichkeiten von konsumtiven 

Rebound-Effekten beim potentiellen Freiwerden von Lebenszeit als Freizeit in Betracht gezo-

gen werden. 5ŀǎ ǿŅǊŜ ŀōȊǳǿŅƎŜƴ ƎŜƎŜƴ ŘƛŜ «ōŜǊƭŜƎǳƴƎΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ α9ƴǘƳǸƴŘƛƎǳƴƎ ƛƳ .ŜǘǊƛŜōά 

Ƴƛǘ ŘŜǊ αǇŀǎǎƛǾŜώƴϐ wŜȊŜǇǘƛƻƴ ƪǳƭǘǳǊƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǊ CŜǊǘƛƎǇǊƻŘǳƪǘŜ ǳƴŘ ƪƻƴǎǳƳƛǎǘƛǎŎƘ ǾŜǊŜƴƎǘŜ[n] 

¢ŜƛƭƘŀōŜ ŀƳ ǎƻȊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴά ƪƻǊǊŜƭƛŜǊŜ ἂKocyba 2000: 129ἃ. 
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2.5.6 Lohnarbeit und Produktivismus 

In der Marxschen Terminologie bezeichnet Arbeit den fundamentalen menschlichen Stoff-

wechsel mit der Natur ἂMarx 2000: 179ἃ. Berufliche Arbeit stellt auch im postmodernen  

YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎ ŘƛŜ αǿƛŎƘǘƛƎǎǘŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎǎǎŎƘŀōƭƻƴŜ ȊǳǊ IŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ǳnd Durchsetzung von 

LŘŜƴǘƛǘŅǘ όƛƳ 9ǊǿŀŎƘǎŜƴŜƴŀƭǘŜǊύά ŘŀǊ ἂTatschmurat 1983: 86ἃΦ !ƴŜǊƪŜƴƴǳƴƎ ƛǎǘ αƎŀƴȊ ǿŜǎŜƴt-

ƭƛŎƘ ŀǳŦ !ǊōŜƛǘ ƎŜƎǊǸƴŘŜǘά ἂHoltgrewe et al. 2000b: 19ἃ. Arbeitslosigkeit bedeutet im Umkehr-

schluss den Verlust der Anerkennungsformen, die über Arbeit vermittelt sind ἂUske 2000: 

177ἃ, also den Verlust einer sozialen Resonanzsphäre ἂSanders 2017: 110ἃ. 

Eine generelle Arbeitskritik wird im Diskurs um imperiale Lebensweise oft nur angedeutet und 

nicht explizit gemacht. Während also eine Kritik an der Aneignung über Mehrarbeit und Aus-

beutung von Arbeiter*innen konstitutiv für den Begriff der imperialen Lebensweise ist (siehe 

2.3), klingt eine Kritik an Arbeit und Produktivismus an sich oft nur implizit durch bzw. wird 

nicht weiter ausgemalt ἂBrand & Wissen 2017b: 66ἃ. Der Begriff der Lebensweise beinhaltet 

jedoch auch denjenigen der Arbeits- oder Produktionsweise ἂBrand & Wissen 2017a: 46ἃ. So 

wird darauf hingewiesen, dass die solidarische Lebensweise auch solidarischere Formen der 

Produktion und des Arbeitens erfordere ἂebd.: 176ἃ ǳƴŘ ŜƛƴŜǊ αbŜǳŘŜŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ !ǊōŜƛǘǎōe-

griffs und des Verhältnisses von Lohn- ǳƴŘ wŜǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎŀǊōŜƛǘά ōŜŘŀǊŦ ἂBrand & Wissen 

2018: 110ἃΦ LŘŜŜƴ ŘŜǎ αƎǳǘŜƴ [ŜōŜƴǎά ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘŜƴ demnach CƻǊƳŜƴ Ǿƻƴ αƎǳǘŜǊ !ǊōŜƛǘά  

ἂebd.: 175ἃ bzw. αǿŜƴƛƎŜǊ ŜƴǘŦǊŜƳŘŜǘŜ !ǊōŜƛǘά ἂBrand & Wissen 2017a: 171ἃ. 

Arbeitskritische Autor*innen weisen auf die inhärente Problematik von Arbeit hin, kommen 

insofern Ȋǳ ŘŜƳ {ŎƘƭǳǎǎΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ ƻōŜƴ ƎŜƴŀƴƴǘŜƴ αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜƴ CƻǊƳŜƴ ŘŜǊ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴά 

ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ α!ǊōŜƛǘά ƻǊƎanisiert sein können. α!ǊōŜƛǘ ƛǎǘ ǎƛƴƴƭƻǎΣ ŜƴǘŦǊŜƳŘŜǘΣ ŀǳǎōŜǳǘŜǊƛǎŎƘΣ 

ƪǊŀƴƪƳŀŎƘŜƴŘΣ ȊŜǊǎǘǀǊŜǊƛǎŎƘ ǳƴŘ ƘƛŜǊŀǊŎƘƛǎŎƘά ἂRosswog 2018: 9ἃ. Die auf Arbeit gebaute 

Lebensweise der Industriegesellschaften könne als inhärent unnachhaltig gesehen werden 

ἂHoffmann 2017: 41ἃ. 

In der hegemonialen Nachhaltigkeitsdebatte stellt Arbeit einen blinden Fleck dar ἂebd.ἃ und 

bleibt unverbunden mit den Debatten um gesellschaftliche Arbeitsteilung ἂBrand & Wissen 

2017a: 33ἃ. Auch im Degrowth-Diskurs ist (Erwerbs-)Arbeit bisher wenig thematisiert worden 

ἂAcosta & Brand 2018: 109, 114-116ἃ. Der bestehende Arbeitsbegriff ist unmittelbar mit der 

kapitalistischen Moderne verbunden ἂSegbers 2009: 188ἃ, die z. B. auch die Trennung von Per-

son und Arbeitskraft abstrahiert ἂBrand & Wissen 2017a: 189ἃ. Die Kommodifizierung der Ar-

beitskraft (und der Natur) stellt ein wesentliches kapitalistisches Expansionsmoment dar  

ἂebd.: 52ἃ. 

Wie bereits in 2.5.3 angedeutet worden ist, geht es bei solidarischer Lebensweise insbesonde-

ǊŜ ŀǳŎƘ ǳƳ ŜƛƴŜ αǎƻƭƛŘarische Verteilung von Erwerbs- ǳƴŘ ǳƴōŜȊŀƘƭǘŜǊ wŜǇǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎŀǊōŜƛǘά 

ἂebd.: 175ἃ. Daneben spielt radikale Arbeitszeitverkürzung ἂebd.: 179ἃ, z. B. auch über ein be-

dingungsloses Grundeinkommen ermöglicht, eine wichtige Rolle. 

Die Notwendigkeit, zur eigenen Reproduktion die Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen, 

zwingt die Menschen in die imperiale Lebensweise ς αǳƴŘ ȊǿŀǊ ƛƴ ŘŜƳ aŀǖŜΣ ǿƛŜ ŘŜǊ tǊƻŘǳk-

tionsprozess, in dem sie ihr Einkommen erwirtschaften, und die Waren, die sie für ihre Repro-

duktion benötigen, auf der ungleichen Aneignung von Arbeitskraft und Natur andernorts  



51 

ōŜǊǳƘŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 55ἃ. Die Kritik an der imperialen Lebensweise lässt sich folg-

lich nicht alleine von der Konsumtionsseite, sondern ebenfalls von der Produktionsseite aus 

denken ἂRosswog 2018: 124ἃ. Diese Feststellung ist wichtig, da im hegemonialen Nachhaltig-

keitsdiskurs gerne eine Moralisierung und/oder Politisierung auf der Konsumtionsseite ver-

bleibt und die Arbeits- und ProduktionsǿŜƛǎŜ αǳƴŀƴƎŜǘŀǎǘŜǘά ƭŅǎǎǘΦ 

Gleichzeitig herrschen Politiken vor, die den Erhalt von Arbeitsplätzen einer grundlegenden 

sozial-ökologischen Transformation vorziehen ἂBrand & Wissen 2017a: 139ἃ. Die Sicherung von 

Arbeitsplätzen ist auch ein wichtiges Argument für die vorgebliche Notwendigkeit von Wirt-

schaftswachstum ἂAdler 2017: 28ἃ. Eine angebotsfreundliche Arbeitsmarktpolitik, die auf In-

vestitionen und Wachstum setzt, ist deshalb problematisch ἂvon Winterfeld 2017: 71ἃ. 

Ein materielles Pendant zur vorherrschenden Arbeitsethik stellt somit der Arbeitsstaat dar, der 

aus seiner ökonomischen Position heraus dem Zwang folgt, kapitalistische Arbeit abzusichern. 

Infrastrukturell manifestiert sich der Arbeitsstaat z. B. in einer auf Lohnarbeit ausgerichteten 

(Verkehrs-)Infrastruktur ἂBrand & Wissen 2017a: 140 f.ἃ. 

Arbeit erfüllt wichtige Funktionen in der Hierarchisierung der Gesellschaft und deren Festi-

gung. In ihr wird die kapitalistische Konkurrenzförmigkeit als quasi-Naturgegebenheit perpetu-

iert (siehe 2.5.8). Bereits im entstehenden Industriekapitalismus sind die Kapitalisten auf eine 

αƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ wŜǎŜǊǾŜŀǊƳŜŜά ŀƴƎŜǿƛŜǎŜƴ gewesen ἂMarx 2000: 595ἃ, damit durch deren Kon-

kurrenz um finanzielle Existenzsicherung über Erwerbsarbeit die Löhne niedrig und damit die 

Mehrwertabschöpfung hoch gehalten werden konnten. Arbeitslose erfüllen so heute die dop-

pelte Funktion, einerseits in ihrer Stigmatisierung nützlich zu sein, um die Intensivierung und 

Verschlechterung von Arbeitsbedingungen durchzusetzen, andererseits, da sie auf den Ar-

beitsmarkt bezogen bleiben und für diesen ständig verfügbar sein müssen, um eben eine sol-

che Reservearmee im Marxschen Sinne darzustellen ἂUske 2000: 184ἃ. Gleichzeitig entsteht 

gemeinsam mit dem Kapitalismus der Arbeitsfetisch, der insbesondere mit der protestanti-

schen Arbeitsethik in Verbindung gestanden hat ἂRosswog 2018: 121ἃ; dieser bildet einen Teil 

ŘŜǎ αDŜƛǎǘes ŘŜǎ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎά όǎƛŜƘe 2.5.4). 

Während bei Lohnarbeit keine innere Motivation für ein entsprechendes Tätigsein gegeben 

sein muss ἂHabermann 2014: 22ἃ, also Produzierende von den Produkten ihrer Arbeit ent-

fremdet sind, bestehen bei unbezahlter Arbeit vollkommen andere Mechanismen. Lohnarbeit 

αƛǎǘ ŘŀƘŜǊ ƴƛŎƘǘ ŘƛŜ .ŜŦǊƛŜŘƛƎǳƴƎ ŜƛƴŜǎ .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜǎΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ǎƛŜ ƛǎǘ ƴǳǊ Ŝƛƴ Mittel , um Bedürf-

ƴƛǎǎŜ ŀǳǖŜǊ ƛƘǊ Ȋǳ ōŜŦǊƛŜŘƛƎŜƴά ἂMarx 1844a: 514ἃ. Innerhalb der kapitalistischen Verwertungs-

logik entsteht ein instrumentelles Verhältnis zur Arbeit, was zu Entfremdung bzw. verstum-

mender Resonanz führen kann ἂSanders 2017: 110ἃ. 

α5ƛŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ƭŜōŜƴ ƴƛŎƘǘ ƛƘǊ ŜƛƎŜƴŜǎ [ŜōŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŜǊŦǸƭƭŜƴ ǎŎƘƻƴ ǾƻǊƘŜǊ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘŜ Cǳƴk-
tionen. Während sie arbeiten, befriedigen sie damit nicht ihre eigenen Bedürfnisse und Fähig-
ƪŜƛǘŜƴΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŀǊōŜƛǘŜƴ ŜƴǘŦǊŜƳŘŜǘά ἂMarcuse 1995: 49ἃ. 

Arbeitskritik hat also die α.ŜŦǊŜƛǳƴƎ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘά ἂFromm 1961: 46ἃ zum Ziel. Ein Beispiel für 

ǾƻƭƭƪƻƳƳŜƴ ŜƴǘŦǊŜƳŘŜǘŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ƛǎǘ ŘƛŜ 9ȄƛǎǘŜƴȊ Ǿƻƴ αBullshit-JobsάΣ ŀƭǎƻ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴΣ Řƛe 

keine gesellschaftlich oder individuell sinnvolle Funktion erfüllen ἂGraeber 2018; Rosswog 

2018: 64-67ἃ. 
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Unbezahlte Arbeit hingegen, sofern auch kein anderer Zwang vorliegt, wird entweder aus einer 

wahrgenommenen Notwendigkeit oder aus autonomem Willen durchgeführt ἂRosswog 2018: 

43 f.ἃ. Das hat erhebliche Auswirkungen einerseits auf die Ansprüche an das Ziel der Tätigkeit, 

andererseits an die Qualität ihrer Durchführung. Im Idealfall besteht ein dialektisches Verhält-

nis zwischen individueller mit der Tätigkeit einhergehender Erfüllung und ihrer Sinnhaftigkeit. 

Ausnahmen bilden Handlungen aus reiner Lust und solchen aus purer Notwendigkeit 

ἂKratzwald 2014ἃ, die sich aufgrund des entfremdeten Tätigseins heute in Eskapismus und 

Pflicht steigern können. Ein Konzept, das einerseits als Möglichkeit der Aufhebung von Arbeit 

und Freizeit, andererseits als neoliberal erneuerte Ausbeutung verstanden werden kann, ist 

das der Gamification ἂBharamgoudar 2018ἃ, bei dem die Produktivität und Motivation durch 

das Einfügen von spieltypischen Elementen gesteigert werden soll. 

Arbeitskritisch wird auch problematisiert, dass unter kapitalistischen Bedingungen αƴǳǊ ǇǊo-

ŘǳƪǘƛǾ ǿŜǊŘŜƴ ŘŀǊŦΣ ǿŜǊ aƛǘƳŜƴǎŎƘŜƴ ŀǳǎƪƻƴƪǳǊǊƛŜǊŜƴ ƪŀƴƴά ἂHabermann 2016: 26ἃ. Auf 

solche Weise wird kooperatives Tätigsein massiv erschwert. 

Ein wichtiges Element in der Umsetzung solidarischer Formen des Tätigseins könnte in der 

emanzipativen Aufhebung des Gegensatzes von Freizeit und Arbeit bestehen ἂHabermann 

2014: 16ἃ. Insgesamt muss konstatiert werden, dass der Gegensatz der beiden stets nur  

ƎǊŀŘǳŜƭƭ ƛǎǘΥ ŀƭƭŜǎ ǿƛǊŘ α!ǊōŜƛǘά ōȊǿΦ αaǸƘǎŀƭά, sobald es ständig ausgeführt werden muss und 

die Nichtausführung Sanktionen nach sich ziehen würde ἂebd.ἃ. Es ist eine Selbstverwirklichung 

in den Tätigkeiten selbst anzustreben, sodass der erlittene Mangel in fremdbestimmten Tätig-

ƪŜƛǘŜƴ ŀǳŎƘ ƴƛŎƘǘ ŘǳǊŎƘ αCǊŜƛȊŜƛǘά ǳƴŘ YƻƴǎǳƳ ƪƻƳǇŜƴǎƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ Ƴǳǎǎ ἂebd.: 18 ff.ἃ. Beim 

Konsum spielten insbesondere in stark hierarchisch organisierten Gesellschaften auch Status- 

bzw. demonstrativer Konsum ἂSchachtschneider 2014: 54; Nicoll 2016: 202 ff.; Schachtschnei-

der 2017: 199ἃ, also Positionsgüter ἂEkardt 2018: 230ἃ, eine wichtige Rolle. In der Forderung 

ƴŀŎƘ αwages for houseworkά Ǿƻƴ {ƛƭǾƛŀ CŜŘŜǊƛŎƛ (siehe 2.5.3) steckt die Absicht, den Arbeitsbe-

griff grundsätzlich zu hinterfragen, sodass prinzipiell alle Tätigkeiten als Arbeit gefasst werden 

können ς oder keine ἂRosswog 2018: 43ἃ. Der Begriff α!ǊōŜƛǘά ǾŜǊŜƛƴƘŜƛǘƭƛŎƘǘ ǎŜƘǊ ¦nterschied-

liches, um es verwertbar zu machen ἂebd.: 74ἃ. 

Mit der Neoliberalisierung der Arbeitswelt wird das Versprechen der Aufhebung von Arbeit 

und Freizeit scheinbar erfüllt (siehe 2.5.5) ς jedoch nicht emanzipativ. Auf dem Arbeitsmarkt 

muss sich heute zudem nicht nur die Arbeitskraft, sondern der Mensch insgesamt, also als 

Persönlichkeit zum Kauf anbieten und wird damit gleichzeitig zur Ware selbst ἂHaug 2014:  

30 f.ἃ und zu deren Verkäufer ἂFromm 1978: 144 ff.ἃ. Das führt zu zunehmender Selbstdiszipli-

nierung und Selbstoptimierung ἂBrand & Wissen 2017a: 97ἃ, schließlich Ȋǳ α{ŜƭōǎǘŘŀǊǎǘŜƭƭǳƴƎs-

ȊǿŅƴƎŜƴά ἂKocyba 2000: 132ἃ. Die neuen Arbeitsformen sollen sinnstiftend wirken und ihre 

Wirkung auf die Subjektivität entscheidendes Kriterium von Arbeit sein ἂRose 2000: 16 ff.ἃ. 

DƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ ƪǀƴƴŜƴ ŘƛŜ α&ǳǖŜǊǳƴƎǎŦƻǊƳŜƴ ƳŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜǊ {ǳōƧŜƪǘƛǾƛǘŅǘ ƛƳ !ǊōŜƛǘǎǇǊƻȊŜǎǎ ώΧϐ 

gezielt zur Prozessoptimierung und LeistungsǎǘŜƛƎŜǊǳƴƎά ŜƛƴƎŜǎŜǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴ ἂKocyba 2000: 

130ἃΦ Lƴ ŘŜǊ ƴŜƻƭƛōŜǊŀƭŜƴ {ǳōƧŜƪǘƛǾƛǘŅǘ ŘŜǎ αǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊƛǎŎƘŜƴ {Ŝƭōǎǘά ƪƻƳƳǘ Ŝǎ ȊǳǊ ±ŜǊƛƴƴŜr-

lichung und damit zum scheinbaren Verschwinden der kapitalistischen Herrschaftsförmigkeit 

ἂBrand & Wissen 2017a: 59ἃ. 
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Auch in den neoliberalen Veränderungen der Sozialsysteme spiegelt sich das neue Arbeitsver-

ständnis wider: Arbeitslose werden zu Arbeitssuchenden bzw. Klient*ƛƴƴŜƴΥ α!ǊōŜƛǘǎƭƻǎƛƎƪŜƛǘ 

ǎƻƭƭ ŜƛƴŜǊ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎ ǎƻ ŅƘƴƭƛŎƘ ǿƛŜ ƳǀƎƭƛŎƘ ǿŜǊŘŜƴά ἂRose 2000: 19ἃ. Dies zieht erhebliche 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und Fortbildungen etc. nach sich ἂRosswog 2018: 24ἃ.  

Arbeitslose erfüllen darüber hinaus ŘƛŜ CǳƴƪǘƛƻƴΣ αŘƛŜ ΰ!ƪǘƛǾƛŜǊǳƴƎΨΣ aƻǘƛǾƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ 5ƛǎȊƛǇƭi-

ƴƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎǎƳŜƘǊƘŜƛǘά ἂButterwegge 2014ἃ zu gewährleisten. (Relative) Armut 

sichere so den Fortbestand der bestehenden Herrschaftsverhältnisse. 

α¦ƴǘŜǊ ŘŜƳ 5ǊǳŎƪ ŘŜǊ aŀǎǎŜƴŀǊōŜƛǘǎƭƻǎƛƎƪŜƛǘ ƪƻƴƴǘŜƴ ƛƴ ŘŜƴ ǾŜǊƎŀƴƎŜƴŜƴ нр WŀƘǊŜƴ [ǀƘƴŜ  
beschnitten und die institutionelle Stellung der Gewerkschaften zurückgedrängt werden. Die 
strukturelle Gewalt der Arbeitslosigkeit, die sich keineswegs nur auf die unteren Qualifikations-
ƴƛǾŜŀǳǎ ōŜǎŎƘǊŅƴƪǘΣ ǳƴǘŜǊƎǊŅōǘ ŘƛŜ ƪƻƭƭŜƪǘƛǾŜ ±ŜǊƘŀƴŘƭǳƴƎǎƳŀŎƘǘά ἂCandeias 2018ἃ. 

Im Prozess der Automatisierung und Digitalisierung kam und kommt es aufgrund der damit 

verbundenen Produktivitätssteigerungen zu einer stetigen Abnahme der Menge an notwendi-

ger Arbeit ἂHaug 2014: 35ἃ, wobei relativ unklar ist, wie hoch zukünftige Arbeitsplatzverluste 

sein werden ἂLange 2018: 101-105ἃ. Gleichzeitig wird die Normalarbeitszeit von 40 Stunden 

pro Woche und Vollbeschäftigung hegemonial nicht infrage gestellt ἂRosswog 2018: 7 f.ἃ. Be-

reits zu MarxΨ Zeiten waren die Produktivkräfte so weit fortgeschritten, dass die Tagesarbeits-

zeit bei gleicher Verteilung auf alle Arbeitsfähigen auf fünf Stunden hätte reduziert werden 

können ἂMarx 1844a: 479ἃΦ αWƻƘƴ aŀȅƴŀǊŘ YŜȅƴŜǎ ώΧϐ ǎŀƎǘŜ мфол ǾƻǊŀǳǎΣ Řŀǎǎ ƎŜƎŜƴ 9ƴŘŜ ŘŜǎ 

20. Jahrhunderts in Ländern wie England oder den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) nur 

noch eine 15-Stunden-²ƻŎƘŜ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎ ǎŜƛƴ ǿǸǊŘŜά ἂRosswog 2018: 49 f.ἃ. 

Eine Abkehr von der fossilistischen Produktionsweise könnte jedoch auch die Arbeits- und da-

mit Zeitintensität der Produktion erhöhen ἂLiebig et al. 2017: 189ἃ. Zudem lassen sich viele 

Arbeiten nicht beliebig produktiver gestalten, insbesondere solche, die mit Fürsorge in Verbin-

dung stehen (siehe 2.5.3 und 2.5.5). Aufgrund des demografischen Wandels ist auch ohne qua-

litative Verbesserung ein Mehr an Care notwendig. Es bestehen auch bereits heute erhebliche 

Bedarfe an Sorge, Bildung und Erziehung ἂebd.: 184ἃ. 

Eine Arbeitszeitverkürzung könnte die Arbeitnehmer*innen vor Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit 

schützen ἂLatouche 2015: 127ἃ. Dabei kommen sowohl eine lebensphasenspezifische Arbeits-

zeitverkürzung oder eine allgemeine Verkürzung der Normalarbeitszeit infrage ἂLiebig et al. 

2017: 189ἃ. 

Um das Gebundensein des Steuerstaats nicht nur an Wachstum (siehe 2.5.1), sondern auch an 

Vollbeschäftigung zu brechen, wird die Besteuerung von Umweltverbrauch statt von Arbeit 

vorgeschlagen ἂBurkhart et al. 2017: 80ἃ. Hieran schließt sich ŀǳŎƘ ŘƛŜ LŘŜŜ ŘŜǎ αǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ 

DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴǎά ŀƴ όǎƛŜƘŜ 3.2.3). 

Während der Wachstumskritiker Serge Latouche vor diesem Hintergrund am Recht auf Arbeit 

festhält ἂLatouche 2015: 127ἃ, wird von Tobi Rosswog die Tendenz zur Selbstzweckwerdung 

von Arbeit kritisiert ἂRosswog 2018: 24ἃ. Der (Lohn-)Arbeitsfetisch finde sich auch in den Pro-

grammen aller etablierten politischen Parteien wieder ἂebd.: 91ἃ. Die Thematisierung von Ar-

beitsverhältnissen kann auch zur Hinterfragung des Stellenwertes von Lohnarbeit insgesamt 

beitragen ἂBrand 2017: 46ἃ. Der vorherrschende Produktivismus sollte hinterfragt werden 

ἂBurkhart et al. 2017: 84ἃ, denn in diesem wird Arbeit und damit auch die Schaffung immer 
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neuer Arbeitsplätze Selbstzweck ἂSchachtschneider 2014: 65ἃ. Eine Dekommodifizierung von 

Arbeit könnte zu einer gerechteren Verteilung notwendiger Tätigkeiten beitragen. Dabei geht 

es insbesondere auch um die Verteilung von Sorgearbeit ἂLiebig et al. 2017: 184ἃ. Selbstver-

ständlich gibt es viele Tätigkeiten, die erwerbsarbeitsmäßig organisiert sind und Resonanz er-

zeugen. Arbeitskritisch ließe sich dort einwenden, dass dies nicht, weil sie Arbeit sind, so ist, 

sondern obwohl. 

In Bezug auf gewerkschaftliche Kämpfe muss eine Verknüpfung von Arbeits- mit produktions-

politischen Kämpfen angestrebt werden ἂRöttger & Wissen 2017: 70 f.ἃ. Eine neomarxistische 

Strömung, die an einer Kritik der Arbeit und den Kampf gegen die (Fabrik-)Arbeit ansetzt, ist 

der (Post-)Operaismus. Dieser wendet sich zudem gegen den Geschichtsdeterminismus und 

thematisiert die zu ihrer Verwertung notwendige Disziplinierung der Arbeit*innen ἂBirkner & 

Foltin 2010: 7 ff.ἃ. 

 

2.5.7 Commons und Gebrauchswertorientierung 

Das Thema der Commons bzw. der Allmende steht in enger Verbindung mit dem Entstehen 

des Kapitalismus. Während dieser vor allem mit der Industrialisierung in Verbindung gebracht 

wird, ist die Zerschlagung bzw. Privatisierung des Gemeindelandes im globalen Norden eine 

ähnlich wichtige Voraussetzung zu dessen Herausbildung gewesen. 

Der Prozess der Privatisierung ehemals sozialisierten Landes ist ein Akt der Gewalt ἂ¿ƛȌŜƪ нлмр: 

83ἃ und bildet als soƎŜƴŀƴƴǘŜ αǳǊǎǇǊǸƴƎƭƛŎƘŜ !ƪƪǳƳǳƭŀǘƛƻƴά όǎƛŜƘŜ 2.3) die Grundlage für die 

Herstellung der kapitalistischen Produktions- und Klassenverhältnisse. In diesem Prozess sind 

die Arbeiter*innen von den Produktionsmitteln getrennt worden, was als Reaktion unter ande-

rem die Bauernkriege gegen die Landprivatisierung in der frühen Neuzeit mit sich gebracht hat. 

LƳ bŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘǎŘƛǎƪǳǊǎ ƴƛƳƳǘ ŘŜǊ ¢ŜȄǘ αThe Tragedy of the Commonsά ἂHardin 1968ἃ eine 

wichtige Position ein. Darin argumentiert Gerrett Hardin, dass Ressourcen übernutzt werden 

würden, sobald sie unreglementiert frei verfügbar seien. Er geht davon aus, dass jeder versu-

chen würde, möglichst viel Ertrag zu erzielen, wodurch das Gemeingut zerstört werden würde: 

αFreedom in a commons brings ruin to allά ἂebd.: 1244ἃ. Demgegenüber ist bereits aufgezeigt 

worden, dass es historisch und gegenwärtig zahlreiche funktionierende Allmenden gibt, die auf 

lokaler Selbstverwaltung basieren ἂOstrom et al. 1999ἃ; entscheidend ist die soziale Einbettung 

ἂHelfrich & Bollier 2016: 92ἃ. {ƻƳƛǘ ǿŅǊŜ Řŀǎ Ǿƻƴ IŀǊŘƛƴ ǎƪƛȊȊƛŜǊǘŜ {ȊŜƴŀǊƛƻ ōŜǎǎŜǊ ŀƭǎ α¢ǊŀƎƛƪ 

ŘŜǊ aŅǊƪǘŜά ƻŘŜǊ α¢ǊŀƎƛƪ ŘŜǊ aŀǊƪǘƭƻƎƛƪά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ἂAcksel et al. 2015: 138ἃ. Hier schließt 

auch der Commons-Diskurs aus Sicht von solidarischer Lebensweise an. 

α/ƻƳƳƻƴǎ ǎƛƴŘ ǎƛŎƘ ǎŜƭōǎǘ ǘǊŀƎŜƴŘŜ ǳƴŘ ƻǊƎŀƴƛǎƛŜǊŜƴŘŜ {ȅǎǘŜƳŜΣ ŘƛŜ ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ ƧŜƴǎŜƛǘǎ Ǿƻƴ 
Markt und Staat, an der Peripherie der etablierten Politik und Wirtschaft angesiedelt sind.  
Obwohl elementar für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, sind Commons im Wesentlichen 
ǳƴǎƛŎƘǘōŀǊ ώΧϐΦ LƳ !ƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ ōŀǎƛŜǊŜƴ ǎƛŜ ƴƛŎƘǘ ŀǳŦ DŜƭŘΣ ±ŜǊǘǊŅƎŜƴ ƻŘŜǊ .ŜǿƛƭƭƛƎǳƴƎ ŘǳǊŎƘ 
eine bürokratische Instanz, sondern auf Selbstverwaltung und gemeinsamer VerantwortǳƴƎά 
ἂHelfrich & Bollier 2016: 90ἃ. 

Grundsätzlich muss konstatiert werden, dass Geld, Tausch und Eigentum keine anthropologi-

schen Konstanten darstellen ἂHabermann 2016: 91-100, 104-110; Rosswog 2018: 120ἃ. David 

Graeber hat anthropologisch-ökonomisch herausgearbeitet, dass frühere Gesellschaften in der 
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Lage gewesen sind, Produktion und Distribution anders zu organisieren ἂGraeber 2011: 21-42ἃ. 

Dies gilt auch für einige jetztzeitige (indigene) Gemeinschaften in Südamerika ἂPaulson 2016: 

60ἃ. Für Marx liegt gerade in der kapitalistischen Produktion von Tausch- und nicht von Ge-

brauchswerten der Springpunkt seiner Ökonomiekritik ἂMarx 2000: 55ἃ. αDŜōǊŀǳŎƘǎǿŜǊǘŜ 

werden hier überhaupt nur produziert, weil und sofern sie materielles Substrat, Träger des 

Tauschwerts ǎƛƴŘά ἂebd.: 188ἃ. 

Friederike Habermann fasst die Grundlagen einer Commons-basierten Ökonomie, einer 

αEcommonyάΣ Ƴƛǘ ŘŜƴ tǊƛƴȊƛǇƛŜƴ α.ŜǎƛǘȊ ǎǘŀǘǘ 9ƛƎŜƴǘǳƳά ǳƴŘ α.ŜƛǘǊŀƎŜƴ ǎǘŀǘǘ ¢ŀǳǎŎƘŜƴά Ȋu-

sammen ἂHabermann 2016: 10, 46-85ἃ. Das leitet über zu den Vorstellungen von kommunisti-

scher bzw. befreiter Gesellschaft (siehe 2.5.4); konsequente Vertreter*innen des Commons-

Gedankens ließen sich auch als Commonist*innen bezeichnen ἂebd.: 23ἃ. 

Commons folgen der Idee der gemeinschaftlichen Nutzung, also der Mitnutzung und der  

kollaborativen Nutzung ἂHelfrich & Bollier 2016: 93ἃ. Als Gemeingüter ἂBrand & Wissen 2017a:  

184 f.ἃ stellt Gebrauchswert- ἂebd.: 176ἃ, also Bedürfnisorientierung ἂBurkhart et al. 2017: 85ἃ 

das einzige Kriterium dar. Commons stehen demzufolge in grundsätzlichen Antagonismen zum 

kapitalistischen Profitimperativ und den damit verbundenen Eigentumsvorstellungen ἂHelfrich 

& Bollier 2016: 94ἃ. 

Bezogen auf gesellschaftliches Tätigsein (siehe 2.5.6) geht es also um eine Orientierung an dem 

konkreten Nutzen der Arbeit ἂBrand & Wissen 2017a: 201ἃ. Das Ideal produktiven Tätigseins 

besteht in der Idee, dass im Bedürfnis nach produktivem Tätigsein weitere Bedürfnisse erfüllt 

werden können ἂHabermann 2016: 62; Rosswog 2018: 116ἃ. 

αaŜƛƴŜ !ǊōŜƛǘ ǿŅǊŜ ŦǊŜƛŜ [ŜōŜƴǎäußerung, daher Genuß des Lebens. Unter der Voraussetzung 
des Privateigentums ist sie Lebensentäußrung (sic), denn ich arbeite, um zu leben, um mir ein 
aƛǘǘŜƭ ŘŜǎ [ŜōŜƴǎ Ȋǳ ǾŜǊǎŎƘŀŦŦŜƴΦ aŜƛƴ !ǊōŜƛǘŜƴ ƛǎǘ ƴƛŎƘǘ [ŜōŜƴά ἂMarx 1844b: 463ἃ. 

Lösung konkreter Probleme und Befriedigung menschlicher Bedürfnisse sollen durch effektive 

Selbstverwaltung erreicht werden ἂHelfrich & Bollier 2016: 91 f.ἃ. 

Der Prozess der Common-Werdung bzw. des Commoning ist eine soziale Praxis, die mit Fürsor-

ge für eine Ressource in Verbindung gebracht werden kann ἂebd.: 90ἃ. Hier schließt Commons 

an den Diskurs um Subsistenz im Feminismus an ἂHabermann 2016: 29ἃ. Es handelt sich um 

ŜƛƴŜƴ αtǊƻȊŜǎǎ ŘŜǊ ±ŜǊƎŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘǳƴƎ Ǿƻƴ ŘŜƳΣ ǿŀǎ ƴƛŜƳŀƴŘŜƳ ŀƭƭŜƛƴ ƎŜƘǀǊǘά ἂHelfrich & 

Bollier 2016: 91ἃ Es geht also auch um eine Stärkung der sozialen Beziehungen ἂebd.: 93;  

Ramose 2016: 277ἃ. Entgegen den (neo-)klassischen Wirtschaftsnarrativen geht Commoning 

mit einer Logik der Fülle statt der Knappheit einher ἂHabermann 2016: 115; Helfrich & Bollier 

2016: 93ἃ. Viele Arten von Knappheit werden systematisch vor allem aufgrund von Eigentums-

logik erst erzeugt ἂHabermann 2016: 11 ff.ἃ. aƛǘ α[ƻƎƛƪ ŘŜǊ CǸƭƭŜά ƛǎǘ ƧŜŘƻŎƘ ƴƛŎƘǘ ŘƛŜ αintelli-

ƎŜƴǘŜ ±ŜǊǎŎƘǿŜƴŘǳƴƎά ἂBraungart & McDonough 2011: 7, 17ἃ des Cradle-to-Cradle-Ansatzes 

gemeint. 

Commons verfügen über keine Wachstumslogik ἂHabermann 2016: 44ἃ, jedoch ist zu beach-

ten, dass viele heutige Commons-Praktiken auf den Gegebenheiten der heutigen Überflussge-

sellschaft beruhen: Foodsharing und Containern sind nur aufgrund von Überflussproduktion 

möglich, Trampen nur aufgrund von imperialer Automobilität ἂBrand & Wissen 2017a: 125-

146ἃ. Daher geht es auch um die Einübung solidarischer Praxen und Habitus, die den  
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Suffizienzgedanken berücksichtigen (siehe 2.5.1). Dabei spielt insbesondere die gemeinschaft-

liche Verlängerung von Nutzungskaskaden z. B. durch Reparatur und Pflege, aber auch durch 

Gemeinschaftsnutzung etc. eine Rolle ἂPaech 2013: 120-125ἃ. 

Demgegenüber geht Jeremy Rifkin davon aus, dass aufgrund der industriell-digitalen Produkti-

vitätssteigerung die Grundlagen der kapitalistischen Marktwirtschaft wegbrechen und somit 

ŜƛƴŜ αbǳƭƭ-Grenzkosten-DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά ŜƴǘǎǘǸƴŘŜΣ ƛƴ ŘŜǊ ²ŀǊŜƴ ǳƴŘ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ƴŀƘŜȊǳ 

kostenlos werden würden und Commons sich so automatisch verallgemeinerten ἂRifkin 2014: 

107ἃ; dies entspricht der Idee des Akzelerationismus (siehe 2.5.4). 

Commons kann alle Arten von Ressourcen bezeichnen, die gemeinschaftlich produziert, ver-

waltet und genutzt werden. 5ŀȊǳ ƎŜƘǀǊŜƴ αGaben der Natur oder kollektiv Erzeugtes wie Wis-

ǎŜƴ ǳƴŘ YǳƭǘǳǊǘŜŎƘƴƛƪŜƴΣ ǳǊōŀƴŜ wŅǳƳŜΣ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘŜƴ ǳƴŘ ǾƛŜƭŜǎ ŀƴŘŜǊŜǎά ἂHelfrich & Bollier 

2016: 90ἃ. Neben Nahrung, Geräten, Materialien kommen also unter anderem auch Land, 

Wasser, Energie oder ς vor allem aufgrund technischer Entwicklungen ς Wissen infrage. Com-

mons der Kultur können als unmittelbar sozialisiertes kognitives Kapital verstanden werden 

ἂ¿ƛȌŜƪ нлмрΥ уоἃ. Insbesondere digitale Commons, Beispiele hierfür sind Wikipedia, Open 

Source oder Linux, zeichnen sich dadurch aus, dass eine Tragik der Allmende nicht gegeben 

sein kann, da sie bei Gebrauch nicht weniger werden ἂFuster Morell 2016: 210; Helfrich & Bol-

lier 2016: 91ἃ ς begrenzte Ressourcen stellen in diesem Fall die zu ihrer Verwendung notwen-

digen Geräte und Energie dar. Zentrales Kriterium ŦǸǊ ŘƛƎƛǘŀƭŜ ōȊǿΦ αcreativeά /ƻƳƳƻƴǎ ƛǎǘ ŘŜǊ 

freie Zugang (open access) zu ihnen ἂFuster Morell 2016: 209ἃ. Demgegenüber steht die kapi-

talistische Wissensökonomie, die Wissen bzw. Information oder Daten als neue lukrative Res-

source der Profitmaximierung für sich entdeckt hat. 

In der Kommerzialisierung bzw. Kommodifizierung (siehe 2.5.4) liegt die Gegenbewegung zum 

Commoning ἂHelfrich & Bollier 2016: 91ἃ. Durch Einhegung und Verwertungslogik werden 

Commons bedrängt oder zerstört ἂebd.: 92ἃ. Gleichzeitig geht damit die Auflösung der sozialen 

Beziehungen in monetäre Austauschverhältnisse einher ἂGómez-Baggethun 2016: 152ἃ. Wäh-

ǊŜƴŘ ŀƭǎƻ /ƻƳƳƻƴǎ ŘƛŜ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ŘŜǊ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ αShare Economyά ἂHabermann 

2016: 10ἃ in sich tragen, ist diese ständig durch Kommerzialisierungsversuche einer sich bil-

denden kapitalistischen Sharing Economy bedroht. 

Es geht folglich beim Etablieren der Commons-Ebene der solidarischen Lebensweise nicht nur 

ǳƳ ŘƛŜ 9ǊǊƛŎƘǘǳƴƎ ǳƴŘ CŜǎǘƛƎǳƴƎ αƴŜǳŜǊά /ƻƳƳƻƴǎΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ŀǳŎƘ um das Zu-

rückdrängen erfolgter Kommodifizierung. Ein aktuelles Beispiel lässt sich dabei im Kampf ge-

gen die Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes durch (Außen-)Werbung finden ἂBoddin 

2018ἃ ς oder gegen Werbung insgesamt: in Schweden und Norwegen ist Fernsehwerbung, die 

sich an Kinder unter zwölf Jahren richtet, verboten ἂNicoll 2016: 424ἃ. 

Zudem ist die Fürsorge-Seite von Commons zentral; Commons können nicht auf Ressourcen 

oder Produkte heruntergebrochen werden, sondern entstehen erst durch Care (siehe 2.5.3). 

Gerade die technikoptimistische Commons-Diskussion unterschlägt oft diesen Aspekt 

ἂHabermann 2016: 132 f.ἃ. 
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2.5.8 Brechen von Normalitäten 

Ebenso wie die strukturellen Verhältnisse (siehe 2.3, 2.5.2, 2.5.3 und 2.5.4) bilden die alltägli-

chen Gewohnheiten und Handlungen, der Alltagsverstand, eine den anderen Diskursen über-

ƎŜƻǊŘƴŜǘŜ YŀǘŜƎƻǊƛŜΦ {ƻ ǿƛǊŘ .ŜǎǘŜƘŜƴŘŜǎ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ ƛƳ ǳƴǊŜŦƭŜƪǘƛŜǊǘŜƴ αƴƻǊƳŀƭŜƴά ōȊǿΦ 

αŀƭƭǘŅƎƭƛŎƘŜƴά Handeln aufrechterhalten. Die Normalisierung bzw. Naturalisierung der beste-

henden Verhältnisse muss also als Grundproblem gesehen werden. Dabei ist hervorzuheben, 

Řŀǎǎ ƛƴ ŘŜǊ ǾŜǊƳŜƛƴǘƭƛŎƘ αƴƻǊƳŀƭŜƴά aŜƘǊƘŜƛǘǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ LŘŜƻƭƻƎƛŜƴ Ǿƻƴ ƎǊǳǇǇŜƴōŜȊƻƎŜƴŜǊ 

Menschenfeindlichkeit verbreitet sind ἂHeitmeyer 2012ἃ, die stützend auf die imperiale Le-

bensweise und autoritäre Politiken wirken. 

Die Normalität und Alltäglichkeit der imperialen Lebensweise verschleiert insbesondere ihren 

ausbeuterischen Charakter (siehe 2.3). Darüber hinaus entsprechen imperiale Lebensstile oft 

dem Lebensstil des eigenen gesellschaftlichen Umfelds, von dem man sich nicht abgrenzen will 

ἂEkardt 2018: 229ἃ. 

Die Sklav*innen, die den Warenreichtum des globalen Nordens produzieren, leiden nicht un-

mittelbar sichtbar für die Konsument*innen ἂRosswog 2018: 32 f.ἃ. Auch die auf Kosten zu-

künftiger Generationen und des Lebens andernorts verwendeten fossilistischen Produktions-

mittel, die der Arbeitskraft von 300 Milliarden Menschen entsprächen ἂLatouche 2015: 122 f.ἃ, 

werden nicht unmittelbar wahrgenommen. Eine Kalorie industriell gefertigter Nahrung z. B. 

benötigt einen Energieinput von vier bis zehn Kalorien ἂNicoll 2016: 363; Brand & Wissen 

2017a: 168ἃ. 

Während besonders unnachhaltige Produkte und Verhaltensweisen zunehmend kritisiert wer-

den, verbleibt die Kritik in der Regel bei der Responsibilisierung der Konsument*innen. Das 

historisch gewordene Arbeitsverständnis wird dagegen in der Regel nicht hinterfragt 

ἂHabermann 2016: 100-104ἃ und Tätigsein in Lohnarbeit unabhängig von Zielen und Mitteln 

gesellschaftlich positiv bewertet. Insbesondere in dem Brechen der Gleichgültigkeit über den 

Charakter der Arbeit ἂRosswog 2018: 36ἃ und damit der Entfremdung von dieser liegt daher 

ein wichtiger Anknüpfungspunkt für die solidarische Lebensweise. Die Indifferenz gegenüber 

den Folgen der eigenen Arbeit nimmt dabei mit dem Grad der Spezialisierung zu ἂPaech 2018b: 

201ἃ; hier schließt auch die Idee konvivialer Technologien an. 

Gewöhnung an Verhältnisse führt meist zu ihrer Affirmierung. Zugleich gibt es eine Herrschaft 

des Faktischen bzw. Macht der Gewohnheiten ἂAdler 2017: 31ἃ. Das individuelle Leiden am 

Arbeitsplatz oder Bemühen um individuelle Versicherungen wird dadurch legitimiert, dass 

damit ein hoher materieller Konsum bzw. ein individuell hoher Grad an Absicherung ermög-

licht wird. Hierin besteht die kulturelle Normalisierung des Kapitalismus ἂNicoll 2016: 61 f.ἃ. 

Gesellschaftliche Veränderungen, die den Status quo massiv herausfordern oder diese Bemü-

hungen gar im Nachhinein als sinnlos erscheinen lassen, werden daher tendenziell eher abge-

lehnt. Gleichzeitig kommt es permanent zur Verschiebung dessen, was als normal gilt; das lässt 

ǎƛŎƘ ŀƭǎ αshifting baseslinesά ǾŜǊǎǘŜƘŜƴ ἂebd.: 59ἃ. Der Druck der herrschenden Normen führt 

dazu, dass individueller Antagonismus zu ihnen ein hohes Maß an sozialer Risikobereitschaft 

erforderlich macht ἂAdler 2017: 31ἃ und sich individuell schwierig gestaltet ἂRosswog 2018: 

18ἃ. 



58 

Aus Suffizienzperspektive (siehe 2.5.1) ist entscheidend, dass ein großer Teil des Konsums ς 

und damit auch der Produktion ς aufgrund von selbsterhaltenden und selbstverstärkenden 

Tendenzen erzeugt wird. Wahrgenommene individuelle Unfreiheit und Ungleichheit sowie 

Entfremdung führen zu psychischen Krankheiten und Kompensationskonsum 

ἂSchachtschneider 2014: 55ἃ. Dessen psychologischer Mechanismus wird durch das System der 

Werbung bestärkt ἂFromm 1999: 313ἃ. Imperiale Mobilität wird z. B. oft erst durch die spezifi-

schen Arbeitsformen notwendig. Das findet Ausdruck im Begriff der Schattenarbeit, durch den 

der Schein von Freiheit im Konsum kritisiert wird ἂRosswog 2018: 47ἃ. Normalisierungseffekte 

führen zudem auch bei steigendem Konsum zu sinkenden Toleranzgrenzen gegenüber partiel-

ler Nichtverfügbarkeit von Gütern ἂPaech 2014: 43ἃ. 

AnalytƛǎŎƘ ŜƴǘǎŎƘŜƛŘŜƴŘ ƛǎǘΣ Řŀǎǎ ǎƛŎƘ .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜ ǳƴŘ ǎƻƎŜƴŀƴƴǘŜ αŦŀƭǎŎƘŜ .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜά ƴƛŎƘǘ 

klar trennen lassen. Bedürfnisse sind immer sowohl individuell als auch abhängig von den ge-

sellschaftlichen Verhältnissen. Aus psychologischer Sicht können jedoch bestimmte Bedürfnis-

se als für die menschliche Entwicklung und Integrität schädlich verstanden werden ἂFromm 

1999: 314ἃ. Ein Gefühl von Überfluss kann individuell einerseits durch einen hohen materiellen 

Output der Produktion und dessen gerechte Verteilung oder aber andererseits durch niedrige 

materielle Bedürfnisse erreicht werden ἂPaulson 2016: 61ἃ. 

Das geistige Gegenstück und stützende Narrativ der herrschenden strukturellen Gegebenhei-

ten besteht in den mentalen Infrastrukturen ἂWelzer 2011ἃ bzw. dem Geist des Kapitalismus 

ἂBoltanski & Chiapello 2003; Weber 2010ἃ. Die mentalen Infrastrukturen sind das Abbild und 

die Weitererzählung der herrschenden Gegebenheiten ἂWelzer 2011: 32ἃ und wirken nicht nur 

festigend auf Bestehendes, sondern sie schränken auch den Vorstellungsraum ein, kolonisieren 

das Reich des Denkbaren. Ideologie ist nur deshalb so wirkmächtig, weil sie als solche hege-

monial nicht wahrgenommen wird. Damit führt sie zur Affirmation von sozio-ökonomischen 

±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜƴ ŀƭǎ αƴŀǘǳǊƎŜƎŜōŜƴάΣ ǳƴǾŜǊŅƴŘŜǊƭƛŎƘ ǳƴŘ αƴƻǊƳŀƭά ἂAdler 2017: 28ἃ. So ist das 

α9ƴŘŜ ŘŜǊ ²Ŝƭǘά ƭŜƛŎƘǘŜǊ ǾƻǊǎǘŜƭƭōŀǊ ŀƭǎ Řŀǎ α9ƴŘŜ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘά ƻŘŜǊ Řŀǎ α9ƴŘŜ ŘŜǎ YŀǇƛǘŀƭƛs-

Ƴǳǎά ἂHabermann 2016: 9 f.ἃ. 

α5ŀǎ ŦǳƴƪǘƛƻƴŀƭŜ YƻƳǇƭŜƳŜƴǘ Ȋǳ ŘŜƳ ǎƪƛȊȊƛŜǊǘŜƴΣ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜƴ {ǘǊǳƪǘǳǊȊǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ǿƻƴ !ǳs-
beutung und Auslagerung ist die symbolische Praxis der Ausblendung von Externalisierungspro-
zessen aus dem individuellen und kollektiven Bewusstseinshaushalt der fortgeschrittenen in-
ŘǳǎǘǊƛŜƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘŜƴά ἂLessenich 2018b: 27ἃ. 

5ƛŜ ƘŜǊǊǎŎƘŜƴŘŜƴ ±ƻǊǎǘŜƭƭǳƴƎŜƴ ǾƻƳ αƎǳǘŜƴ [ŜōŜƴά ǳƴŘ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜ ǎƻȊƛŀƭŜ aŜŎƘŀƴƛǎƳŜƴ ǳƴŘ 

Strukturen präformieren den Transformationshorizont auf die Ebene relativer Verbesserungen 

ἂAdler 2017: 27; Sanders 2017: 105ἃ und verhindern das Entstehen postwachstumsfreundli-

cher gesellschaftlicher Verhältnisse ἂAdler & Schachtschneider 2016: 21ἃ. 

α¦ƴǘŜǊ ƘŜǊǊǎŎƘŜƴŘŜƴ .ŜŘƛƴƎǳƴƎŜn erscheint es meist vernünftiger, nicht zu streiken, sondern 
zu arbeiten, nicht das Patriarchat anzuprangern, sondern die eigene Einsamkeit zu bekämpfen, 
nicht zu klauen, sondern einzukaufen, nicht das Plenum zu besuchen, sondern die Verwandt-
ǎŎƘŀŦǘά ἂAdamczak 2017: 88ἃ. 

5ƛŜ ƴŜƻƭƛōŜǊŀƭŜ {ǳōƧŜƪǘƛǾƛǘŅǘ ŘŜǎ αǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊƛǎŎƘŜƴ {Ŝƭōǎǘά όǎƛŜƘŜ 2.5.4) normalisiert die sich 

wandelnden Ausbeutungsverhältnisse. Die alltägliche Lebensführung orientiert sich am Ideal 

fortgesetzter Selbstoptimierung ἂAdloff 2017: 151ἃ. Individuell und gesellschaftlich muss daher 

die Frage gestellt werden: 
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α[ŀǎǎŜƴ ǿƛǊ ŘƛŜ ǾƻǊƘŜǊǊǎŎƘŜƴŘŜ bŀǘǳǊŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǎ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎ ȊǳΣ ƻŘŜǊ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ŘŜǊ ƘŜǳǘi-
ge globale Kapitalismus Antagonismen, die stark genug sind, um seine unendliche Reproduktion 
Ȋǳ ǾŜǊƘƛƴŘŜǊƴΚά ἂ¿ƛȌŜƪ нлмрΥ уоἃ. 

Interessant ist auch die Ambivalenz der herrschenden Einstellungen und Narrative. Dem Ar-

beitsfetisch z. B. steht der Drang zur Faulheit gegenüber ἂRosswog 2018: 48ἃ. Im Vergleich mit 

destruktivem Produktivismus und Konsumismus kann Faulheit als nachhaltigere Haltung ver-

standen werden. DŜƎŜƴǸōŜǊ ŜƛƴŜǎ αwŜŎƘǘǎ ŀǳŦ !ǊōŜƛǘά hat tŀǳƭ [ŀŦŀǊƎǳŜ Ŝƛƴ αwŜŎƘǘ ŀǳŦ Cŀǳl-

ƘŜƛǘά ἂLafargue 2013 [1880]ἃ postuliert. Lafargue kritisiert die Reproduktion des Arbeitsfetischs 

durch die marxistische Bewegung: mit dem Ziel der Abschaffung der kapitalistischen Produkti-

onsweisen. Dabei ƎŜƘǘ ŀǳŎƘ ŜƛƴŜ YǊƛǘƛƪ ŀƴ αCƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘά ǳƴŘ αWachstumά im Kapitalismus ein-

her. 

Anknüpfungspunkte für die Politisierung der bestehenden Verhältnisse und damit für das Zu-

rückdrängen der imperialen Lebensweise bestehen auch in den individuellen Erfahrungen von 

Ausgrenzung, Vergeblichkeit, Zeitnot, Stress etc. ἂAdler 2017: 30ἃ, also den Pathologien der 

beschleunigten Arbeitsgesellschaft (siehe 2.5.5 und 2.5.6). 

Auf der diskursiven Seite des Kampfes gegen die imperiale Lebensweise geht es deshalb um 

ihre konsequente Darstellung und Problematisierung. Die Verhältnisse müssen in ihrem histo-

rischen Gewordensein und ihrer gesellschaftlichen und politischen Konstruktion begriffen 

werden ἂebd.ἃ. Aufgrund der vorherrschenden Ökonomik wird auch in der Gesellschaft die 

Idee des einseitigen Menschenbildes eines homo oeconomicus reproduziert ἂebd.ἃ. Deutlich 

muss auch das Leistungsprinzip fortwährend als Ideologie dekonstruiert werden: nicht Leis-

tung, sondern Privilegien ermöglichen vornehmlich die imperiale Lebensweise ἂRosswog 2018: 

93, 126ἃ. 

αώ5ϐurch Argumente, Anschauung, Provokation, Vorbild [kann] die naturwüchsige Selbstver-
ständlichkeit, universelle Gültigkeit des hegemonialen Begriffs von Wohlstand durchaus in  
aŀǖŜƴ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭ ƛǊǊƛǘƛŜǊǘΣ ŘŀƳƛǘ ǇƻƭƛǘƛǎƛŜǊǘ ǳƴŘ ŀǳŎƘ ŀƴǎŀǘȊǿŜƛǎŜ ŘŜƭŜƎƛǘƛƳƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴά ἂAdler 
2017: 30ἃ. 

Neben falschen Vorstellungen von Leistung sind es aber auch Verantwortung, Schuld und 

Dankbarkeit, die Menschen in den vorgegebenen kapitalistisch-normativen Bahnen halten. Die 

monetäre und psychologische Verschuldung bei Verwandten und der Gesellschaft führt zur 

wahrgenommenen Verpflichtung ἂCutillas et al. 2016: 236; Rosswog 2018: 25 f.ἃ. Schulden 

sichern die Notwendigkeit von wirtschaftlichem Wachstum ab ἂCutillas et al. 2016: 237ἃ.  

Monetäre Schuldenerlasse kommen in der Gegenwart kaum vor, sind jedoch in der Antike 

politisches Mittel zur Verhinderung sozialer Unruhen gewesen ἂGraeber 2011; Cutillas et al. 

2016: 236ἃ. 

Eine weitere Stoßrichtung für die konsequente Hinterfragung oder Denkbarmachung von po-

tentiellen alternativen Praxen und Vergesellschaftungsformen liegt in der Erprobung von prak-

tischen AlternativenΦ {ƻ ƪǀƴƴŜƴ αwŅǳƳŜ ŀƴŘŜǊŜǊ {ŜƭōǎǘǾŜǊǎǘŅƴŘƭƛŎƘƪŜƛǘά ἂRosswog 2018: 74ἃ 

entstehen. Hierbei geht es auch um die Herstellung von Resonanzen und Resonanzfähigkeit 

ἂSanders 2017: 104ἃ. Individuelle oder kollektive Karriereverweigerung ἂRosswog 2018: 108 f., 

124ἃ, Brechen mit dem Äquivalenzprinzip ἂebd.: 32, 46ἃ, nachhaltigere Lebensstile usw. kön-

nen diskursive Veränderungen unterstützen, wenn sie immer auch den Horizont des Politi-

schen in sich tragen müssen. Die stets bestehende Gefahr der neoliberalen, also projekt-
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förmigen und die Subjektivität ansprechenden Vereinnahmung und Vermarktung (siehe 2.5.4) 

bleibt allerdings zu beachten. 

Um solidarische Lebensweise möglich zu machen, geht es in besonderer Weise auch um das 

Brechen des Narratives von TINA: There Is No Alternative ἂRosswog 2018: 93ἃ. Dies kann durch 

ǾŜǊǎŎƘƛŜŘŜƴŜ ǇƘƛƭƻǎƻǇƘƛǎŎƘŜ 5ŜƴƪŀƴǎŅǘȊŜ ǳƴǘŜǊǎǘǸǘȊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŜǊ α!ƴǘƛǳǘƛƭƛǘŀǊƛǎƳǳǎά und 

αYƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŅǘά ƘƛƴǘŜǊŦǊŀƎŜƴ die These, dass menschliches Handeln stets der Befriedigung der 

eigenen Bedürfnisse dient und hebt die zentrale Bedeutung sozialer Bindung für das Mensch-

sein hervor ἂKallis et al. 2016: 29; Romano 2016: 40; Adloff 2017: 146ἃ. 5ƛŜ LŘŜŜ ŜƛƴŜǊ αƳƻǊŀƭi-

ǎŎƘŜƴ mƪƻƴƻƳƛŜά ἂBrand & Wissen 2017a: 61ἃ könnte die vorherrschende Ökonomik heraus-

fordern, inŘŜƳ Řŀǎ αwŜŎƘǘ ŀǳŦ {ǳōǎƛǎǘŜƴȊά ἂMies 1997: 14ἃ im Sinne von Commons (2.5.7), 

Care (2.5.3) und Degrowth (2.5.1) neu eingefordert wird. αYƭƛƳŀƎŜǊŜŎƘǘƛƎƪŜƛǘά ἂBoom et al. 

2016ἃ kann als Herausforderung an Gerechtigkeitsvorstellungen verstanden werden, die auf 

Umverteilung der Güter der imperialen Lebensweise basieren. Eine besondere Rolle in diesen 

multidimensionalen diskursiven Veränderungen kommt daher der Bildung zu, die radikal als 

Bildung von anderen und Bildung von sich selbst gedacht werden und dabei selbst gegen  

Verwertungslogiken vorgehen muss ἂStapelfeld 2007: 37ἃ. 

 

2.6 Operationalisierung der Kritikdimensionen 

Im Kapitel 2.5 sind mögliche Anknüpfungspunkte einer (partiellen) Überwindung der imperia-

len Lebensweise erörtert worden. Diese sollen hier noch einmal zusammengefasst und konkre-

tisiert werden, um anhand dieser Kriterien Grundeinkommenskonzepte zu analysieren und zu 

bewerten (siehe Kapitel 4). 

Politiken, gesellschaftliche Bewegungen, individuelles Handeln etc. leisten dann einen Beitrag 

zur Überwindung der imperialen Lebensweise und des Aufbaus der solidarischen Lebensweise, 

wenn sie die nachfolgend vorgestellten Ideen solidarischer Lebensweise befördern. Die Herlei-

tung und Ausführung der Aspekte (A) findet sich in den jeweiligen Kapiteln. Dabei geht es so-

wohl um die unmittelbare Umsetzung dieser Ideen z. B. in entsprechenden Politiken als auch 

um die diskursive Anknüpfung. Auch indirekte Wirkungen wie z. B. die Verbesserung der  

Bedingungen für die Umsetzung dieser Veränderungen sollen mit einbezogen werden. 

A01 Es wird über die kapitalistische Vergesellschaftung hinausgewiesen (2.5) 

A02 Ungerechtigkeiten werden erfahrbar verringert (2.5) 

A03 Die Ausbreitung der imperialen Lebensweise wird aufgehalten (2.5) 

A04 Imperiale Praxen werden eingehegt und zurückgedrängt (2.5) 

A05 Ansätze, Räume und Bündnisse der solidarischen Lebensweise werden ausgeweitet 
und gefördert (2.5) 

A06 Solidarische Anknüpfungspunkte an vorhandenes gesellschaftliches Unbehagen 
werden geboten (2.5) 

A07 Sozial-ökologische Produktionsweisen werden befördert (2.5) 

A08 Die Möglichkeiten von politischen und sozialen Bewegungen werden erweitert (2.5) 

A09 Die Schaffung, der Ausbau und die Verteidigung sozial-ökologischer Infrastrukturen 
werden gefördert (2.5) 

A10 Die Demokratie wird vertieft (2.5) 
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A11 Das Wirtschaften wird demokratisiert (2.5) 

A12 Die ideologische Seite des Wirtschaftswachstums wird angegriffen (2.5.1) 

A13 Individuelle und gemeinschaftliche emanzipative Suffizienz wird gefördert (2.5.1) 

A14 Politische Regulierungen in Richtung Suffizienz werden gefördert (2.5.1) 

A15 Solidarische Formen subsistenten Wirtschaftens werden ermöglicht (2.5.1) 

A16 Die Wachstumsabhängigkeit von sozialen Infrastrukturen wird abgebaut (2.5.1) 

A17 Das Fortschritts- und Entwicklungsnarrativ wird hinterfragt (2.5.2) 

A18 Die globalen Machtbeziehungen und Ausbeutungsstrukturen werden abgebaut 
(2.5.2) 

A19 Alternative Gemeinschafts- und Gesellschaftsformen werden aufgebaut (2.5.2) 

A20 Rassistische Narrative ǿŜǊŘŜƴ ƪǊƛǘƛǎƛŜǊǘ ǳƴŘ αOtheringά ŜƴǘƎŜƎŜƴƎŜǿƛǊƪǘ όнΦрΦнύ 

A21 Care wird solidarisch neuorganisiert und die Zentralität von Fürsorge anerkannt 
(2.5.3) 

A22 Verschiedene Identitäten werden anerkannt und ermächtigt (2.5.3) 

A23 Gegen den transnationalen Sorgeextraktivismus wird vorgegangen (2.5.3) 

A24 Haus- bzw. Fürsorgearbeit werden politisiert (2.5.3) 

A25 Die Ausbeutung von weiblichen und kolonialisierten Körpern wird bekämpft (2.5.3) 

A26 Den Kapitalismus stützende mobilisierende Narrative werden angegriffen (2.5.4) 

A27 Das neoliberale Ausbeutungsregime wird nicht unterstützt (2.5.4) 

A28 Alternative Praxen gegenüber den neoliberalen Selbstvermarktungen werden geför-
dert (2.5.4) 

A29 Prinzipien instrumenteller Vernunft wird entgegengewirkt (2.5.4) 

A30 Die Kommodifizierung bzw. Kommerzialisierung weiterer Lebensbereiche wird  
verhindert (2.5.4) 

A31 Das Leistungsprinzip wird infrage gestellt (2.5.4) 

A32 Die gesellschaftliche Konkurrenzförmigkeit wird beendet (2.5.4) 

A33 Die fortlaufende Schaffung neuer Bedürfnisse wird verhindert (2.5.4) 

A34 Das Ideal einer herrschaftsfreien Gesellschaft wird befördert (2.5.4) 

A35 Die Erprobung antikapitalistischer Praxen wird ermöglicht (2.5.4) 

A36 Materielle Grundrechte werden eingeführt (2.5.4) 

A37 Entschleunigung entsteht (2.5.5) 

A38 Den Pathologien der Beschleunigungsgesellschaft bzw. des unternehmerischen 
Selbst wird entgegengewirkt (2.5.5) 

A39 Die Orientierung an chronobiologischer Zeit wird möglich (2.5.5) 

A40 Eine Umorientierung von materiellem zu Zeitwohlstand wird erreicht (2.5.5) 

A41 Resonanzräume für die solidarische Lebensweise werden geschaffen und gesichert 
(2.5.5) 

A42 Der Zwang zur Selbstoptimierung wird gebrochen (2.5.5) 

A43 Der Stellenwert von (sozial-ökologisch destruktiver) Lohnarbeit wird gesenkt (2.5.6) 

A44 Möglichkeiten für Anerkennung abseits von Lohnarbeit werden geschaffen (2.5.6) 

A45 αDǳǘŜ !ǊōŜƛǘά ōȊǿΦ ǿŜƴƛƎŜǊ ŜƴǘŦǊŜƳŘŜǘŜǎ ¢ŅǘƛƎǎŜƛƴ ǿƛǊŘ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ όнΦрΦсύ 

A46 Die Ziele und Mittel der über Lohnarbeit organisierten Tätigkeiten werden proble-
matisiert (2.5.6) 

A47 Der politische Stellenwert des Erhalts und der Schaffung von Arbeitsplätzen wird 
infrage gestellt (2.5.6) 
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A48 Der Druck auf die Produktionsbedingungen durch die Austauschbarkeit von Arbeit-
ƴŜƘƳŜǊϝƛƴƴŜƴ ǳƴŘ !ǊōŜƛǘǎƭƻǎŜƴ ŀƭǎ αwŜǎŜǊǾŜŀǊƳŜŜά ǿƛǊŘ ŀōƎŜǎŎƘŀŦŦǘ όнΦрΦсύ 

A49 Kooperative statt konkurrenzielle Tätigkeitsverhältnisse werden ermöglicht (2.5.6) 

A50 Die Möglichkeiten selbstbestimmten, authentischen Tätigseins werden erweitert 
(2.5.6) 

A51 Der Dualismus von Arbeit und Freizeit wird emanzipativ aufgehoben (2.5.6)  

A52 Die Arbeitsideologie wird infrage gestellt (2.5.6) 

A53 Deproduktivismus wird gefördert (2.5.6) 

A54 Commons werden verteidigt und ausgebaut (2.5.7) 

A55 Die Tausch- und Reziprozitätslogik wird hinterfragt und nicht-monetäre Interaktions-
formen werden gefördert (2.5.7) 

A56 Die Prinzipien α.ŜǎƛǘȊ ǎǘŀǘǘ 9ƛƎŜƴǘǳƳά ǳƴŘ α.ŜƛǘǊŀƎŜƴ ǎǘŀǘǘ ¢ŀǳǎŎƘŜƴά ǿŜǊŘŜƴ ƎŜŦǀr-
dert (2.5.7) 

A57 Kollaborative Nutzung von Gütern wird gefördert (2.5.7) 

A58 Die Bedingungen und die Kultur von verlängerten Nutzungskaskaden werden ver-
bessert (2.5.7) 

A59 Die Normalität des Bestehenden wird hinterfragt (2.5.8) 

A60 Der ausbeuterische Charakter der Lebensweise wird sichtbar gemacht (2.5.8) 

A61 αbƛŎƘǘ-ƴƻǊƳŀƭŜά [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜn und -stile werden ermöglicht (2.5.8) 

A62 Die mentalen Infrastrukturen werden solidarisch verändert (2.5.8) 

A63 Die Ideologie des homo oeconomicus wird hinterfragt (2.5.8) 

A64 Die materielle und psychische Abhängigkeit vom sozialen Umfeld wird geschwächt 
(2.5.8) 

A65 Alternativen werden denkbar gemacht (2.5.8) 

A66 Radikale Bildung wird ermöglicht (2.5.8) 

Dabei ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass die einzelnen Gesichtspunkte zwar alle wich-

tige Elemente der solidarischen Lebensweise darstellen, aber erst in der Integration der Aspek-

te eine umfassende Wende in Richtung solidarischer Lebensweise gesehen werden kann. Vor 

diesem Hintergrund ist entscheidend, dass die meisten Vertreter*innen kritischer Diskurse, die 

im politischen Antagonismus zur imperialen Lebensweise gesehen werden können, in Form 

von Selbstkritik und Einordnung in andere kritische Diskurse selber diese Integration bereits 

vorantreiben. 

In Anknüpfung an das Konzept der Rebound-Effekte ἂSantarius 2015ἃ muss ansonsten von ge-

samtgesellschaftlichen Rebounds ausgegangen werden, indem kritische Diskurse und (potenti-

elle) gesellschaftliche Errungenschaften gegeneinander ausgespielt werden. Der Diskurs um 

Rebound-9ŦŦŜƪǘŜ ƎŜƘǘ ŀǳŦ αThe Coal Questionά Ǿƻƴ ²ƛƭƭƛŀƳ {ǘŀƴƭŜȅ WŜǾƻƴǎ ȊǳǊǸŎƪΣ ŘŜǊ ȊŜƛƎǘŜ 

dass technische Effizienzsteigerungen nicht mit niedrigerem Ressourcenverbrauch einherge-

hen müssen ἂAlcott 2005ἃ. Bei Rebound-Effekten handelt es sich also um eine teilweise Kom-

pensation von möglichen (Energie-ύ9ŦŦƛȊƛŜƴȊƎŜǿƛƴƴŜƴΣ ŘƛŜ ŀƭǎ αBackfireά ǎƻƎŀǊ ƛƴ ŘƛŜ wƛŎƘǘǳƴƎ 

von Überkompensation der Vorteile gehen können. Zu den technisch-materiellen Rebounds 

kommen gesellschaftlich-psychologische. Den Versprechungen der Digitalisierung im Hinblick 

auf Effizienzgewinne stehen ebenfalls massive, bereits beobachtbare Rebound-Effekte gegen-

über ἂLange 2018: 109ἃ. 
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Die Betrachtung des größeren gesellschaftlichen Kontextes ist insbesondere vor dem Hinter-

grund der internationalen national-autoritären Wende, die sich in den Wahlsiegen Donald 

Trumps und Jair Bolsonaros sowie in den Zugewinnen rechter Parteien in Europa manifestiert, 

relevant. Globalisierungskritik oder ökologische Themen lassen sich auch von rechts besetzen. 

Hinzu kommen die Krise der demokratischen Institutionen und postdemokratische Tendenzen 

ἂCrouch 2008ἃ. 

Aber vor diesem Hintergrund muss z. B. auch die Arbeit und Rolle von Gewerkschaften be-

trachtet werden, die im Kampf um die Erhaltung und Erweiterung von Arbeitneh-

mer*innenrechten und Verbesserungen der Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Betrieben 

und Sparten nicht andere gesellschaftliche Diskurse hintanstellen dürfen. 

 

2.7. Kritik am Konzept der imperialen Lebensweise 

Das Konzept der Imperialen Lebensweise wurde 2017 erstmals systematisiert (siehe Kapitel 2). 

Daher stellt es, während diese Arbeit geschrieben wird, noch ein vergleichsweise neues Kon-

zept dar, das bisher erst Stück für Stück in verbundene Diskurse eingeordnet und einer Kritik 

aus diesen unterzogen wird. Gleichzeitig wird der Begriff durch erst kürzlich erschienene ἂI.L.A. 

Kollektiv 2019ἃ oder vermutlich noch erscheinende Publikationen weiter untermauert (wer-

den). 

Viele Autorin*innen heben die Schnittmengen kritischer sozial-ökologischer Diskurse mit dem 

Konzept der Imperialen Lebensweise hervor bzw. bringen den Term der imperialen Lebenswei-

se als eine Kritikebene in diese Diskurse ein. Die Zusammenhänge von Degrowth ἂLang 2017; 

Kuhnhenn & Treu 2018ἃ, (Öko-)Feminismus ἂBrand & Wissen 2017b: 67; Lang 2017ἃ, Internati-

onalismus ἂebd.ἃ, Migrationspolitik und Entwicklung ἂBendix 2018ἃ und imperialer Lebenswei-

se werden also auch innerhalb der adressierten Diskurse hervorgehoben. 

Im kapitalismuskritischen Diskurs gibt es jedoch auch Kritik an der Konzeption. So werde in der 

Analyse die Produktionsseite der der Konsumtionsseite untergeordnet und damit Klassenun-

terschiede marginalisiert und einer Reduktion zu Konsumkritik Vorschub geleistet ἂSablowski 

2018ἃ. Obwohl es bei Imperialer Lebensweise explizit nicht um Lebensstile geht, würde durch 

gewählte Beispiele wiederum eher auf Konsum bzw. Lebensstil als Kritikebene verwiesen 

ἂHürtgen 2018: 125ἃ. Auch Dieter Boris sieht in der Kritik der imperialen Lebensweise vor allem 

eine Verantwortungszuschreibung an Einzelne ἂBoris 2017: 3ἃ. 

Brand und Wissen reagieren auf den Vorwurf der Klassenblindheit und stellen klar, dass die 

αƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ IƛŜǊŀǊŎƘƛǎƛŜǊǳƴƎ ƛƴƴŜǊƘŀƭō ŘŜǊ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ώΧϐ ŜƛƴŜ ǘǊŜƛōŜn-

ŘŜ YǊŀŦǘ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜά ƛǎǘ ἂBrand & Wissen 2018: 108ἃ. Sie beziehen sich auf 

den linken Diskurs um eine αneue Klassenpolitikά ἂCandeias 2017ἃ und heben hervor, dass die-

se internationalistisch sein müsse ἂBrand & Wissen 2018: 110ἃ und Gewerkschaften als wichti-

ge gesellschaftliche Akteur*innen dies beachten sollten ἂBrand & Wissen 2017b: 67ἃ. 

Es wird auf die Wichtigkeit hingewiesen, Klassenunterschiede mitzudenken ἂBoris 2017: 2ἃ, 

insbesondere vor dem Hintergrund neoliberaler Arbeitsformen ἂHürtgen 2018: 126ἃ. 

Teile der Kritik von Boris nicht annehmend, wird von Brand und Wissen auf unterschiedliche 

Problemverständnisse hingewiesen. Entscheidend ist dabei die fortgesetzte Nichtbeachtung 
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der ökologischen Frage bei Boris ἂBrand & Wissen 2017b: 64ἃ, die mit der vorherrschenden 

Dethematisierung innerhalb der gesellschaftlichen Linken in Verbindung gesetzt wird  

ἂebd.: 66ἃ. Der ambivalente Zusammenhang von Ökologie und Emanzipation muss thematisiert 

werden, da diese historisch betrachtet, zumindest im globalen Norden, im Widerspruch stehen 

ἂRöttger & Wissen 2017: 62ἃΦ 9ƛƴŜ αƴŜǳŜ YƭŀǎǎŜƴǇƻƭƛǘƛƪά ƳǸǎǎŜ ŀƭǎƻ deren Berührungspunkte 

identifizieren; diese werden zum Beispiel im Zusammenhang von imperialer Automobilität 

sichtbar ἂebd.: 66 f.ἃ. 

In der Adressierung der Lebensweise des globalen Nordens werde zudem die regionale 

ἂHürtgen 2018: 125ἃ und sozio-ökonomische ἂBoris 2017: 2ἃ Fragmentation zu wenig reflek-

tiert. Diese Kritik wird von Brand und Wissen als unbegründet abgewehrt ἂBrand & Wissen 

2017b: 64ἃ. 

Auch würden individuelle Antagonismen und Ausscherungen aus Prinzipien der kapitalisti-

schen Vergesellschaftung zu wenig ernstgenommen ἂHürtgen 2018: 128ἃ. Dies steht im Wider-

spruch zu der Tatsache, dass das Konzept der solidarischen Lebensweise gerade im individuel-

len und gemeinschaftlichen Unbehagen Anknüpfungspunkte für das Zurückdrängen imperialer 

Praxen und das Errichten von Räumen anderer Selbstverständlichkeit ausmacht (siehe 2.5). 

Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass in der Herleitung der Konzeption nicht ausreichend auf 

bestehende Diskussionen zu Entwicklung und Produktivität bzw. αungleichem Tauschά im  

globalen Maßstab eingegangen werde ἂSablowski 2018ἃ. 

Boris wirft dem Konzept weiterhin vor, die ambivalenten Entwicklungen im globalen Süden zu 

wenig zu beachten ἂBoris 2017: 1 f.ἃ. Brand und Wissen heben demgegenüber hervor, dass das 

Konzept der Imperialen Lebensweise nicht bedeutet, dass imperiale Lebensweisen nur im glo-

balen Norden vorherrschen ἂBrand & Wissen 2017b: 64ἃΦ ½ǳŘŜƳ ǾŜǊǎǘŜƘǘ .ƻǊƛǎ ŘŜƴ ¢ŜǊƳ αƛm-

ǇŜǊƛŀƭά ƛƴ der Hinsicht, dass damit davon ausgegangen werde, dass Herrschaft von einer Min-

derheit ausgehe ἂBoris 2017: 2ἃ. Demgegenüber wird eingewendet, dass der Term eher im 

Sinne der Imperialismustheorie gemeint ist, also den Zugriff des Kapitalismus auf sein Äußeres 

beschreibt ἂBrand & Wissen 2017b: 64ἃ, wie es auch ausführlich dargestellt worden ist ἂBrand 

& Wissen 2017a: 43-68ἃ. 

Von Ferdinand Muggenthaler wird auf begriffliche Schwierigkeiten des Konzepts hingewiesen. 

Sƻ ǎŜƛ ƴƛŎƘǘ ŜƛƴŘŜǳǘƛƎ ōŜǎǘƛƳƳōŀǊΣ ǿŜǊ Ƴƛǘ αǿƛǊά ǳƴŘ αŀƴŘŜǊŜά ƎŜƳŜƛƴǘ ƛǎǘ ǳƴŘ ǿƻ Řŀǎ  

α!ǳǖŜƴά ōȊǿΦ αŀƴŘŜǊǎǿƻά Ȋǳ ǾŜǊƻǊǘŜƴ ǎŜƛ ἂMuggenthaler 2018: 130ἃΦ α!ǳŦ YƻǎǘŜƴ ŀƴŘŜǊŜǊά 

lasse sich nicht in marxistisch-ǀƪƻƴƻƳƛǎŎƘŜƴ YŀǘŜƎƻǊƛŜƴ ŦŀǎǎŜƴΣ ŘŜƳƎŜƎŜƴǸōŜǊ ǿƛǊŘ αȊǳƭŀǎǘŜƴ 

ŀƴŘŜǊŜǊά ǾƻǊƎŜǎŎƘƭŀƎŜƴ ἂebd.: 131-134ἃ. Dabei könne jedoch auch nicht von einer Zwangsläu-

ŦƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ ±ŜǊǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊǳƴƎ ŘŜǊ [ŜōŜƴǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ αŀƴŘŜǊǎǿƻά ŘǳǊŎƘ tǊaktiken der imperia-

len Lebensweise ausgegangen werden ἂebd.: 132ἃ. 

Daniel Bendix merkt an, dass die Perspektive von Geflüchteten zu wenig Beachtung finde. In 

ŘŜǊ ǇƻǎƛǘƛǾŜƴ wŜŦŜǊŜƴȊ ŀǳŦ ŘƛŜ α²ƛƭƭƪƻƳƳŜƴǎƪǳƭǘǳǊά ǿŜǊŘŜn der damit verbundene Paterna-

lismus und die Dethematisierung des Zusammenhangs von Fluchtursachen und imperialer 

Lebensweise ausgeblendet ἂBendix 2018: 2, 7ἃ. Insbesondere werde auch die Rolle von militä-

rischen Interventionen und Waffenexporten ἂebd.: 13 f.ἃ und die Position, die das deutsche 
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Asylsystem im Zusammenhang mit der Sozialisation von Geflüchteten in die imperiale Lebens-

weise einnimmt, nicht angesprochen ἂBendix 2018: 18ἃ. 

Des Weiteren wird in (linken) Medien der Begriff entweder positiv aufgenommen ἂKlas 2017; 

Speckmann 2017; Henkel 2018ἃ oder dahingehend kritisiert, dass er zu unpräzise und verwis-

senschaftlicht sei ἂBerger 2017ἃ und außerdem die Perspektive der solidarischer Lebensweise 

zu kurz komme ἂBrand & Wissen 2017b: 67ἃ. Auffällig ist, dass von Kritiker*innen teilweise 

begrifflich nicht klar zwischen Lebensweise und angrenzenden Begriffen wie Lebensstil und 

Lebenswelten unterschieden wird. 

Neben diesen direkten Kritiken kann das Konzept der imperialen Lebensweise auch hinsichtlich 

des Verständnisses anderer kapitalismuskritischer und nachhaltigkeitsbezogener Diskurse be-

wertet werden. {ƻ ǎǘŜƘǘ Řŀǎ bŀǊǊŀǘƛǾ ŘŜǊ DǊŜŜƴ 9ŎƻƴƻƳȅ ǿƛŜ ŀǳŎƘ ŘŜǊ αƴŀŎƘƘŀƭǘƛƎŜƴ 9ƴǘǿƛŎk-

ƭǳƴƎά ƛƳ ²ƛŘŜǊǎǇǊǳŎƘ ȊǳƳ YǊƛǘƛƪƳƻŘǳǎ ŘŜǊ ƛƳǇŜǊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜΦ Lƴ ƪƻƴǎŜǊǾŀǘƛǾŜƴ tƻǎt-

wachstumsansätzen, z. B. bei Niko Paech ἂPaech 2013ἃ, wird die ökologische Krise nicht unter 

kapitalismus- oder herrschaftskritischen Gesichtspunkten betrachtet. Die Lösung bestehe ς 

auch wenn politische Möglichkeiten genannt werden ἂebd.: 120-125ἃ ς vielmehr im freiwilligen 

individuellen Verzicht auf Einkommen und Konsum, was vor allem damit begründet wird, dass 

demokratisch gewählte Regierungen einem gesellschaftlichen Wandel immer nur hinterhereil-

ten ἂebd.: 140ἃ. Gegenüber der Thematisierung von Herrschaftskritik als Transformationshori-

zont im Konzept der Imperialen Lebensweise (siehe 2.5ύ ǎŎƘǊŜƛōǘ tŀŜŎƘΥ αώ5ϐas Festhalten an 

der sogenannten Macht- ƻŘŜǊ {ȅǎǘŜƳŦǊŀƎŜ ώƘŀǘϐ ōƛǎƭŀƴƎ ƴǳǊ ƛƴ ŜƛƴŜ {ŀŎƪƎŀǎǎŜ ƎŜŦǸƘǊǘά ἂebd.ἃ. 

Lƴ ǿŜƛǘŜǊŜƴ bŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘǎŘƛǎƪǳǊǎŜƴ ōŜǎǘŜƘŜƴ ŘƛǾŜǊǎŜ ½ǳƎŅƴƎŜ ōŜȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǎ α±erhältnisses 

Ǿƻƴ bŀŎƘƘŀƭǘƛƎƪŜƛǘΣ ±ŜǊŀƴǘǿƻǊǘǳƴƎ ǳƴŘ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά ἂHenkel et al. 2018b: 11ἃ. Hier unter-

scheiden sich vor allem Effizienz- und Konsistenzstrategien, die eher Wirtschaft, Wissenschaft 

und Politik adressieren, gegenüber Suffizienzstrategien, diŜ ŜƘŜǊ αŘƛŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ŜƛƴȊŜƭƴŜǊ 

aŜƴǎŎƘŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘƛŜ ǎƛŜ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜƴŘŜƴ wŀƘƳŜƴōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴά ǘƘŜƳŀǘƛǎƛŜǊŜƴ ἂBuschmann & 

Sulmowski 2018: 283ἃ. 

Bei der solidarischen Lebensweise stellen gesellschaftliche Akteur*innen in Form von sozialen 

Bewegungen ein wesentliches Transformationsmoment dar. Bei den genannten Beispielen für 

Praktiken der solidarischen Lebensweise, wie z. B. αurban gardeningάΣ Ƴǳǎǎ ƧŜŘƻŎƘ ƪƻƴǎǘŀǘƛŜǊǘ 

werden, dass diese bisher kaum über bestimmte Milieus hinaus Beachtung finden ἂAcosta & 

Brand 2018: 109 f.ἃ und auch nicht in der Lage sind, materielle Bedarfe von der imperialen 

Lebensweise massenhaft zu entkoppeln bzw. diese zu substituieren. Daher muss dort auch die 

Frage gestellt werden, ob sie in der Praxis schon Elemente einer solidarischen Lebensweise 

sind und nicht nur einem ökologischen Symbolismus entsprechen, der jedoch auch schon dis-

kursive Veränderungen bringen könnte. Innerhalb der Auseinandersetzung mit existierenden, 

als nachhaltig verstandenen Praxen muss also reflektiert werden, ob diese tatsächlich in der 

Lage sind, Produktionsverhältnisse zu verändern oder gesellschaftliche Kräfteverschiebungen 

zu befördern, die auf solche Veränderungen drängen. Auf individueller Seite spielen dabei 

Rebound-Effekte eine wichtige Rolle, während gesellschaftlich-emanzipatorisch die Wahl von 

Strategien entscheidend ist, die die Integrativität der verschiedenen Kritikdimensionen antizi-

pieren.  



66 

3. Das bedingungslose Grundeinkommen 

In der Literatur wird der Begriff des Grundeinkommens (GE) nicht einheitlich verwendet. Wäh-

rend einige Autor*innen bestimmte Kriterien an ein GE anlegen, um dieses als ein solches zu 

bezeichnen ἂBAG Grundeinkommen 2016: 8ἃ, wird von anderen eine Vielzahl unterschiedlicher 

Konzepte unter diesem Begriff zusammengefasst. Grundsätzlich muss zunächst zwischen 

Grundeinkommen und Grundsicherung (GS) unterschieden werden ἂBlaschke 2010b: 304 ff.ἃ. 

Während Grundsicherungen als Teil des Sozialsystems eine Bedürftigkeitsprüfung zugrunde 

liegt, wird das Grundeinkommen unabhängig von einer solchen ausgezahlt. In Deutschland 

teilt sich die Grundsicherung in Sozialhilfe und derjenigen für Arbeitssuchende (Arbeitslosen-

geld II bzw. αHartz IVά) auf. Auch in den meisten anderen EU-Ländern gibt es Grundsicherungs-

systeme, in Frankreich z. B. als Wiedereingliederungsgeld ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 

13ἃ. Weiterhin wird teilweise zwischen GE und bedingungslosen Grundeinkommen (BGE) un-

terschieden (siehe 3.2). 

Im englischsprachigen Raum und in internationalen Diskursen zur Thematik werden die Begrif-

fe basic income, universal basic income oder unconditional basic income (UBI), social dividend 

oder basic income guarantee (BIG) verwendet. Während der Diskurs um die Vorteile oder 

Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens bereits seit Jahrzehnten oder grund-

legend sogar seit Jahrhunderten existiert, ƪŀƴƴ Ƴŀƴ αƛƴ ŘŜƴ ǾŜǊƎŀƴƎŜƴŜƴ WŀƘǊŜƴ ŘŜƴ ǊŀǎŀƴǘŜƴ 

!ǳŦǎǘƛŜƎ ŜƛƴŜǊ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜƴ LŘŜŜά ἂBohmeyer 2018ἃ beobachten (siehe Abbildung 3). Das hängt 

insbesondere mit der Bezugnahme und zunehmender Resonanz innerhalb diverser gesell-

schaftlicher Debatten zusammen. Gleichzeitig sprechen sich heute eine Vielzahl von Persön-

lichkeiten des öffentlichen Lebens mit sehr unterschiedlichen sozio-ökonomischen Interessen 

und philosophischen Hintergründen für ein Grundeinkommen aus. Auch in Zeitungen, Talk-

shows, Fernseh- und Radiobeiträgen und in sozialen Netzwerken wird die Idee des Grundein-

kommens kontinuierlich, kontrovers und mit großem öffentlichen Interesse diskutiert. Das 

hängt insbesondere auch mit neueren Entwicklungen zusammen (siehe 3.1). 

 

 
Abbildung 3: Die Häufigkeit von Suchanfragen zu Grundeinkommensbegriffen in der Onlinesuchmaschi-
ne Google. Analysiert mittels Google Trends; Suchhäufigkeiten vom 01.01.2004 bis zum 29.03.2019; 
dargestellt werden relative Häufigkeiten. Die Suchhäufigkeiten werden in Relation zum maximalen Ta-
geswert aller gesuchten Begriffe dargestellt. !ƴŘŜǊŜ .ŜƎǊƛŦŦŜ ǿƛŜ αunconditional basic incomeάΣ αsocial 
dividendά ƻŘŜǊ αbasic income guaranteeά werden im Vergleich nur sehr wenig nachgefragt und werden 
daher in dieser Zusammenstellung nicht mit einbezogen. 
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5ŀǎ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ǿƛǊŘ ǎŜƘǊ ƪƻƴǘǊƻǾŜǊǎ ŘƛǎƪǳǘƛŜǊǘΥ α9ǎ Ǝƛōǘ ǎƻǿƻƘƭ ƛƳ ŎƘristlichen, konser-

ǾŀǘƛǾŜƴΣ ƭƛōŜǊŀƭŜƴΣ ǎƻȊƛŀƭŘŜƳƻƪǊŀǘƛǎŎƘŜƴΣ ǎƻȊƛŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ ǳƴŘ ƪƻƳƳǳƴƛǎǘƛǎŎƘŜƴ ΰ[ŀƎŜǊΨ !ōƭŜh-

ƴǳƴƎŜƴ ŀƭǎ ŀǳŎƘ .ŜŦǸǊǿƻǊǘǳƴƎŜƴά ἂBlaschke 2010a: 16ἃ. Die Opposition zum BGE reicht von 

Gewerkschaften bis zu Arbeitgeber*innenverbänden ἂebd.ἃ. So divergiert z. B. auch die Ein-

schätzung der Finanzierbarkeit zwischen den Extremen, ein BGE sei nicht oder kaum finanzier-

bar ἂHauser 2006: 347; Krämer 2016ἃ bzw. die Finanzierung eines BGE sei auf allen administra-

tiven Ebenen kein Problem ἂKipping 2018: 284 f.ἃ. Dabei spielen vor allem verschiedene Refe-

renzierungen eine Rolle: so würde der Finanzbedarf des BGE in den meisten Modellen die heu-

tigen Gesamtausgaben des Bundesetats bei weitem überschreiten; aus Sicht des gesellschaftli-

chen Vermögens, der großen Einkommensdifferenz und der Möglichkeit erheblicher gesell-

schaftlicher Umverteilungen scheint die Finanzierung machbarer ἂKumpmann 2007: 34ἃ. Es 

ließe sich auch argumentieren, dass die Eigentümer größerer Kapitalmengen bereits seit jeher 

so etwas wie ein Grundeinkommen als Rendite bekommen ἂGubitzer & Heintel 1998; Kreutz 

2007: 64ἃ. Zur Einschätzung der Finanzierbarkeit muss jedoch insbesondere die Pluralität und 

substantielle Divergenz verschiedener Grundeinkommensmodelle thematisiert werden (siehe 

3.2). Weitere Zweifel am Grundeinkommen leiten sich aus Überlegungen zum Eigentum und 

zum Wesen des Menschen her ἂAlexander 2016: 216ἃ; es besteht die Annahme, dass bei er-

folgter Existenzsicherung Menschen untätig werden könnten ἂBlaschke 2010a: 40 f.ἃ. Dieses 

Narrativ zieht sich durch die Historie und ist in fast allen politischen und philosophischen 

Strömungen hegemonial. 

Der Aufstieg der Idee des Grundeinkommens hat insbesondere mit der Krise und Zukunft des 

Sozialstaats zu tun ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 11 f.ἃ. Daran knüpfen unterschiedliche 

Grundeinkommensnarrative an (siehe 3.3). Diese sind oft widersprüchlich und stark von dem 

jeweils zugrundeliegenden BGE-Modell sowie den erwarteten gesellschaftlichen Veränderun-

gen und dem je zugrunde liegenden Menschenbild abhängig. Durch die technische Entwicklung 

und Neoliberalisierung kommt es zu einer zunehmenden Entkopplung von Einkommen und 

Arbeit ἂGubitzer & Heintel 1998ἃ. Man kann Grundeinkommen als Ende dieser Kopplung ς 

innerhalb eines erweiterten Arbeits- bzw. Tätigkeitsbegriffs, aber auch als erstmalig erfolgende 

Kopplung verstehen ἂebd.ἃ. 

Das Grundeinkommen wird mit der Verbesserung der sozialen Sicherheit, der Bekämpfung von 

Armut und Ausgrenzung ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 64 f.ἃ und der Ermöglichung von 

gesellschaftlicher Teilhabe und eines menschenwürdigen Lebens in Verbindung gebracht 

ἂBlaschke 2010a: 61ἃ. Zudem schade materielle Ungleichheit Gesellschaften ἂAlexander 2016: 

217ἃ. Ihm zugrunde liegen verschiedene Gerechtigkeitsideale, so das der Chancengleichheit 

ἂBlaschke 2010a: 50ἃ oder von Verteilungsgerechtigkeit als Anteil gesellschaftlicher oder natür-

licher Produktivität, historisch schon bei Thomas Paine und Thomas Spence (siehe 3.1). Gleich-

zeitig könne ein Grundeinkommen auch zur ErmöglichunƎ ŘŜǎ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ αbƻǊƳŀƭōe-

ǘǊƛŜōǎά dienen und dahingehend kritisiert oder befürwortet werden ἂebd.: 230ἃ. Die diskutier-

ten Vor- und Nachteile sind divers und stehen in direktem Zusammenhang mit Diskursen um 

imperiale und solidarische Lebensweisen (siehe Kapitel 4). 
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Grundsätzlich wird das Grundeinkommen mit den Idealen von Freiheit und Gleichheit in Ver-

bindung gebracht ἂSchachtschneider 2014: 9ἃ. Insbesondere Aufgrund der Diversität von 

Grundeinkommensnarrativen und der politischen und philosophischen Unterschiedlichkeit der 

zugeordneten Autor*innen sind folgende Fragen entscheidend, die in den nächsten Kapiteln 

erörtert werden sollen: 

α²ŜƭŎƘŜ DǊǸƴŘŜ ƘŀōŜƴ ŘƛŜ ǳƴǘŜǊǎŎƘƛŜŘƭƛŎƘŜƴ tǊƻǘŀƎƻƴƛǎǘƛƴƴŜƴΣ ǎƛŎƘ ŦǸǊ Ŝƛƴ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ 
oder grundeinkommensähnliche Transfers auszusprechen? Wie soll das Grundeinkommen  
konkret ausgestaltet sein? Welche Ziele werden mit dem Grundeinkommen verfolgt und in 
ǿŜƭŎƘŜƴ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘǎǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŅƴƎŜƴ ǎǘŜƘǘ Řŀǎ ƧŜǿŜƛƭƛƎŜ YƻƴȊŜǇǘΚά ἂBlaschke 
2010a: 16 f.ἃ. 

 

3.1 Der Begriff des Grundeinkommens und seine Historie 

Auch wenn der Grundeinkommensdiskurs erst in den letzten Jahren wesentlich an Popularität 

gewonnen hat (siehe Abbildung 4), liegt ihm eine jahrhundertelange Geschichte zugrunde 

ἂBlaschke 2010a: 14ἃ. Ursprünge lassen sich im Werk αUtopiaά von Thomas Morus finden, bei 

dem unter anderem eine Einkommensgarantie als Mittel gegen Kriminalität genannt wird 

ἂebd.: 26ἃ. In den frühen Modellen und hegemonial bis in heutige Zeit besteht der Gedanke, 

dass die Einkommensgarantie an Bedingungen geknüpft werden sollte, also Arbeit bzw. Tätig-

keit als Gegenleistung verlangen sollte, so auch bei Johannes Ludovicus Vivs ἂVanderborght & 

Van Parijs 2005: 16ἃ. Die Armengesetzgebung in Europa nahm in Schottland Ende des 16. Jahr-

hunderts ihren Ursprung; dabei ging es um materielle Existenzsicherung und war verbunden 

mit der Schaffung von Arbeitshäusern ἂebd.ἃ. Auch das wesentlich weitreichendere Bis-

marckΨsche Sozialversicherungssystem, welches vorrangig zur Zurückdrängung der Arbei-

ter*innenbewegung eingeführt wurde, war strikt an Erwerbsarbeit gebunden ἂebd.: 18ἃ ς in 

den Grundzügen existiert es bis heute in vielen Ländern fort. Ergänzend wurden erstmals staat-

liche Sozialhilfesysteme ab Mitte des 20. Jahrhunderts in Europa eingerichtet, bei denen die 

familiäre Situation, die Bedürftigkeit und die Arbeitsbereitschaft ausschlaggebend waren ἂebd.: 

18-20ἃ. Thomas Paine, ein Frühsozialist und Akteur der amerikanischen Unabhängigkeitsbewe-

gung ἂBlaschke 2010a: 24ἃ hat 1796 aus humanistischen Gerechtigkeitserwägungen die Idee 

eines einmaligen Geldbetrags, der an alle Menschen bei Eintritt ins Erwachsenenalter ausge-

zahlt wird, ins Spiel gebracht ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 21; Blaschke 2010a: 25 ff.ἃ. 

Diese Idee wurde von mehreren aufgegriffen, so auch von Thomas Spence, der jedoch weiter-

gehend eine Auszahlung des gesellschaftlichen monetären Überschusses an alle Mitglieder der 

Gesellschaft forderte ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 23; Blaschke 2010a: 52ἃ. Aufgrund 

seiner Herleitung einer Bodenrente aus dem Besitztum aller Menschen an der Erde könnte 

Spence auch als Vorreiter für das ökologische Grundeinkommen gesehen werden 

ἂSchachtschneider 2014: 45ἃ. Der utopische Sozialist Charles Fourier fordert 1836 die Ausgabe 

von Sachleistungen an Arme als Ausgleich für die ihnen historisch verloren gegangene Allmen-

de ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 23 f.ἃ. Joseph Charlier denkt diesen Vorschlag weiter in 

Form eines garantierten aƛƴŘŜǎǘŜƛƴƪƻƳƳŜƴǎ ŀƭǎ α.ƻŘŜƴŘƛǾƛŘŜƴŘŜά ἂebd.: 24 f.; Blaschke 

2010a: 148ἃ. Eine erstmals weitreichende gesellschaftliche Debatte um das Grundeinkommen 

kommt mit der VeröffentlichǳƴƎ Ǿƻƴ .ŜǊǘǊŀƴŘ wǳǎǎŜƭǎ αRoads to Freedomά im Jahre 1919 auf, 
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in dem eine bedingungslose Existenzsicherung gefordert wird ἂVanderborght & Van Parijs 

2005: 26ἃ. Dennis und Mabel Milner fordern ebenfalls ein existenzsicherndes Grundeinkom-

men, welches wöchentlich ausgezahlt und an das BIP gebunden sein solle ἂebd.ἃ. Clifford H. 

Douglas schlägt die Einführung einer Nationaldividende zur Steigerung des niedrigen Nach-

kriegskonsums in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg vor ἂebd.: 26 f.ἃ. Jan Tinbergen und 

George D.H. Cole bringen den Begriff des Grundeinkommens auf Niederländisch (baisinkomen) 

und Englisch (basic income) in den Diskurs ein ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 27ἃ. 1962 hat 

Milton Friedman, einer der Vordenker des Neoliberalismus, ǎŜƛƴŜ {ŎƘǊƛŦǘ αCapitalism and Free-

domά veröffentlicht, in der er, sich auf Augustin Cournot beziehend, die Forderung nach einer 

Negativsteuer aufstellt ἂebd.: 28 f.; Blaschke 2010a: 225ἃ, die einem Grundeinkommen ent-

spricht (siehe 3.2) und mit einer Abschaffung anderer sozialer Sicherungssysteme einhergehen 

soll ἂebd.: 227ἃ. Robert Theobald schließt 1963 an Clifford H. Douglas an, indem er für ein BGE 

zur Konsumsteigerung plädiert und sich dabei insbesondere auf die technische Entwicklung 

bezieht: die Automatisierung der Produktionsprozesse mache Erwerbsarbeit langfristig über-

flüssig ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 29ἃ. Im Unterschied zu Milton Friedman geht die For-

derung von James Tobin nach der Einrichtung eines BGE nicht mit der Idee der Abschaffung 

und Verknappung des Systems sozialer Transferleistungen zugunsten eines BGE einher, son-

dern es geht in erster Linie um die Verbesserung der Situation der armen Bevölkerung ἂebd.: 

29 f.ἃ. Der von Tobin vorgeschlagene demogrant wird sogar1972 in das Wahlprogramm des 

US-Amerikanischen Präsidentschaftskandidaten George McGovern aufgenommen, der aller-

dings gegen den republikanischen Gegenkandidaten Richard Nixon verlor. Dessen Regierung 

sah jedoch ebenfalls die Einführung eines Grundeinkommens in Form einer Negativsteuer vor, 

was allerdings vor dem Senat scheiterte ἂebd.: 30 f.ἃ. 

Ab den 1970er Jahren entwickelte sich eine neue Debatte um das Grundeinkommen, die Zu-

lauf aus den diversen kritischen Debatten der Zeit erhielt ἂebd.: 31ἃ. In den Niederlanden wur-

de erstmals die Forderung nach einem Grundeinkommen in das Programm einer politischen 

Partei aufgenommen, danach auch in anderen europäischen Ländern, insbesondere in grünen 

und linksliberalen Parteien ἂebd.: 105 ff.ἃ. Es fand jedoch in fast allen Parteien Anklang und 

löste Kontroversen aus, wobei es besonders bei konservativen und sozialdemokratischen Par-

teien und deren Wählerschaft eher auf Ablehnung stieß. Der Diskurs um das Grundeinkommen 

wurde auch von vielen christlichen Organisationen gefördert ἂebd.: 113ἃ. Aufgegriffen wurde 

das Thema schließlich auch von NGOs, der Erwerbslosenbewegung ἂBlaschke 2010a: 14ἃ, in 

wissenschaftlichen Beiräten, in sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Texten und nicht 

zuletzt im Nachhaltigkeitsdiskurs, insbesondere in der Degrowth-Bewegung ἂAlexander 2016: 

217ἃ. Unabhängig von den Grundeinkommensdiskursen wurde 1976 das weltweit einzige lang-

jährige dauerhafte BGE eingerichtet, nämlich der Alaska Permanent Fund, der ein Spekulati-

onsfond aus einem Teil der Ölgewinne des Bundesstaats darstellt (siehe 3.4.1). 

Der französische Philosoph Jean-Marc Ferry präsentierte die Möglichkeit, das Grundeinkom-

men als Teil einer europäischen Staatsbürgerschaft aufzunehmen ἂVanderborght & Van Parijs 

2005: 33ἃ. Der Zusammenhang des BGE mit dem Ideal der Ermöglichung einer Tätigkeitsgesell-

schaft wurde von Yoland Bresson gezeigt ἂebd.ἃ. 1986 wurde das Basic Income Earth Network 
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(BIEN) zunächst als Basic Income European Network gegründet ἂVanderborght & Van Parijs 

2005: 34; Blaschke 2010a: 14ἃΣ нллп ŘŜǎǎŜƴ ŘŜǳǘǎŎƘŜǊ !ōƭŜƎŜǊ αbŜǘȊǿŜǊƪ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά 

ἂebd.: 15ἃ. Die Gründung kann im Zusammenhang mit dem damaligen Inkrafttreten der Hartz-

Gesetzgebung gesehen werden, in dessen Antagonismus das BGE verstanden worden ist 

ἂBischoff 2007: 18ἃ. Ebenfalls 2004 ist die Einführung eines Grundeinkommens für alle Brasilia-

ner per Gesetz beschlossen worden, das jedoch zunächst nur für die Bedürftigsten gedacht ist 

und dessen Ausdehnung vom Finanzhaushalt abhängig gemacht werden kann ἂVanderborght 

& Van Parijs 2005: 11ἃΦ нлмп ǿǳǊŘŜ αaŜƛƴ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά ƎŜƎǊǸƴŘŜǘΣ Řŀǎ ǇŜǊ Croudfun-

ding ein BGE von tausend Euro pro Monat verlost. 201 trat die Ein-Themen-tŀǊǘŜƛ α.ǸƴŘƴƛǎ 

DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά ƛƴ 5ŜǳǘǎŎƘƭŀƴŘ erstmals zur Wahl an. Ebenfalls 2016 scheiterte die Volks-

abstimmung zur Einführung eines existenz- und teilhabesichernden Grundeinkommens in der 

Schweiz, löste jedoch erhebliche internationale gesellschaftliche Diskussionen aus. Das für 

2019 geplante Grundeinkommensexperiment in einem Schweizer Dorf scheiterte an der Finan-

zierung per Crowdfunding. Hinzu kommen eine Reihe bereits erfolgter oder noch laufender 

Grundeinkommensexperimente weltweit. Diese werden in 3.4.1 dargestellt. Ab ca. 2016 treten 

auch immer mehr Persönlichkeiten des Informations- bzw. Plattformkapitalismus, insbesonde-

re aus dem Silicon Valley, für das BGE ein ἂLobe 2016ἃ. Unter ihnen befinden sich unter ande-

rem Tim Draper, Marc Andreessen, Peter Diamandis, Mark Zuckerberg, Tim Berners-Lee und 

Elon Musk. 
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Abbildung 4: Zeitstrahl mit Daten zum Grundeinkommensdiskurs. Eigene Darstellung; der Zeitstrahl ist 
nicht linear skaliert. In Grün werden jeweils Vorschläge von Theoretiker*innen des Grundeinkommens-
diskurses genannt; in Rot werden Grundeinkommensumsetzungen, Vorschläge in dieser Richtung sowie 
andere Ereignisse aufgeführt, die im Zusammenhang mit Entwicklungen der Sozialsysteme stehen. 

 

Neben den bereits genannten Persönlichkeiten treten oder traten auch viele weitere für den 

Grundeinkommensgedanken ein. Zu ihnen gehör(t)en unter anderem: der Anarchist Pjotr Kro-

potkin, der Bürgerrechtler Martin Luther King, der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph Erich 

Fromm ἂFromm 1999 [1966]ἃ, der Sozialphilosoph André Gorz ἂBlaschke 2017c: 105ἃ, der Sozi-

ologe Claus Offe, der Philosoph Jürgen Habermas ἂSchachtschneider 2014: 69ἃ, der Operaist 
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Antonio Negri, der Wirtschaftswissenschaftler und ehemalige Finanzminister Griechenlands 

Yanis Varoufakis, der Soziologe Erik Olin Wright, die Wirtschaftswissenschaftlerin Adelheid 

Biesecker, der liberale Soziologe Ralf Dahrendorf, der Soziologe Hartmut Rosa und der Präsi-

dent der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker, der für ein europäisches Grundein-

kommen eintritt ἂWerner et al. 2010: 126ἃ. 

 

3.2 Modelle des bedingungslosen Grundeinkommens 

Im gleichen Maße wie sich die historischen und gegenwärtigen Protagonist*innen des Grund-

einkommensgedankens (siehe 3.1) und die von ihnen diskutierten Narrative (siehe 3.3) unter-

scheiden, existiert auch eine Vielzahl an Grundeinkommensmodellen, die sich untereinander 

hinsichtlich ihrer Bedingungen und diskutierten gesellschaftlichen Wirkungen mehr unter-

scheiden als einzelne Grundeinkommensmodelle im Vergleich mit anderen gesellschaftspoliti-

schen Vorschlägen, wie veränderten Grundsicherungssystemen oder grundsätzlicheren Alter-

nativen (siehe Kapitel 5). 

Ein bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) zeichnet sich im Unterschied zu Grundsiche-

rungsmodellen wesentlich durch drei Kriterien aus: 

- im Wegfallen von Bedürftigkeitsprüfung, 

- der NƛŎƘǘǎŀƴƪǘƛƻƴƛŜǊōŀǊƪŜƛǘ ŀǳŎƘ ōŜƛ α¦ƴǘŅǘƛƎƪŜƛǘά ŘŜǊ .ŜȊƛŜƘŜƴŘŜƴ, es also keinen 

Zwang zu Arbeit oder anderer Gegenleistung geben dürfe, 

- in seinem Charakter als individuellem Rechtsanspruch gegenüber dem Staat. 

Modelle, die diese Kriterien nicht erfüllen, stellen höchstens Grundeinkommensmodelle, nicht 

jedoch BGE-Modelle dar. Dazu gehören bestimmte Bürgergeldmodelle, ǎƻ ȊΦ .Φ Řŀǎ α.ǸǊƎŜǊŜƛn-

ƪƻƳƳŜƴάΣ ǿŜƭŎƘŜǎ нлмф ƛƴ LǘŀƭƛŜƴ ŜƛƴƎŜŦǸƘǊǘ ǿƻǊŘŜƴ ƛǎǘ ǳƴŘ ŜƛƴŜ ŜǊǎǘƳŀƭƛƎŜ ŦƭŅŎƘŜƴŘŜŎƪŜƴŘŜ 

existenzsichernde Sozialhilfe im Land darstellt. Diese Grundsicherung entspricht jedoch eher 

einer italienischen Version von Hartz IV, indem es mit einer Bedürftigkeitsprüfung und dem 

Zwang zur Annahme von vermittelten Erwerbsarbeitsverhältnissen einhergeht ἂBraun 2019ἃ. 

Auch die Vorstellungen von Niko Paech über ein Grundeinkommen, das im Übergang zur 

Postwachstumsökonomie behilflich sein könne ἂPaech 2013: 139ἃ, erfüllt nicht das Kriterium 

der Bedingungslosigkeit. Bei diesem soll die Auszahlung des Grundeinkommens an Bedürftig-

keit und gemeinnützige Tätigkeit gebunden sein, sodass es insgesamt einer modifizierten 

Grundsicherung entspricht. Solche Grundeinkommensmodelle werden vielfach kritisiert, unter 

anderem, da damit ehrenamtliche Tätigkeiten durch Kontrolle und Verpflichtung gerade ihren 

spezifischen Charakter verlören und damit entwertet werden würden ἂVanderborght & Van 

Parijs 2005: 121 ff.ἃ. .Ŝƛ ŀƴŘŜǊŜƴ aƻŘŜƭƭŜƴΣ ŘƛŜ ŜōŜƴŦŀƭƭǎ ǳƴǘŜǊ ŘŜǊ .ŜȊŜƛŎƘƴǳƴƎ αDǊǳƴŘŜƛn-

ƪƻƳƳŜƴά ƛƴ ŘƛŜ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ 5ƛǎƪǳǎǎƛƻƴ ŜƛƴƎŜōǊŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΣ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ǳƳ ƎŅƴȊƭƛŎƘ 

ŀƴŘŜǊŜ ǎƻȊƛŀƭǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜ YƻƴȊŜǇǘŜΣ ǎƻ ŀǳŎƘ ōŜƛƳ αǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜƴ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴάΣ Řŀǎ Ǿƻƴ 

Berlins regierendem Bürgermeister Michael Müller vertreten wird. Hierbei handelt es sich um 

die Schaffung öffentlich geförderter Erwerbsarbeitsverhältnisse auf Mindestlohnbasis ἂEubel 

2018ἃ. 

Einige Autor*innen ς und so auch Řŀǎ .L9b ōȊǿΦ ŘŜǎǎŜƴ ŘŜǳǘǎŎƘŜǊ !ōƭŜƎŜǊ αbŜǘȊǿŜǊƪ DǊǳƴd-

ŜƛƴƪƻƳƳŜƴά ς sehen als viertes Kriterium für ein BGE an, dass dieses die materielle Existenz 
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sowie die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen solle ἂNetzwerk Grundeinkommen 2008; 

Blaschke 2010a: 17ἃ. Einige weitere Autor*innen ergänzen zudem als fünftes Kriterium, dass 

das BGE für alle Menschen innerhalb eines administrativen Gebiets gelten müsse ἂebd.; Exner 

et al. 2007: 12 f.ἃ. Blaschke bezeichnet Modelle, die diese fünf Kriterien nicht erfüllen, als bes-

tenfalls partielle Grundeinkommen (PGE) ἂBlaschke 2010a: 20ἃ, andere Autor*innen differen-

zieren nicht substantiell zwischen GE und BGE ἂVanderborght & Van Parijs 2005ἃ. 

In dieser Arbeit wird eine andere Unterscheidung vorgenommen. Als BGE ς im Unterschied zu 

Grundsicherungsmodellen sowie an Bedingungen geknüpfte oder nur einigen Mitgliedern  

eines Gemeinwesens zustehenden Grundeinkommensmodellen ς wird eine soziale Transfer-

leistung bezeichƴŜǘΣ ŘƛŜ αvon einem politischen Gemeinwesen an alle seine Mitglieder indivi-

ŘǳŜƭƭΣ ƻƘƴŜ .ŜŘǸǊŦǘƛƎƪŜƛǘǎǇǊǸŦǳƴƎ ǳƴŘ ƻƘƴŜ DŜƎŜƴƭŜƛǎǘǳƴƎ ŀǳǎƎŜȊŀƘƭǘ ǿƛǊŘά ἂebd.: 37ἃ. 

Unter diese Kriterien fallen auch diverse Grundeinkommensmodelle, die nach Blaschke ledig-

lich partielle Grundeinkommen darstellen und dadurch mit einem indirekten Zwang zur Arbeit 

verbunden sind ἂBlaschke 2010a: 20 ff.ἃ. Die BGE-Modelle unterscheiden sich auch grundle-

gend hinsichtlich weiterer Bedingungen, wie z. B. der Finanzierung, der Interferenz mit ande-

ren Sozialsystemen etc. Die in unterschiedlichen Modalitäten von Modellen werden im Fol-

genden dargestellt und in Tabelle 1 folgt eine Übersicht über die finanzielle Höhe verschiede-

ner BGE-Modelle mit GS- und GE-Modellen im Vergleich. In den anschließenden Unterkapiteln 

werden aus der Vielzahl der sich daraus ergebenden Modalitäten eines BGE drei Stoßrichtun-

gen herausgearbeitet (siehe 3.2.1, 3.2.2 und 3.2.3), die in Kapitel 4 im Zusammenhang mit 

Anknüpfungspunkten für die solidarische Lebensweise betrachtet werden. 

Zunächst unterscheiden sich BGE-Modelle hinsichtlich der administrativen Ebene, auf denen 

sie umgesetzt werden sollen. Grundsätzlich ist eine Umsetzung kommunal, regional, national, 

auf Ebene eines Staatenverbunds oder global möglich ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 41 f.ἃ. 

Dabei ist davon auszugehen, dass Transfersysteme, die auf höherer administrativer Ebene 

umgesetzt werden, stabiler sind ἂebd.: 126ἃ. Gleichzeitig schränkt die hoheitliche nationale 

Gesetzgebung bei Sozialsystemen die Etablierung von solchen, wie auch kommunalen und 

regionalen Lösungen, ein und auch politisch scheinen sie schwerer umsetzbar. Demgegenüber 

gibt es jedoch auch Ansätze für die Einführung eines BGE auf europäischer Ebene ἂVan Parijs 

2013ἃ. In dieser Arbeit soll sich vornehmlich mit auf Deutschland bezogenen staatlichen 

Grundeinkommensmodellen auseinandergesetzt werden. 

Eine weitere Unterscheidung besteht grundsätzlich darin, ob das Grundeinkommen monetär 

oder materiell ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 37ἃ bzw. in Form von eingeschränkt nutzba-

ren Gutscheinen ausgegeben wird. Auch wäre es möglich, Grundeinkommen als Alternativ-

währungen ἂebd.: 38ἃ, z. B. Regional- bzw. werteinbüßenden Währungen auszuzahlen. Nicht-

monetäre Grundeinkommen leiten zur Idee der sozialen Infrastrukturen über (siehe Kapitel 5). 

Gebührenfreie Zugänge zu sozialen Gütern könnte existenz- und teilhabesichernde BGE auf 

niedrigerem monetären Niveau ermöglichen ἂBlaschke 2017bἃ. 

Grundsätzlich kann ein Grundeinkommen in der periodischen staatlichen Überweisung eines 

Geldbetrags bestehen, was teilweise mit der Notwendigkeit zur Einrichtung eines kostenfreien, 

pfändungssicheren Kontos für jede*n Beziehungsberechtigte*n gesehen wird ἂBAG Grundein-
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kommen 2016: 32ἃ. Eine weitere Möglichkeit besteht in der jährlichen Verrechnung des 

Grundeinkommens als negative Einkommenssteuer ἂExner et al. 2007: 13; Blaschke 2010a:  

23 ff; Alexander 2016: 216ἃ. In diesem Modell entspräche das BGE dem steuerlichen Grund-

freibetrag ἂKumpmann 2007: 34ἃ. Es wird davon ausgegangen, dass eine Umsetzung als nega-

tive Einkommenssteuer keine so unmittelbare Wirkung auf die Beziehenden hat, da das BGE 

hier lediglich jährlich bezogen werden kann ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 53ἃ. In den meis-

ten BGE-Modellen käme es zu einer monatlichen Zahlung. Zudem könnte ein Unterschied darin 

bestehen, dass die Einkommenssteuer bisher für Bedarfsgemeinschaften berechnet wird, wäh-

rend die meisten BGE-Modelle einen Individualbezug ermöglichen sollen. Eine Verrechnung als 

negative Einkommenssteuer ließe sich somit auch als unechtes Grundeinkommen bezeichnen 

ἂBlaschke 2010a: 23ἃ. 

Vorschläge über die finanzielle Höhe eines BGE divergieren erheblich. Hinzu kommt, dass BGE 

meist mit der Auflösung diverser alternativer sozialer Sicherungssysteme einhergehen sollen, 

sodass sich für Erwerbslose die finanzielle Situation bei Einführung eines BGE auch verschlech-

tern könnte. Die deutsche Sozialhilfe sieht grundsätzlich nicht nur die Deckung des materiellen 

Existenzminimums jedes anspruchsberechtigten Menschen an Nahrung, Kleidung, Wohnung 

usw. vor, sondern soll auch gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen ἂLenze 2010ἃ. Ob mit den 

aktuellen Sozialhilfesätzen in Deutschland tatsächlich gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht 

wird, wird von einige Autor*innen allerdings infrage gestellt ἂBlaschke 2017bἃ und alternative 

Bedarfshöhen werden vorgestellt. So ergebe sich auf Grundlage von Armutsrisikogrenzen, dem 

repräsentativen gesellschaftlichen Warenkorb, der Pfändungsfreigrenze, der Selbstbehalte bei 

Unterhaltsverpflichtungen, bei Mindesteinkommensbefragungen und Rückzahlungsbefreiung 

für die finanzielle Förderung nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) ein Min-

destnettobetrag von 975 ἂBlaschke 2010b: 307 ff.ἃ bzw. 1076 bis 1145 Euro ἂBlaschke 2017bἃ, 

der als Minimum der gesellschaftlichen Existenz- und Teilhabesicherung gesehen werden kann. 

Blaschke bezeichnet BGE-Modelle, die mit einer niedrigeren Zahlung einhergehen als partielle 

Grundeinkommen ἂBlaschke 2010a: 20 ff; Blaschke 2010b: 315 f.ἃ, die zwar keinen direkten 

Zwang zur Lohnarbeit mit einhergehender Sanktionierung bei Nichtbemühen um einen Lohn-

arbeitsplatz aufweisen, jedoch diesen Zwang indirekt aufrechterhalten, da ohne Erwerbsarbeit 

die materielle Existenz und Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe gefährdet sind. 

Die vorgeschlagenen BGE-Modelle, die jedoch unterschiedlich bezüglich der Substituierung 

anderer nationaler Systeme von sozialer Sicherung verfahren, reichen von 200 bis 1500 Euro, 

divergieren also erheblich (siehe Tabelle 1). Die Mehrzahl der BGE-Modelle liegt jedoch im 

Bereich von 600 bis ca. 1100 Euro inklusive Wohnkostenzuschlag. In den meisten Modellen ist 

ein niedrigerer Betrag für Minderjährige vorgesehen, oft im Bereich von der Hälfte des Betrags 

für Erwachsene. Des Weiteren ist in der Regel vorgesehen, dass Kranken- und Pflegeversiche-

rung für alle BGE-Berechtigten ohne Erwerbseinkommen kostenlos sind. 

Angesichts von Inflation und der durch Grundeinkommen ermöglichten erweiterten 

Wertabschöpfung (z. B. bei Mieten) ist auch die Frage relevant, wie mit schwankenden Preisen 

umgegangen werden soll bzw. an welche gesellschaftlichen Werte ein BGE gekoppelt werden 

soll. Nicht nur die verbesserte finanzielle Situation einer großen Konsument*innengruppe 
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ἂBlaschke 2010b: 321ἃ, sondern auch die Effekte, die Veränderungen des Steuersystems mit 

sich mitbringen, können weitreichende Wirkungen auf die finanzielle Basis des BGE haben. So 

führt die Einführung einer Finanztransaktionssteuer zu einer Abnahme der Finanztransaktio-

nen. Eine hauptsächliche Besteuerung von Wohlhabenden könnte den Wirtschaftsstandort 

stark unattraktiv machen ἂGehrig 2013: 57ἃ. Auf der anderen Seite könnten andere notwendi-

ge gesellschaftliche Ausgaben für das Gesundheitssystem oder aufgrund von abnehmender 

Kriminalität zurückgehen ἂBlaschke 2010b: 321ἃ. Wird die Höhe des BGE an das BIP gekoppelt, 

könnte das BGE, insbesondere bei einer Rahmung durch Degrowth-befördernde Politiken, 

auch zurückgehen, was aber womöglich durch andere nicht-monetäre Güter und sich wan-

delnde Bedürfnisse kompensiert werden könnte ἂSchachtschneider 2017: 200 f.ἃ. 

Zur dynamischen Modifikation der BGE-Höhe wären z. B. auch die gleichen Indizes wie zur 

Ermittlung der existenz- und teilhabesichernden Höhe verwendbar. Ein BGE-Betrag könne da-

her nicht statisch festgelegt werden, sondern müsse dynamisch auf sich verändernde Preise 

reagieren können ἂBlaschke 2010b: 316ἃ. 

Weiterhin wird die schrittweise Einführung ἂExner et al. 2007: 16; Kumpmann 2007: 36ἃ bzw. 

ein dynamisch ansteigendes BGE ἂSchachtschneider 2017: 207; Alexander 2016: 216ἃ vorge-

schlagen, da die abrupte Umsetzung eines BGE unberechenbar und möglicherweise gefährlich 

sei ἂSchachtschneider 2014: 140; Schachtschneider 2017: 206ἃ. Zur Umsetzung partieller, aber 

steigender BGE ōƛŜǘŜǘ ǎƛŎƘ ƛƴǎōŜǎƻƴŘŜǊŜ Řŀǎ αmƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά όǎƛŜƘŜ 3.2.3) an. 

Es stellt sich also insgesamt die Frage, wie zu einer Grundeinkommensgesellschaft übergeleitet 

werden kann. Dabei ist davon auszugehen, dass nicht-existenzsichernde BGE politisch eher 

durchsetzbar sind ἂebd.: 207ἃ. 

Eine weitere Unterscheidung verschiedener BGE-Modelle kann anhand der Frage vorgenom-

men werden, wer BGE-berechtigt ist. Der volle BGE-Satz ist in den meisten Modellen nur für 

Erwachsene, in einigen ab 16 Jahren vorgesehen, für Kinder in der Regel ein anteiliger Betrag. 

Dabei stellt sich die Frage, welche rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit eine 

BGE-Berechtigung besteht. Viele Modelle knüpfen die Berechtigung an die Staatsbürgerschaft 

bzw. an Bürgerrechte, sodass auch Insassen von Strafvollzugsanstalten ausgeschlossen werden 

könnten ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 46 f.ἃ. Andere Modelle legen (zusätzlich) eine  

Mindest(haupt)wohnsitzdauer oder eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung fest, teilweise 

mit der Bedingung, dass diese schon mehrere Jahre bestehen muss. Bedingungslosigkeit auch 

in diesem Bereich würde mit der Auszahlung an alle Menschen im Hoheitsbereich ἂExner et al. 

2007: 12 f.ἃ bzw. an alle, die in einem Land leben ἂAlexander 2016: 215ἃ, einhergehen. 

Mit Blick auf die gesellschaftliche Wirkung eines BGE sind nicht nur die Auszahlungshöhe und  

-modalitäten relevant, sondern vor allem auch, wie das BGE finanziert werden soll. Die Vor-

schläge dazu divergieren quasi entlang des gesamten Steuersystems. Vorgeschlagen wird dabei 

einerseits die Modifikation bestehender Steuern, andererseits die Einführung gänzlich neuer 

Steuern. 

Zu ersterem gehört die Finanzierung über (veränderte) Einkommenssteuern (Reichensteuer bis 

zu Spitzensteuersatz von 100 %, Einheitssteuer/Flat Tax, Abschaffung der steuerlichen Absetz-

barkeit von Werbungskosten, veränderte Steuerfreibeträge), Kapital- und Zinsertragssteuer, 
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Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Unternehmenssteuer, Mehrwertsteuer (bis hin zur Ab-

schaffung aller anderen Steuern), Ökosteuer, Wiedereinführung der Vermögenssteuer und 

Börsenumsatzsteuer. Des Weiteren vorgeschlagen werden die Einführung von Primärenergies-

teuer, Kapitalexportsteuer, Sachkapitalsteuer, Finanztransaktionssteuer, Luxusumsatzsteuer, 

Wertschöpfungsabgabe bzw. Sozialdividende oder Steuern auf natürlich Ressourcen 

ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 42 ff.; Kumpmann 2007: 33; Blaschke 2010b: 336 ff.; 

Schachtschneider 2017: 198ἃ. Zudem wird ein Teil des Finanzierungsbedarfs durch den Wegfall 

von bestimmten Sozialleistungen wie Kindergeld, BAföG, Grundsicherung und Bundeszuschüs-

se zu Kranken- und Rentenversicherung ἂBlaschke 2010b: 320 f.ἃ, die durch das BGE ersetzt 

werden ἂAlexander 2016: 215ἃ, gedeckt. Einige Modelle gehen mit einer grundsätzlichen Ab-

schaffung von Sozialversicherungssystemen einher, teils ohne dass diese durch das BGE mone-

tär kompensiert werden. Auch ein Bundeszuschuss kann einen Teil der Kosten decken. 

Weitere Unterschiede der BGE-Modelle bestehen in den angestrebten Veränderungen der 

politischen Rahmenbedingungen. So wird die Beibehaltung, Abschaffung oder Erhöhung von 

Mindestlöhnen, eine Arbeitszeitverkürzung über eine Senkung der Normalarbeitszeit, Verge-

sellschaftung der Produktion, der Ausbau von Infrastrukturen, Einführung von Bürgerversiche-

rungen, frauenpolitische Maßnahmen, Abschaffung des Kündigungsschutzes, Abschaffung von 

Flächentarifen, öffentlich geförderte Beschäftigung und eine Veränderung oder Abschaffung 

anderer Sozialversicherungssysteme diskutiert. Ein weiteres Thema ist die Anerkennung oder 

Abschaffung von Zahlungen bei Sonderbedarfen. 

Entsprechend der stark unterschiedlichen Modelle unterscheidet sich der jeweilige berechnete 

Finanzbedarf erheblich. Dieser liegt in den meisten Modellen zwischen ca. 400 und 800 Milli-

arden Euro. Beim Modell von Thomas Straubhaar, das mit der Abschaffung von Sozialleistun-

gen einhergeht, könnten jedoch auch bis zu 39 Milliarden Euro frei werden ἂBlaschke 2010b: 

341ἃ. 

Die zwei entscheidenden Faktoren für die Bedingungslosigkeit des BGE bestehen in der nicht 

vorhandenen Einforderung von Gegenleistungen und der nicht erfolgenden Bedürftigkeitsprü-

fung ἂBlaschke 2010a: 21ἃ. Grundeinkommens- wie Grundsicherungsmodelle können mit der 

Forderung nach sozialem Engagement verbunden sein ἂAlexander 2016: 216ἃ bzw. der Pflicht 

zur Arbeitssuche ἂBlaschke 2010a: 22ἃ oder zu gemeinnütziger Tätigkeit. 

.Ŝƛ DǊǳƴŘǎƛŎƘŜǊǳƴƎŜƴ ōŜǎǘŜƘŜ ŀƭǎƻ ŘƛŜ α±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎ ŘŜǎ [ŜƛǎǘǳƴƎǎŜƳǇŦŅƴƎŜǊǎΣ ǎƛŎƘ ŦǸǊ ŘŜƴ 

!ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘ ǾŜǊŦǸƎōŀǊ Ȋǳ ƘŀƭǘŜƴά ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 59ἃ. Hier könnte argu-

mentiert werden, dass bei bestimmten Anforderungen bereits eher von Grundsicherung zu 

sprechen ist bzw. von Übergangsformen zwischen Grundeinkommen und Grundsicherung. 

αDǊǳƴŘǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ōƭŜƛōǘ ŜƴƎ ŀƴ 9ǊǿŜǊōǎŀǊōŜƛǘ ƎŜƪƻǇǇŜƭǘ ǳƴŘ !ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘǇƻƭƛǘƛƪ Ŝƛƴ ǊŜƭŜǾŀƴǘŜǎ 

Politikfeld, um möglichst alle erwerbsfähigen tŜǊǎƻƴŜƴ ƛƴ ŘŜƴ !ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘ ŜƛƴȊǳƎƭƛŜŘŜǊƴά 

ἂGubitzer & Heintel 1998ἃ. 

Einige Grundeinkommensmodelle erlauben somit, wie auch die Grundsicherungssysteme, die 

{ŀƴƪǘƛƻƴƛŜǊǳƴƎ ǳƴŘ ŘŀƳƛǘ YǸǊȊǳƴƎ ŘŜǊ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜƴ aƛǘǘŜƭΦ α5ŀȊǳ ƎŜƘǀǊǘ ŀǳŎƘΣ Řŀǎǎ {ŀƴƪǘƛƻƴŜƴΣ 

die den Menschen Nahrung, Kleidung und Unterkunft entziehen und sie aus dem sozialen Le-

ōŜƴ ŀǳǎǎŎƘƭƛŜǖŜƴ ƎŜƎŜƴ Řŀǎ ƳŜƴǎŎƘŜƴǊŜŎƘǘƭƛŎƘŜ ±ŜǊōƻǘ Ǿƻƴ ½ǿŀƴƎǎŀǊōŜƛǘ ǾŜǊǎǘƻǖŜƴά 
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ἂBlaschke 2010a: 22ἃ. Unter bestimmten Umständen, nämlich als Grundsicherung im Alter und 

in besonderen Lebenslagen, ist Sozialhilfe auch sanktionsfrei ἂGehrig 2013: 56ἃ. 

 

Tabelle 1: Vergleich von Sozialtransfermodellen. Enthalten sind Grundsicherungs- und Grundeinkom-
mensmodelle ἂBlaschke 2010b; Blaschke 2017aἃ. Varianten, in denen die Grundeinkommenshöhe nicht 
genau bestimmt oder unklar ist, wurden herausgenommen. Die Auszahlungshöhe für Sozialhilfe wurde 
erneuert ἂBruckmeier et al. 2018: 21ἃΣ Řŀǎ aƻŘŜƭƭ ŘŜǊ α9ǳǊƻ-5ƛǾƛŘŜƴŘŜά ἂVan Parijs 2013ἃ wurde er-
gänzt. Aufgrund der sehr unterschiedlichen Aussagen von Thomas Straubhaar bezüglich der Höhe des 
BGE, wurde mittels einer Aussage von 2016 eine Tendenz bestimmt ἂEisenring & Straubhaar 2016ἃ. Die 
Nettoauszahlungshöhe in Euro umfasst einen Zuschlag für Wohnungskosten, sofern dieser vorgesehen 
bzw. angegeben ist. Eine detailliertere Darstellung der Modelle, die unter anderem die Finanzierungs-
modalitäten und die vorgeschlagene politische Rahmung umfasst, findet sich bei Ronald Blaschke 
ἂBlaschke 2017aἃ. 

Name (Organisation/Person) Jahr Euro Bemerkungen 

Sozialhilfe bzw. Grundsicherung für 
Arbeitssuchende 

2019 765 Bedürftigkeitsprüfung; Sanktionen bei 
!ōƭŜƘƴǳƴƎ αȊǳƳǳǘōŀǊŜǊά 9ǊǿŜǊōǎŀǊbeit; 
Durchschnitt für alleinstehende Person; 
ŜƴǘƘŅƭǘ опн ϵ YƻǎǘŜƴ ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊƪǳƴŦǘ 
(Durchschnitt) 

Grundsicherung (Michael Opielka) 2005 640 Bedürftigkeitsprüfung; Hälfte als Darle-
hen; zusätzlich Wohngeld 

Mindestsicherung (Die Linke) 2017 1050 Bedürftigkeitsprüfung 

Bürgergeld (Joachim Mitschke) 2004 375 {ŀƴƪǘƛƻƴŜƴ ōŜƛ !ōƭŜƘƴǳƴƎ αȊǳƳǳǘōŀǊŜǊά 
Erwerbsarbeit; zusätzlich Wohngeld 

Liberales Bürgergeld (FDP) 2009 662 Sanktionen ōŜƛ !ōƭŜƘƴǳƴƎ αȊǳƳǳǘōŀǊŜǊά 
Erwerbsarbeit; evtl. Wohnkostenzuschlag 

Euro-Dividende (Philippe van Parijs) 2013 200 jede*r EU-Bürger*in 

Solidarisches Bürgergeld (Dieter 
Althaus) 

2010 400 evtl. Wohnkostenzuschlag 

Grüne Grundsicherung (Manuel 
Emmler/Thomas Poreski) 

2006/ 
2008 

500 zusätzlich Wohngeld 

Grundeinkommen (Thomas Straub-
haar) 

2017 ca. 
625 

 

Grundeinkommen (Götz Wer-
ner/Benediktus Hardorp) 

2010/ 
2017 

600/ 
1500 

soll ansteigen und Sozialversicherungen 
substituieren; stückweises Abschaffen 
aller Steuern außer Konsumsteuer 

Garantiertes Grundeinkommen (Ka-
tholische Arbeitnehmer-Bewegung) 

2007/ 
2011 

670/ 
845 

zusätzlich Wohngeld 

Grundeinkommen (Bund der Deut-
schen Katholischen Jugend) 

2003/ 
2007 

mind. 
800 

 

Solidarisches Grundeinkommen (SPD 
Rhein-Erft) 

2010 800  

Grundeinkommen (Naturfreunde-
jugend) 

2009 800-
1000 

 

Solidarisches Grundeinkommen 
(Mitglieder der Piratenpartei) 

2012 900 ŜƴǘƘŅƭǘ осл ϵ ²ƻƘƴƪƻǎǘŜƴǇŀǳǎŎƘŀƭŜ 

Emanzipatorisches Grundeinkom-
men (BAG Grundeinkommen von Die 
Linke) 

2014 1080 zusätzlich erweitertes Wohngeld 

Existenzgeld (Bundesarbeitsgemein-
schaft der Sozialhilfeempfänger-
Initiativen) 

2008 1060  

Grundeinkommen (Matthias Dilthey) 2008 1100  

Grundeinkommen (Robert Carls) 2016 1110  

Grundeinkommen (Attac, AG Genug 
für alle) 

2010/ 
2012 

1140  
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Tabelle 1 stellt eine Reihe von Grundsicherungs-, Grundeinkommens- und BGE-Modellen dar, 

wobei aus dieser Tabelle nicht die geplante Finanzierung hervorgeht. Diese wird ausführlich 

von Blaschke dargestellt ἂBlaschke 2017aἃ. Eine gesellschaftspolitische Einordnung der ver-

schiedenen Finanzierungsmöglichkeiten wird in 3.2.1 und 3.2.2 vorgenommen. Es wird ersicht-

lich, dass Modelle für soziale Sicherungssysteme auch zwischen politisch nahestehenden Au-

tor*innen und Gruppen erheblich divergieren können und sich andererseits scheinbar gänzlich 

unterschiedliche Modelle, wie GS und BGE, inhaltlich näher stehen können als verschiedene 

BGE-Modelle. Am deutlichsten ist das bezüglich der Forderungen und Diskussionen innerhalb 

der Partei Die Linke, die parteiprogrammatisch eine sanktionsfreie Grundsicherung einführen 

will, die einem existenz- und teilhabesichernden BGE für Bedürftige entspricht, in der jedoch 

ein großer Teil der Partei auch für die Einführung eines BGE eintritt.  

Grundsätzlich kann zwischen neoliberalen und emanzipativen BGE-Modellen ἂBlaschke 2010a: 

230-234, 245-248ἃ bzw. rechten und linken BGE ἂKreutz 2007: 62ἃ unterschieden werden. Da 

eine Umsetzung eines einzelnen Modells durch die vorhandenen politischen Institutionen sehr 

unwahrscheinlich ist, sondern Grundeinkommenspolitiken Teil von gesellschaftlichen Aushand-

lungsprozessen darstellen und entsprechenden Anpassungen unterliegen werden, werden 

verschiedene mögliche Ausführungen und Bedingungen von BGE in den folgenden Kapiteln 

eher typisierend unterschieden. Es wird zwischen solidarisch-emanzipativen und neoliberalen 

aƻŘŜƭƭŜƴ ŘƛŦŦŜǊŜƴȊƛŜǊǘ ǳƴŘ ŀǳŦ ŘƛŜ LŘŜŜ ŘŜǎ αǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴǎά ŜƛƴƎŜƎŀƴƎŜƴΦ 

 

3.2.1 Solidarisch-emanzipatorische Grundeinkommensmodelle 

Wie in 3.1 und 3.2 dargestellt, ist das Grundeinkommen eine politische Idee, die sich quer zu 

einer Vielzahl an politischen Spektren erstreckt. Gleichzeitig sind stark divergierende Gesell-

schaftsbilder und Umsetzungsvorschläge damit verbunden. In diesem Abschnitt geht es um 

solche Vorschläge, denen ein solidarisches Gesellschaftsverständnis zugrunde liegt und die 

eine emanzipative Gesellschaftstransformation hin zu anti- oder weniger kapitalistischen Ver-

hältnissen ermöglichen bzw. unterstützen sollen ἂSpannagel 2015ἃ. 

α9ƛƴ ŜȄƛǎǘŜƴȊǎƛŎƘŜǊƴŘŜǎΣ ŜƳŀƴȊƛǇŀǘƻǊƛǎŎƘŜǎ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ƪǀƴƴǘŜ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ CƻǊƳŜƴ ŘŜǎ 
Wirtschaftens, der Produktion, der Dienstleistungen, des Tausches und des Konsums stützen 
ǳƴŘ ǿŜƛǘŜǊŜ ƘŜǊǾƻǊōǊƛƴƎŜƴά ἂGubitzer & Heintel 1998ἃ. 

Solidarisch-emanzipatorische Grundeinkommen sind somit Modelle, die aufgrund ihrer Bedin-

ƎǳƴƎŜƴ ŜƛƴŜ ōŜŦǊŜƛǘŜǊŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ōȊǿΦ Řŀǎ αƎǳǘŜ [ŜōŜƴ ŦǸǊ ŀƭƭŜά ἂExner et al. 2007: 13, 17ἃ 

ermöglichen sollen. Dafür sind einige Kriterien zu erfüllen, die im Folgenden dargestellt wer-

den. 

5ƛŜ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ Řŀǎ αbŜǘȊǿŜǊƪ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά ōȊǿΦ ŀƭǎ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ .ƭŀǎŎƘƪŜ ŀƴ 

die Auszahlungshöhe und -modalitäten des BGE knüpfen (siehe 3.2), entsprechen denen eines 

solidarisch-emanzipativen Modells. Die entscheidenden Kriterien sind dabei Universalität, indi-

vidueller Rechtsanspruch, Freiheit von Bedürftigkeitsprüfung sowie vom Zwang zu Erwerbsar-

beit und anderen Gegenleistungen und eine Auszahlung in existenz- und gesellschaftlich teil-

habeermöglichender Höhe. Um den Arbeitszwang insgesamt zu brechen und zu einer freien 

oder freieren Tätigkeitsgesellschaft überzuleiten, ist entscheidend, dass das BGE in einer Höhe 
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ausgezahlt wird, in der auch kein indirekter Arbeitszwang besteht, also ohne Erwerbsarbeit ein 

gutes Leben möglich ist (siehe 3.3.8). Die Vorteile des Grundeinkommens gehen verloren, 

wenn dieses zu niedrig ist ἂBlaschke 2010a: 20ἃ. Blaschke folgend, kann es sich nicht um ein 

partielles Grundeinkommen handeln, es muss also in einer Höhe von derzeit mindestens 975, 

eher im Bereich von 1100 Euro, inklusive Kosten der Wohnung, angesiedelt sein. Die solida-

risch-emanzipative Wirkung kann es nur in der vorgeschlagenen vollen Höhe entfalten; aller-

dings wäre auch hier eine schrittweise Annäherung an eine solche Höhe denkbar. Das Grund-

einkommen muss entweder in einer Höhe ausgezahlt werden, in der auch alle Sonderbedarfe 

gedeckt werden können oder diese müssen weiterhin gesondert staatlich übernommen wer-

den. 

Ein solches Modell muss tendenziell für alle Menschen eines administrativen Bereichs gelten, 

also auch für Geflüchtete und Zugezogene, da sonst eine (rassistische) Zweiklassengesellschaft 

anstelle der aktuellen diversen gesellschaftlichen Spaltungslinien tritt. Daher wäre für ein sol-

ŎƘŜǎ aƻŘŜƭƭ ŀǳŎƘ ǇǊƛƴȊƛǇƛŜƭƭ ŜƛƴŜ ƎƭƻōŀƭŜ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ǾƻǊȊǳȊƛŜƘŜƴΣ Řŀ ǎƻƴǎǘ Řŀǎ α!ǳǖŜƴά ǸōŜǊ 

αYŀǇƛǘŀƭŦƭǳŎƘǘά ǳƴŘ aƛƎǊŀǘƛƻƴ ǾŜǊǎǘŅǊƪǘ ŀǳŦ Řŀǎ ǎoziale Sicherungssystem einwirken könnte. 

Alternativ müsste versucht werden, solche Tendenzen zu verhindern, wobei damit entschiede-

nere Politiken zur Verhinderung von Steuerflucht und Ähnlichem, nicht die autoritäre Bekämp-

fung menschlicher Migration gemeint ist (siehe 3.3.4). Um Abhängigkeiten vom familiären 

Umfeld abzubauen, ist ein Individualbezug des BGE wichtig. Eine Entbürokratisierung der Exis-

tenzsicherung (eine Ausnahme bilden weiterhin Sonderbedarfe sowie womöglich Wohngeld) 

für die meisten Menschen würde zudem die Stigmatisierung von Sozialhilfeempfänger*innen 

abbauen (siehe 3.3.7). 

Eines der am ausführlichsten durchdachten und berechneten ἂBAG Grundeinkommen 2016: 32 

ff.ἃ Modelle für ein Grundeinkommensmodell, das in Richtung eines emanzipativ-solidarischen 

BGEs geht, ist das der Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen in und bei der Partei Die 

Linke όαƭƛƴƪŜǎ .D9άύ. In diesem Modell kommt es zu massiven gesellschaftlichen Umverteilun-

gen nach unten; insgesamt sind die Modalitäten jedoch so angesetzt, dass fast alle in Deutsch-

land lebenden Menschen (stark) profitieren ἂebd.: 47 f.ἃ. Das Modell orientiert sich bei der 

Berechnung des BGE am Volkseinkommen und sieht vor, dass die Hälfte davon als BGE ausge-

schüttet werden würde. αLƴ ŘƛŜǎŜƳ YƻƴȊŜǇǘ ǿƛǊŘ Ǿƻƴ ŜƛƴŜƳ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ 

млул ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘ όŀō ŘŜƳ ǾƻƭƭŜƴŘŜǘŜƴ мсΦ [ŜōŜƴǎƧŀƘǊύ ǳƴŘ ƛƴ IǀƘŜ Ǿƻƴ рпл ϵ ƳƻƴŀǘƭƛŎƘ όǳƴǘŜǊ 

dem vollendeten 16. Lebensjahrύ ŦǸǊ Řŀǎ WŀƘǊ нлмо ŀǳǎƎŜƎŀƴƎŜƴά ἂebd.: 31ἃ. αWeder Mensch 

mit Erstwohnsitz in Deutschland hat einen Rechtsanspruch auf das Grundeinkommen. Der 

Status von Illegalen oder Menschen ohne Wohnsitz wird abgeschafftά ἂebd.: 30ἃ. 

Die Finanzierung von solidarisch-emanzipativen BGE-Modellen erfolgt über Steuerungsmecha-

nismen, die einerseits Vermögen von oben nach unten umverteilen, andererseits andere als 

negativ erachtete Wirtschaftsweisen eindämmen. So geht eine veränderte Einkommenssteuer, 

die eine starke Progression (Reichensteuer) bzw. ein Maximaleinkommen vorsieht, aber auch 

Kapital- und Zinsertragssteuer, Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, Unternehmenssteuer, 

Vermögenssteuer, Börsenumsatzsteuer, Kapitalexportsteuer, Sachkapitalsteuer, Finanztrans-

aktionssteuer, Luxusumsatzsteuer, Wertschöpfungsabgabe bzw. Sozialdividende und eine  
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Primärenergieabgabe in diese Richtung (siehe 3.2). Im Gegensatz zu flat tax-Konzeptionen, die 

in vielen BGE-Modellen die Finanzierung sicherstellen sollen (siehe 3.2.2), wƛǊŘ ƛƳ αƭƛƴƪŜƴ .D9ά 

eine einheitliche Abgabe (33,5 %) auf alle Bruttoprimäreinkommen vorgeschlagen, die nicht 

nur Löhne und Gehälter beinhalten, sondern auch Dividendenzahlungen, Mieteinnahmen, 

Gewinne etc. Damit werden bereits 560 Milliarden der notwendigen 863 Milliarden Euro bei 

Auszahlung als Sozialdividende eingenommen ἂBAG Grundeinkommen 2016: 32, 34ἃ. Weiter-

hin sind eine Sachkapitalabgabe, eine Primärenergieabgabe und eine Luxusumsatzabgabe so-

wie ein Transfer aus dem Bundeshaushalt vorgesehen ἂebd.: 34 f.ἃ. 

LƳ αƭƛƴƪŜƴ .D9ά ǿƛǊŘ ƴƛŎƘǘ ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΣ ƻō ŘƛŜǎŜǎ ŀƭǎ {ƻȊƛŀƭŘƛǾƛŘŜƴŘŜ ƻŘŜǊ ŀƭǎ ƴŜƎŀǘƛǾŜ 9ƛƴƪƻm-

menssteuer ausgezahlt werden soll, stattdessen werden beide Möglichkeiten vorgestellt  

ἂebd.: 27ἃ. 

5ŀ ōŜƛƳ αƭƛƴƪŜƴ .D9ά Ŝƛƴ ¢Ŝƛƭ ŘŜǊ CƛƴŀƴȊƛŜǊǳƴƎ ǸōŜǊ ŜƛƴŜ Primärenergieabgabe erreicht wird 

ἂebd.: 34ἃ, besteht durch den Finanzierungsmodus nicht nur eine soziale Umverteilung, son-

dern bietet auch Anreize für weniger fossilistische Produktionsweisen. Dies könnte noch aus-

geweitet werden, wie es beim ökologischen Grundeinkommen vorgeschlagen wird (siehe 

3.2.3). 

Entscheidend für solidarisch-emanzipative BGE-Modelle ist, dass sie nicht als singuläre und 

andere Politiken überflüssig machende Modelle, sondern als Teil einer gesellschaftlichen 

Transformation verstanden werden. 

α5ƛŜǎŜ ŜƳŀƴȊƛǇŀǘƻǊƛǎŎƘŜƴ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴǎƳƻŘŜƭƭŜ ǎƛƴŘ ƛƴ ŜƛƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƻǊƛǎŎƘŜ Ǉƻƭƛǘi-
sche Perspektive eingebunden: Alle gesellschaftlichen Bereiche wie Wirtschaft, Finanzen, Poli-
tik, Bildung, Kultur, Sozialsysteme, öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen sollen radikal 
demokratisiert und ς wo möglich ς allen zugänglich gemacht werden. Sozialversicherungssys-
teme sollen zu universellen Bürgerversicherungen entwickelt, solidarische ökonomische Koope-
rationen und Selbstorganisationen gefördert und die Produktions-, Konsumtions- und Lebens-
weise ökologisch nachhaltig gestaltet werden. Gefordert werden zugleich eine tarifpolitische 
und gesetzliche Arbeitszeitverkürzung, ein Mindestlohn und der Ausbau öffentlicher Infrastruk-
tur und Dienstleistungen. Das Grundeinkommen soll letztlich europa- und weltweit eingeführt 
werden und wird als ein globales soziales Recht bzw. Menschenrecht verstanden. Auch gender-
politische Fragen nimmt dieses Gesamtkonzept in den Blick: Dazu gehören etwa Forderungen 
nach gleichŜƳ [ƻƘƴ ŦǸǊ ƎƭŜƛŎƘŜ !ǊōŜƛǘΣ ƴŀŎƘ ŘŜǊ !ǳŦǿŜǊǘǳƴƎ ΰŦǊŀǳŜƴǘȅǇƛǎŎƘŜǊΨ .ŜǊǳŦŜΣ ŜƛƴŜǊ Ǝe-
schlechtergerechten Umverteilung von Erwerbs-, Haus- und Sorgearbeit sowie nach gleichbe-
ǊŜŎƘǘƛƎǘŜƴ ½ǳƎŅƴƎŜƴ Ȋǳ .ƛƭŘǳƴƎΣ 9ǊǿŜǊōǎŀǊōŜƛǘ ǳƴŘ ōǸǊƎŜǊǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƳ 9ƴƎŀƎŜƳŜƴǘά ἂBlaschke 
2017c: 106 f.ἃ. 

!ǳŎƘ ōŜƛƳ αƭƛƴƪŜƴ .D9ά ǿƛǊŘ ŜƛƴŜ ǎolche Einbettung vorgenommen, indem gleichzeitig die 

αŘŜƳƻƪǊŀǘƛǎŎƘŜ YƻƴǘǊƻƭƭŜ ŘŜǎ ƎƭƻōŀƭŜƴ ǳƴŘ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜƴ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜƴǎ ǳƴŘ ŘŜǎ CƛƴŀƴȊǎŜƪǘƻǊǎά 

ἂBAG Grundeinkommen 2016: 26ἃ gefordert wird und das Grundeinkommen als Instrument 

ǾŜǊǎǘŀƴŘŜƴ ǿƛǊŘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ αŜǊŦƻƭƎǊŜƛŎƘŜ 5ǳǊŎƘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ aƛƴŘŜǎǘƭǀƘƴŜƴ ǳƴŘ !ǊōŜƛǘǎȊŜƛǘǾŜr-

ƪǸǊȊǳƴƎŜƴΣ ŜōŜƴǎƻ ŘƛŜ ǀƪƻƴƻƳƛǎŎƘŜ .ŜǎǎŜǊǎǘŜƭƭǳƴƎ ǳƴŘ ¦ƴŀōƘŅƴƎƛƎƪŜƛǘ ŘŜǊ CǊŀǳŜƴά ōŜŦǀr-

dern könne ἂebd.ἃΦ 5ŀƴŜōŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŀƴŘŜǊŜ αŦƭŀƴƪƛŜǊŜƴde Maßnahmen, wie ein gesetzlicher 

Mindestlohn, gesetzliche und tarifpolitische Instrumente zur Umverteilung von Erwerbsarbeit, 

gleicher Lohn für gleiche Erwerbsarbeit von Frauen und die geschlechtergerechte Umvertei-

lung der notwendigen Arbeit jenseits der 9ǊǿŜǊōǎŀǊōŜƛǘά ἂebd.ἃ gefordert. Zudem wird es im 

½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ αŀƴŘŜǊŜƴ CƻǊƳŜƴ ŘŜǊ 5ŀǎŜƛƴǎǾƻǊǎƻǊƎŜ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ ǎƻǿƛŜ ŘŜƳ !ǳǎōŀǳ 

ǳƴŘ ŘŜǊ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜǊ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ ǳƴŘ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ώΧϐ ǿƛŜ ȊΦ .Φ ŘŜƳ ǳƴŜƛƴƎe-



81 

schränkten und weitgehend gebührenfreien Zugang zu Bildung, Kultur, Information, Wissen, 

DŜǎǳƴŘƘŜƛǘǎǾŜǊǎƻǊƎǳƴƎ ǳƴŘ aƻōƛƭƛǘŅǘά ἂBAG Grundeinkommen 2016: 26ἃ sowie mit der Ein-

führung solidarischer Bürgerversicherungen, in die alle Menschen des Bezugsraums einzahlen, 

und Eingliederung des komplexen gesetzlichen und privaten Versicherungssystems in diese 

ἂebd.: 27, 39ἃ gesehen. 

Rahmende Politiken zum BGE sind nicht nur deshalb nötig, weil dieses nicht alle Aspekte einer 

sozial-ökologischen Transformation anspricht, sondern auch, weil das BGE selbst zu polit-

ökonomischen Verschiebungen führen kann, die der Korrekturen bedürfen. Die Verteuerung 

von Wohnraum und anderen Gütern z. B. muss entweder durch flankierende Politiken verhin-

dert werden oder nachträglich über einen Fortbestand oder sogar eine Erweiterung des 

Wohngeldsystems ausgeglichen werden. Hierzu ist jedoch anzumerken, dass Wohngeld prinzi-

piell die Subventionierung zu hoher Mieten darstellt und nicht die Ursachen der Verteuerung 

bearbeitet. Solidarische Modelle sehen keinen Eingriff in die erkämpften arbeitsrechtlichen 

Standards wie Mindestlöhne vor, sondern heben sogar deren Komplementarität zum BGE her-

vor ἂebd.: 10 ff., 30, 49 f.ἃ, da Grundeinkommen sonst auch ein Instrument zur Neoliberalisie-

rung des Sozialstaats darstellen können (siehe 3.3.6 und 3.2.2). 

Auch niedrigere Grundeinkommen können, sofern sie nicht mit der Substitution höherer alter-

nativer sozialer Sicherungssysteme einhergehen, bereits den Möglichkeitsraum der Beziehen-

den erweitern, jedoch bleibt damit zunächst ein starker gesellschaftlicher Zwang bestehen, 

nämlich die Notwendigkeit von Erwerbsarbeit zur Existenzsicherung. 

Emanzipative Grundeinkommensmodelle stützen den Aufbau von Strukturen nicht-monetärer 

Bedürfnisbefriedigung, jedoch als individuelle und gesellschaftliche Befreiungsbewegung, nicht 

über Zwang bzw. aus Not heraus. Mit dem zunehmenden Ausscheren von Individuen aus dem 

Lohnarbeitssystem besteht jedoch auch die Gefahr, dass die Finanzierung des BGE untergraben 

wird ἂGehrig 2013: 57 f.ἃ. 

Gegenüber diesen emanzipativ-solidarischen Modellen ist auch die Umsetzung eines BGE als 

Sparprogramm im Sozialbereich möglich ἂExner et al. 2007: 14ἃ. Dies wird im folgenden Kapitel 

dargestellt. Einige (linke) Autor*innen kritisieren auch Dichotomie von sozial-emanzipativen 

und neoliberalen aƻŘŜƭƭŜƴΣ Řŀ ǎƛŜ ƛƳ YŜǊƴ ōŜƛŘŜ ŀǳŦ αǎƻȊƛŀƭŜ 9ƴǘǎƻǊƎǳƴƎά ἂBusch 2007: 6ἃ 

eines Teils der Bevölkerung hinausliefen (siehe 3.3.2). 

 

3.2.2 Neoliberale Grundeinkommensmodelle 

Gegenüber den solidarisch-emanzipativen BGE-Modellen gibt es auch Modelle, die eher im 

Zusammenhang mit der Neoliberalisierung des Steuer- und Sozialstaats gesehen werden kön-

nen. Diese werden in dieser Arbeit als neoliberale Modelle bezeichnet; im Grundeinkommens-

diskurs erscheinen sie unter den Namen όαǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜǎάύ Grundeinkommen oder αBürger-

geldά. 

Diese Modelle werden von wirtschaftsliberaler, sozialliberaler und teils konservativer Seite 

befördert, wenn sie auch nirgends hegemonial sind. Grundlegende Diskurse, die im Zusam-

menhang mit der Forderung nach der Einrichtung eines neoliberalen BGE besonders promi-

nent sind, stellen die Thematisierung technischer Fortschritte (siehe 3.3.1) und die damit ver-
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bundene Freisetzung von Arbeitsplätzen (siehe 3.3.2) in den Vordergrund. Der Abbau von Bü-

rokratie (siehe 3.3.7) und die αVerschlankungά des Steuerstaats (siehe 3.3.6) sind klassische 

marktliberale Vorhaben. Die Ermöglichung einer befreiteren Gesellschaft oder einer freien 

Tätigkeitsgesellschaft (siehe 3.3.8), wie auch die Schaffung ökonomischer Bürgerrechte, stellen 

hingegen eher keine Narrative neoliberaler BGE-Modelle dar, wobei auch Aspekte aus diesen 

Diskursen von einigen Protagonist*innen genannt werden ἂWerner et al. 2010: 119, 126ἃ. 

Grundsätzlich können einige BGE-Modelle eher in einer Weise verstanden werden, als der 

grundlegende Umbau des Sozial- und Steuerstaats als Deregulierung des Arbeitsmarktes 

ἂSpannnagel 2015ἃ gefordert wird und ein Grundeinkommen zum Auffangen der damit einher-

gehenden Probleme für untere Klassen dienen soll; diese BGE-Modelle könnten ŀƭǎ α{ǘƛƭƭƭe-

ƎǳƴƎǎǇǊŅƳƛŜά aufgefasst werden (siehe 3.3.2). Die Entkopplung von Arbeit und Einkommen 

ἂWerner et al. 2010: 122 f.ἃ eröffnet nicht nur Möglichkeiten zur Tätigkeit abseits der Erwerbs-

arbeit, sondern auch die Abschaffung arbeitsrechtlicher Errungenschaften wie z. B. von Min-

destlöhnen, Kündigungsschutz und Flächentarifen ἂBlaschke 2017c: 106ἃ. 

Thomas Löding operationalisiert die Neoliberalismus-Kritik am Grundeinkommen, indem er die 

Auswirkungen auf Armut und auf Erwerbsarbeit, inklusive Arbeitszeitverkürzung, Mindestlöh-

nen und soziale Sicherungssysteme untersucht ἂLöding 2007: 39-46ἃ und dabei solche Modelle 

als neoliberal bezeichnet, die Armut nicht bekämpfen, Mindestlöhne und Sozialversicherungen 

abschaffen wollen und keine Arbeitszeitverkürzung ermöglichen ἂBlaschke 2010a: 233ἃ. Dem-

ƴŀŎƘ ƘŀƴŘŜƭǘ Ŝǎ ǎƛŎƘ ōŜƛ ŘŜƳ α{ƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜƴ .ǸǊƎŜǊƎŜƭŘά όǎƛŜƘŜ ¢ŀōŜƭƭŜ 1), das Dieter Althaus 

vorgeschlagen hat, um ein neoliberales Modell, da es unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze 

liege, Mindestlöhne nicht intendiert seien und insgesamt im Grundeinkommen die Möglichkei-

ten von Kombilohneffekten genutzt sowie Arbeitgeber*innen entlastet werden könnten 

ἂLöding 2007: 50-52ἃ. Bei einer Grundeinkommenskonzeption, die als flächendeckender Kom-

bilohn wirkt, handelt es sich um eine staatliche Subventionierung von Niedriglöhnen 

ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 77; Kreutz 2007: 69 ff.; Kumpmann 2007: 31; Land 2007: 80; 

Blaschke 2010a: 229, Krämer 2014: 42; Spät 2017; Butterwegge 2018ἃ, zumindest wenn kein 

Mindestlohn existiert ἂGehrig 2013: 58ἃ. Im Gegensatz dazu liegt dŀǎ aƻŘŜƭƭ ŘŜǊ αDǊǸƴŜƴ 

DǊǳƴŘǎƛŎƘŜǊǳƴƎά όǎƛŜƘŜ ¢ŀōŜƭƭŜ 1) zwar ebenfalls weit unterhalb der Armutsgefährdungsgren-

ze, in seinen sonstigen Tendenzen könne es jedoch eher nicht als neoliberal bewertet werden 

ἂLöding 2007: 53-55ἃ. 

Partielle Grundeinkommen gehen mit einem erhöhten (indirekten) Lohnarbeitszwang einher 

ἂBlaschke 2017c: 106ἃ, sind also arbeitsmarktkonform und bleiben an Erwerbsarbeit gekoppelt 

ἂGubitzer & Heintel 1998ἃ. Infolge des Wegfallens der Gängelungen durch Behörden (siehe 

3.3.7) könnte dennoch auch eine Befreiung von der Erwerbsarbeit auf niedrigem monetären 

Niveau ermöglicht werden ς sofern soziale Infrastrukturen und Commons verfügbar sind, um 

die materiellen Bedürfnisse zu decken oder diese aufgrund eines Kulturwandels stark zurück-

gehen. Der Anreiz zur Arbeit (siehe 3.3.5) verstärkt sich also insgesamt und es kommt gleich-

zeitig zur Förderung des Niedriglohnsektors ἂBlaschke 2017c: 106ἃ. Ein zu niedriger monetärer 

Transfer stellt zudem das unbedingte Menschenrecht auf eine gesicherte Existenz unter Bedin-
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gungen ἂBlaschke 2010a: 19ἃ, wie es im Fall von Sanktionierungen der Grundsicherung auch 

heute schon der Fall ist. 

Historische Grundeinkommensmodelle waren in der Regel ebenfalls nicht existenzsichernd 

und oft nicht bedingungslos (siehe 3.1). Das gleiche gilt für viele der bislang erfolgten Umset-

zungen und Experimente zum BGE (siehe 3.4.1). 

Die Vorschläge zur Finanzierung divergieren auch in eher neoliberal ausgerichteten Modellen. 

Thomas Straubhaar schlägt ŘƛŜ ±ŜǊŜƛƴŦŀŎƘǳƴƎ ŘŜǎ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴǎǎǘŜǳŜǊǎȅǎǘŜƳǎ Ȋǳ ŜƛƴŜǊ αflat 

taxά vor, also dem gleichen Steuersatz für alle Einkommen ab einem Freibetrag, der dem 

Grundeinkommen entspricht. Ein gleichmäßiger Einkommenssteuersatz würde Menschen mit 

niedrigen Einkommen gegenüber dem heutigen Zustand erheblich stärker belasten und Bezie-

her*innen hoher Einkommen deutlich entlasten. Eine flat tax liegt im Bereich der Sozialversi-

cherungssysteme bereits vor, da dort nicht zwischen verschiedenen Einkommensniveaus un-

terschieden wird. Das α{ƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜ .ǸǊƎŜǊƎŜƭŘά ǎƻƭƭ αaktivierendά wirken ἂebd.: 233ἃ, ist also 

ƪƻƴŦƻǊƳ Ƴƛǘ ŘŜƴ ƴŜƻƭƛōŜǊŀƭŜƴ !ƴŦƻǊŘŜǊǳƴƎŜƴ ŀƴ Řŀǎ αǳƴǘŜǊƴŜƘƳŜǊƛǎŎƘŜ {Ŝƭōǎǘά όǎƛŜƘŜ 2.5.4). 

Andere Autor*innen, insbesondere Götz Werner, schlagen die Erhöhung der Mehrwertsteuern 

und die schrittweise Substituierung aller weiteren Steuern vor ἂButterwegge 2018ἃ. Außerdem 

geht Werner davon aus, dass die Löhne mit steigendem BGE sinken können, also substituiert 

werden ἂKreutz 2007: 68; Blaschke 2010a: 231; Werner et al. 2010: 119ἃ. Vielen neoliberalen 

Modellen ƭƛŜƎǘ ŘƛŜ LŘŜŜ Ǿƻƴ αtrickle downά zugrunde, also der Theorie, dass arbeitge-

ber*innenfreundliche Politiken letztlich auch den unteren Schichten zugutekommen. αLƴ ŜƛƴŜǊ 

FremdvŜǊǎƻǊƎǳƴƎǎǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ǘǊŅƎǘ ŘŜǊ ΰStarƪŜΨ heute durch seine Leistung im Rahmen wirt-

schaftlicher Betätigung zum AlƭƎŜƳŜƛƴǿƻƘƭ ōŜƛά ἂebd.: 117ἃ. Arbeit solle durch Abschaffung 

der Steuern auf Arbeit günstiger werden und damit Deutschland wettbewerbsfähiger ἂKreutz 

2007: 68; Werner et al. 2010: 119ἃ. Mehrwertsteuern machten heute bereits einen größeren 

Anteil am Steueraufkommen als Erwerbssteuern aus ἂebd.: 121ἃ, sind jedoch sozial ungerecht 

ἂKrämer 2016ἃ ς obwohl ƛƴ ŀōǎƻƭǳǘŜƴ ½ŀƘƭŜƴ αŜƛƴƪƻƳƳŜƴǎǎǘŀǊƪŜ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎǎǘŜƛƭŜ ŘǳǊŎƘ 

ǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎƳŅǖƛƎ ǾƛŜƭ YƻƴǎǳƳ ǎǘŅǊƪŜǊ ȊǳƳ aŜƘǊǿŜǊǘǎǘŜǳŜǊŀǳŦƪƻƳƳŜƴά ōŜƛǘǊŀƎŜƴ ἂWerner et 

al. 2010: 117ἃ ς da sie nicht zwischen Wohlhabenden und Menschen mit niedrigen oder ohne 

Arbeitseinkommen unterscheiden. Zum Ausgleich schlägt Götz Werner die soziale Staffelung 

der Konsumsteuersätze oder Rückerstattung eines Teils der Mehrwertsteuern entsprechend 

dem heutigen Steuerfreibetrag (bzw. der im Grundeinkommensdiskurs vorgeschlagenen nega-

tiven Einkommenssteuer) in der Höhe eines BGE als soziokulturelles Existenzminimum vor 

ἂebd.ἃ. Eine hohe Besteuerung der Einkommen macht Schwarzarbeit attraktiver ἂGubitzer & 

Heintel 1998; Kumpmann 2007: 34; Gehrig 2013: 58, Krämer 2014: 42ἃ. Hauptsächliche oder 

ausschließliche Besteuerung des Konsums wirkt dem entgegen ἂWerner et al. 2010: 123ἃ, 

könnte dafür jedoch Schattenwirtschaft und Tauschringe attraktiver machen. Die Finanzierung 

über Mehrwertsteuern ist insgesamt als unternehmensfreundlich einzustufen ἂI.L.A. Kollektiv 

2019: 70ἃ. Ein weiteres Grundeinkommensmodell, das sich über Konsumsteuern finanzieren 

soll, stellt das des ökologischen Grundeinkommens dar. Dieses wird im folgenden Kapitel erör-

tert. 
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3.2.3 Ökologisches Grundeinkommen 

Die Idee des ökologischen Grundeinkommens (ÖGE) knüpft prinzipiell an den Vorwurf bzw. an 

die Überlegung zum BGE an, dass dieses zu einer massiven Konsumsteigerung führen könnte. 

Mit dem BGE würden vor allem solche Einkommensschichten profitieren, die einen hohen 

Anteil ihrer zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für den Konsum ausgeben 

ἂKumpmann 2007: 35ἃ. Bisher durch Armut verhinderter ökologisch schädlicher Konsum von 

Gütern wie Autos, Flugreisen und Fleisch könnte stark zunehmen, wenn eine breite gesell-

schaftliche Mehrheit plötzlich eine massive monetäre Aufwertung erfährt ἂSchachtschneider 

2014: 59ἃ. 

Vor diesem Hintergrund wird von einigen Autor*innen, insbesondere von Ulrich Schacht-

schneider, die Idee des BGE mit der Idee der Besteuerung von ökologischen Schädigungen 

verbunden, also der Internalisierung bisher externalisierter Kosten, verbunden 

ἂSchachtschneider 2014: 26ἃ. Das ÖGE wird nicht nur als Möglichkeit zur Bekämpfung von Kli-

mawandel und Ressourcenknappheit gesehen, sondern auch aus Gerechtigkeitssicht befürwor-

tet, da die ökologischen Schädigungen alle Menschen betreffen ἂVanderborght & Van Parijs 

2005: 124 f.ἃ. Das soziale Minimum könnte so mit der Idee eines ökologischen Maximums 

kombiniert werden. Dies ist durch eine veränderte Einkommenspolitik zusammen mit 

Ökosteuern oder Verboten erreichbar ἂBuitenkamp et al. 1993: 201ἃ. 

Das ÖGE könnte an vorhandene, bisher zu niedrige ökologische Besteuerungen anknüpfen, so 

an das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das verlängerte Nutzungskaskaden fördern soll 

ἂSchachtschneider 2014: 24ἃ, an die Ökosteuer, die Ticketsteuer oder an den EU-

Emissionshandel. Ergänzend könnten eine Baustoffsteuer und eine Steuer auf mineralische 

Dünger erhoben werden und schädliche Subventionen gestrichen werden ἂebd.: 31-33,  

144 ff.ἃ. Dabei könnten bisherige problematische Tendenzen des EU-Emissionshandels, wie die 

Möglichkeit zur Anrechnung von Einsparungen in anderen Ländern oder dass dieser bisher nur 

die Hälfte der CO2-Emissionen in der EU abdeckt, vermieden werden ἂebd.: 44, 141ἃ. 

Die ökologische Einpreisung könnte entweder über Besteuerung von ökologisch schädlicher 

Belastung von Senken und unerwünschtem Abbau natürlicher Ressourcen ἂebd.: 28ἃ erfolgen 

oder über die Vergabe von Zertifikaten nach dem Vorbild des EU-Emissionshandels. Der Vorteil 

von Zertifikaten bestehe in der gesellschaftlich festlegbaren Obergrenze, der Nachteil in der 

Ermöglichung von Spekulationen ἂebd.: 30ἃ. Die Höhe der Steuern bzw. die ausgegebene Men-

ge an Zertifikaten müsste in jedem Fall kontinuierlich, komplementär zu kulturellen und tech-

nischen Entwicklungen, nachjustiert werden ἂebd.: 29, 72 f.ἃ. 

5ŀǎ ƎǊǳƴŘǎŅǘȊƭƛŎƘŜ tǊƛƴȊƛǇ ŘŜǎ mD9 ōŜǎǘŜƘǘ ŀƭǎƻ ƛƳ αcap and tradeά ōȊǿΦ α(eco-)tax and shareά 

ἂebd.: 119, 134; Schachtschneider 2017: 208ἃ, im Idealfall weltweit. Das könnte auch die inter-

nationale Klimapolitik voranbringen ἂSchachtschneider 2014: 46 f.ἃ. Vorgeschlagen wird eine 

Besteuerung am Anfang und Ende der Produktionskette. Ein Grenzausgleich für Im- und Expor-

te wäre näherungsweise möglich, auch wenn sich bei langen und unübersichtlichen Produkti-

onsketten Probleme ergeben könnten ἂebd.: 134ἃ. 



85 

Ein weiterer Vorschlag besteht in der teilweisen Umsetzung eines materiellen Grundeinkom-

mens bzw. in der Finanzierung von sozial-ökologischen Infrastrukturen: z. B. als Basisfreimenge 

für Strom, Gas, Kommunikation oder Mobilität ἂSchachtschneider 2014: 125, 142ἃ. 

Die Argumentation der Vorteile eines ÖGE gegenüber durch reguläre Mehrwert- oder Ein-

kommenssteuern finanzierter BGE-Modelle findet aus mehreren Stoßrichtungen statt. 

Erstens bestünden Grenzen der regulären Ordnungspolitik, also bei Grenzwerten und Verboten 

ἂebd.: 14, 39ἃ, nämlich wenn diese mit einem zu großen Eingriff in die individuelle Freiheit 

innerhalb von kulturell diversen modernen Gesellschaften verbunden sind bzw. mit dem Vor-

schreiben von bestimmten Lebensstilen einhergehen ἂebd.: 40, 43 f.ἃ. Da die meisten Güter 

nicht an sich nachhaltig oder unnachhaltig sind, wäre eine güterspezifische Verbotspolitik ein 

Eingriff in individuelle Lebensstile, der nicht automatisch zu mehr (ökologischer) Nachhaltigkeit 

führen muss. In diesem Zusammenhang wären insbesondere auch Rebound-Effekte relevant. 

Ökosteuern könnten also insbesondere dann greifen, wenn ein gesellschaftlicher Konsens 

nicht erreicht werden kann ἂebd.: 15ἃ. Es ermögliche die ökonomisch-gesellschaftliche Aner-

kennung für individuell nachhaltigere Lebensstile, ohne diese vorzuschreiben ἂebd.: 21 f.ἃ. 

Dabei entlaste es zugleich die überforderten Konsument*innen, indem es nachhaltigeren Kon-

sum finanziell attraktiver mache ἂebd.: 22 f.ἃ. Es handelt sich also um die Einpreisung von Um-

weltproblemen zweiter Ordnung, bei denen die ökologischen Schädigungen von der Quantität 

und nicht von unmittelbaren toxischen Stoffeigenschaften ausgehen ἂebd.: 27ἃ. 

Zweitens könnte das ÖGE eine Möglichkeit darstellen, ökologische Steuern zu erhöhen bzw. 

weitere einzuführen, ohne dabei soziale Verwerfungen herbeizuführen. Reguläre Mehrwert-

steuern, aber auch ökologische Konsumsteuern sind sozial ungerecht, da sie einkommensun-

abhängig, also ohne soziale Differenzierung erhoben werden. Zudem werden derzeit erhobene 

Umweltsteuern auch bisher in einer Weise eingesetzt, die höhere Einkommensschichten profi-

tieren lässt ἂebd.: 33ἃ. Demgegenüber nehme der Umverteilungseffekt nach unten mit der 

Höhe der Ökosteuern beim ÖGE zu ἂebd.: 37ἃ, da der Konsum mit dem Einkommen ansteige. 

Drittens ist der Sozialstaat bisher zu einem großen Teil von Arbeitseinkommen und damit auch 

vom wirtschaftlichen Wachstum abhängig ἂebd.: 10 f.ἃ. Das ist aus einer Degrowth-Sichtweise 

problematisch. Das ÖGE funktioniere demgegenüber auch bei sinkendem BIP, indem die 

Ökosteuern stückweise angehoben werden ἂebd.: 83ἃ. 

Viertens ermögliche es gleichzeitig Nachhaltigkeitsstrategien in Form von ökologischer Moder-

nisierung, also Effizienz- und Konsistenzansätze, aber auch individuelle und gesellschaftliche 

Suffizienz und Regionalisierung ἂebd.: 25, 30, 67ἃ. 

α5ŀǎ mD9 ŦǸƘǊǘ ŘŀƳƛǘ ŀǳǎ ŜƛƴŜƳ 5ƛƭŜƳƳŀ ǀƪƻƴƻƳƛǎŎƘŜr Instrumente der Umweltpolitik, die 
bisher sämtlich ohne Sozialausgleich eingeführt wurden: Sind die Sätze zu niedrig, bewirken sie 
ƴƛŎƘǘǎΦ {ƛƴŘ ǎƛŜ Ȋǳ ƘƻŎƘΣ ǿŜǊŘŜƴ ǎƛŜ ǳƴǎƻȊƛŀƭά ἂebd.: 37ἃ. 

Das ÖGE könne also ǾŜǊƘƛƴŘŜǊƴΣ Řŀǎǎ αŘƛŜ ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ƎŜƎŜƴ ŘƛŜ ǎoziale Frage ausgespielt 

ǿƛǊŘά ἂBrand & Wissen 2011b: 92ἃ. Das ist insbesondere vor dem Hintergrund der ab Oktober 

2018 in Frankreich stattfindenden tǊƻǘŜǎǘŜ ŘŜǊ αDŜƭōǿŜǎǘŜƴά ƛƴǘŜǊŜǎǎŀƴǘΣ ŘŜǊŜƴ tǊƻǘŜǎǘ ǎƛŎƘ 

gegen die geplante höhere Besteuerung fossiler Kraftstoffe entzündete ἂKlimm 2018ἃ. Die Kos-

ten der Energiewende würden mit dieser Ökosteuer einseitig und ohne sozialen Ausgleich auf 

die Konsument*innen abgewälzt werden. 
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Das ÖGE könne als Stütze einer Postwachstumsökonomie bzw. als Kern eines libertären und 

deproduktivistischen Green New Deal gesehen werden ἂSchachtschneider 2014: 61-73ἃ. Es 

handele sich dabei weder um eine Privatisierung des Nachhaltigkeitsdiskurses noch um Kollek-

tivismus oder Etatisierung ἂebd.: 16 f.ἃ; das ÖGE integriere Ideen von Modernisierung, System-

kritik und individuellem Kulturwechsel ἂebd.: 88, 96, 100 ff.ἃ. 

Ein ÖGE müsse nicht von vornherein existenzsichernd eingeführt werden ἂebd.: 37ἃ und könn-

te zunächst parallel zu Sozialsystemen bestehen ἂSchachtschneider 2017: 208ἃ, dürfte in dem 

Fall jedoch nicht auf Grundsicherungen angerechnet werden ἂSchachtschneider 2014: 135 f.ἃ. 

Mit einem solchen partiellen BGE könnten auch Sanktionierungen der Grundsicherung eher 

verkraftet werden ἂebd.: 136ἃ. Es kann jedoch auch mittels anderer Steuern zu einem existenz- 

ǳƴŘ ǘŜƛƭƘŀōŜǎƛŎƘŜǊƴŘŜƴ .D9 ŀǳǎƎŜōŀǳǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 5ŀǎ tǊƛƴȊƛǇ ŘŜǎ αÖƪƻōƻƴǳǎά ἂebd.: 14ἃ könnte 

sich so erst einmal etablieren und bei entsprechendem politischen Willen zu einem BGE aus-

ƎŜōŀǳǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 9ƛƴŜ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŀƭǎ α9ȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭ 9Ŏƻ 9ǳǊƻ 5ƛǾƛŘŜƴŘά ἂSchachtschneider 

2017: 207ἃ in Anschluss an den Vorschlag einer Eurodividende (siehe 3.2) wäre möglich. 

Kritik am Konzept des ÖGE kommt aus mehreren Richtungen und besteht sowohl in grundsätz-

licher Kritik als auch in Fragen zur Umsetzbarkeit. Zunächst wird die mit Ökosteuern einherge-

hende Kommerzialisierung einer bisherigen Allmende ἂGómez-Baggethun 2016: 153ἃ und die 

damit einhergehende Reduktion von Natur auf Ökosystemdienstleistungen kritisiert. Mit die-

ser Kommodifizierung gehe also eine Ausweitung des Marktes einher ἂUnmüßig 2018: 81-83ἃ. 

So könnte argumentiert werden, dass die Verschmutzung von Natur legitimiert werde, wenn 

ȊŀƘƭǳƴƎǎƪǊŅŦǘƛƎŜ bŀŎƘŦǊŀƎŜ Řŀ ƛǎǘά ἂSchachtschneider 2014: 120ἃ. Zudem sind Ökosysteme 

komplex und lassen sich nicht auf Kennziffern reduzieren; ein Beispiel dafür stellt Biodiversität 

dar ἂUnmüßig 2018: 83ἃ. Demgegenüber entgegnet Schachtschneider, dass eine Besteuerung 

ökologischer Problemlagen auch ohne deren Gleichsetzung mittels des ökologischen Fußab-

drucks oder der Quantifizierung als Ökosystemdienstleistungen möglich ist ἂSchachtschneider 

2014: 28 f., 121ἃ, sodass Umweltnutzungen auch ohne die Berechnung von Umweltschäden 

besteuert werden können ἂebd.: 120ἃ. 

Ein weiteres grundsätzliches Problem besteht darin, dass sowohl in der Finanzierung, als auch 

in der Auszahlung des ÖGE die Menschen nur als Konsument*innen angesprochen werden 

ἂebd.: 16ἃ. In einer Kritik der Konsumkritik ist also darauf hinzuweisen, dass sich auf dem 

Markt extrem ungleiche Marktteilnehmer*innen gegenüberstehen und kein demokratischer 

und gerechter Tausch dort möglich ist. Als Ausgleich für die zusätzliche unsoziale Belastung der 

Individuen könnte jedoch auch die Mehrwertsteuer gesenkt werden und zusätzliche Besteue-

rung von Kapital und Vermögen sind weiterhin möglich ἂebd.: 143ἃ. Schachtschneider nennt 

Beispiele, in denen der individuelle Konsum mit den Einkommen zunimmt und es dadurch bei 

Einführung eines ÖGE zu einer Umverteilung nach unten komme ἂSchachtschneider 2013: 61ἃ. 

Demgegenüber ist anzumerken, dass der Konsum zwar zunimmt, jedoch nicht linear, sondern 

regressiv. Der Umverteilungseffekt wäre also geringer als bei einer Finanzierung eines BGE 

mittels progressiver Einkommenssteuern sowie Vermögenssteuern und weiteren. In der Kon-

sequenz stellt sich die Frage, ob durch die ökologisch-soziale Regulierung eines ÖGE Gesell-

schaftsgruppen von bestimmten Gütern ausgeschlossen werden ς diese also nur noch einer 
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finanziellen Elite vorbehalten sind. Dazu könnten z. B. Flugreisen gehören, die prinzipiell im 

Sinne globaler Gerechtigkeit keinem Menschen zustehen können, da ein einziger Fernflug be-

reits das durchschnittliche CO2-Budget eines Menschen unter der Prämisse der Einhaltung des 

1,5- oder 2°-Ziels aufbraucht. Als Alternative zu Ökosteuern stellen sich also auch hier gesamt-

gesellschaftliche demokratische Regulationen und Begrenzungen dar. Eine Möglichkeit, um ein 

ÖGE sozialer zu gestalten, wäre ein subventionierter bzw. steuerfreier Grundverbrauch (siehe 

Kapitel 5). 

Gegenüber der Forderung nach ökologischer Regulierung mittels Steuern wird eingewendet, 

dass die gesetzliche Einschränkung demokratischer ist und sich in der Vergangenheit auch als 

effektiv herausgestellt hat ἂCandeias 2013: 66ἃ. Staatliche Grenzwerte und Verbote sind also 

weiterhin notwendig ἂSchachtschneider 2014: 26 f., 123 f.ἃ, zumal das ÖGE Umweltprobleme 

zweiter Ordnung besteuern soll, nicht jedoch von vornherein problematische Güter. Dazu ge-

hört auch, dass sozial schädliche Güter bzw. deren Produktionsweisen trotzdem anderweitig 

reguliert werden müssen, z. B. durch Einfuhrverbote von Produkten, die in Sklavenarbeit pro-

duziert wurden oder mit massiven ökologischen Schäden einhergehen. Es muss also von einem 

Übergangsbereich von ökologischen Problemen erster und zweiter Ordnung ausgegangen 

werden: nahezu alle modernen Technologien beruhen auf grundsätzlich problematischem 

Ressourcenextraktivismus unter unmenschlichen Bedingungen. Ein ÖGE darf also nicht einer 

Konsumkritik Vorschub leisten, die die sozial-ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜ ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜƳϝŘŜǊ αƳǸƴŘƛƎŜƴ 

VerbrauchŜǊϝƛƴά ǸōŜǊǘǊŀƎŜƴ ǿƛƭƭΦ 5ŀǎ mD9 ǎǘŜƭƭǘ ƭŜŘƛƎƭƛŎƘ ŜƛƴŜ wŜŦƻǊƳƛŘŜŜΣ ƪŜƛƴ !ƭƭƘŜƛƭƳƛǘǘŜƭ 

dar und eine politische Rahmung bleibt weiterhin notwendig ἂebd.: 17, 36ἃ. 

Hans Thie stellt die Möglichkeit von Einkommensbildung über Ökosteuern grundsätzlich infra-

ge, da für ein BGE in nennenswerter Höhe eine Vervielfachung der derzeitigen ökologischen 

Steuern notwendig wäre und damit vermutlich die Basis des BGE direkt wieder wegbrechen 

würde ἂThie 2014: 116ἃ. In der Einrichtung eines existenz- und teilhabesichernden BGEs könn-

te es also notwendig sein, das ÖGE-Prinzip lediglich anteilig zur Finanzierung zu nutzen. Ge-

genüber der Möglichkeit, das ÖGE zunächst als nicht-existenzsichernden Öko-Bonus einzufüh-

ren wird eingewendet, dass damit die möglichen emanzipatorischen Effekte eines BGE verlo-

ren gingen ἂBlaschke 2015ἃ. 

2008 gab es Diskussionen bei der Partei Bündnis 90/Die Grünen um die Einrichtung eines Öko-

Bonus ἂSchachtschneider 2014: 34ἃΦ tŜǘŜǊ .ŀǊƴŜǎ ǎŎƘƭŅƎǘ ŘƛŜ 9ƛƴŦǸƘǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ αsky trustά ǾƻǊΥ 

Emissionsrechte würden global versteigert und die Einnahmen als globales BGE ausgeschüttet 

werden ἂBarnes 2008; Schachtschneider 2014: 34ἃ. Das Konzept des ÖGE wird von verschiede-

nen Seiten aufgegriffen und aus der Perspektive von Degrowth und solidarischer Lebensweise 

positiv besprochen ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 128; Nicoll 2016: 419 ff.; I.L.A. Kollektiv 

2019: 70ἃ. Eine jährliche europäische Öko-Dividende von 1500 Euro wäre bei der Besteuerung 

umweltschädlichen Energien möglich ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 128ἃ. Mit den von 

Schachtschneider vorgeschlagenen leichten steuerlichen Veränderungen ἂSchachtschneider 

2014: 140-142ἃ wären ein ÖGE von zweihundert Euro monatlich finanzierbar ἂebd.: 143ἃ. 

Als Alternative zur ungerichteten Auszahlung der Einnahmen einer ökologischen Steuerreform 

als ÖGE wird unter anderem eine damit finanzierte Senkung der Krankenkassenbeiträge  
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vorgeschlagen, da mit dem Konsum ökologisch schädlicher Güter auch eine Belastung der ge-

samtgesellschaftlichen Gesundheit einherginge ἂLudewig 2017: 235ἃ. 

 

3.3 Grundeinkommensnarrative und -diskurse 

In den vorhergehenden Kapiteln ist aufgezeigt worden, dass fundamentale Unterschiede be-

ȊǸƎƭƛŎƘ ŘŜǊ IŜǊƭŜƛǘǳƴƎŜƴ ŦǸǊ ǳƴǘŜǊ ŘŜƳ .ŜƎǊƛŦŦ αDǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά ŦƛǊƳƛŜǊŜƴŘŜ ¢ǊŀƴǎŦŜǊǎȅs-

teme bestehen. Diese Differenzen deuten sich bereits in der historischen Entwicklung des 

Grundeinkommensbegriffs und der Diversität der daran beteiligten Autor*innen an. Grundein-

kommen werden zunehmend und kontrovers diskutiert, die Differenzen bestehen dabei nicht 

nur zwischen politischen Strömungen, sondern insbesondere innerhalb von diesen. 

Die Einführung eines BGE wird aus verschiedensten Gründen vorgeschlagen (siehe 3.1). Wich-

ǘƛƎŜ bŀǊǊŀǘƛǾŜ ǎǘŜƭƭŜƴ ŘŀōŜƛ α!ǊƳǳǘǎǾŜǊƘƛƴŘŜǊǳƴƎΣ ¦ƳǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎ ƴŀŎƘ ǳƴǘŜƴΣ 9ƴǘōǸǊƻƪǊŀǘƛǎƛe-

ǊǳƴƎΣ YǊŜŀǘƛǾƛǘŅǘǎŦǀǊŘŜǊǳƴƎ ǎƻǿƛŜ ¢ŜƛƭƘŀōŜƎŀǊŀƴǘƛŜά ἂSchachtschneider 2017: 197ἃ dar. Weite-

re Diskurse sind direkt konvergent mit Diskursen der solidarischen Lebensweise und werden in 

Kapitel 4 thematisiert. Automatisierung und Digitalisierung bewirken starke gesellschaftliche 

Veränderungen, die für einige Autor*innen die Schaffung eines BGE notwendig erscheinen 

lässt (siehe 3.3.1ύΦ CǸǊ ƳŀƴŎƘŜ ǎǘŜƭƭǘ Řŀǎ .D9 ŜƛƴŜ α{ǘƛƭƭƭŜƎǳƴƎǎǇǊŅƳƛŜά ŘŀǊΣ ŀƭǎƻ ŘƛŜ ƳƻƴŜǘŅǊŜ 

Ruhigstellung weiter produktiv nicht mehr benötigter Gesellschaftsschichten (siehe 3.3.2). Die 

internationalen Auswirkungen der Einführung eines nationalen BGE werden vielfach diskutiert, 

insbesondere vor dem Hintergrund von globaler Migration (siehe 3.3.4). Das Konzept der Leis-

tungsgerechtigkeit ist in der Diskussion um BGE oft auch von Bedeutung und wird kontrovers 

referenziert (siehe 3.3.5). Während einige Autor*innen im BGE eine Möglichkeit zur Abkehr 

vom Neoliberalisierungskurs sehen, wird dieses von anderen als Instrument der Vertiefung der 

Neoliberalisierung des Sozialstaats und des Arbeitsmarkts gesehen (siehe 3.3.6). BGE wird auch 

oft als Möglichkeit des substantiellen Bürokratieabbaus ins Spiel gebracht (siehe 3.3.7). Das 

BGE hätte in allen Modellen Auswirkungen auf den gesellschaftlichen und individuellen Um-

gang mit Arbeit. Dabei divergiert der Diskurs zwischen Kritik an entfremdeter Lohnarbeit und 

ŜƛƴŜǊ ƳǀƎƭƛŎƘŜƴ α.ŜŦǊŜƛǳƴƎ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘά όǎƛŜƘŜ 3.3.8). 

 

3.3.1 Technischer Fortschritt 

Seit der industriellen Revolution wird grundsätzlich über mögliche Veränderungen der Ar-

beitswelt durch technologische Veränderungen und über die gesellschaftlichen Folgen ihrer 

Realisierung debattiert. 

Mit der Debatte um Automatisierung und Digitalisierung der Produktion hat die Idee des 
Grundeinkommens einmal mehr Aufwind erhalten. Die zunehmend digitalisierte Produktion soll 
nicht nur die Arbeit erleichtern, sondern auch menschliche Arbeitskraft inklusive der geistigen 
Fähigkeiten ersetzen. Das wirft jedoch die Frage auf, wie eine gesicherte Existenz für die Einzel-
nen anders organisiert werden kann als über Erwerbsarbeit und -einkommen. Damit stellt sich 
zugleich die Frage, nach welchen Ökonomie- und Gerechtigkeitsvorstellungen Produktion und 
Distribution im Zeitalter der Digitalisierung organisiert werden ἂBlaschke 2017c: 107ἃ. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass technische Entwicklung kein Selbstläufer ist und diese 

stets im Zusammenspiel mit gesellschaftlichen Entwicklungen und politischen Entscheidungen 
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Ȋǳ ōŜǘǊŀŎƘǘŜƴ ƛǎǘΦ α¢ŜŎƘƴƻƭƻƎƛǎŎƘŜǊ CƻǊǘǎŎƘǊƛǘǘ ǳnd dessen produktive Anwendung sind keine 

bŀǘǳǊŜǊŜƛƎƴƛǎǎŜΣ ǎƻƴŘŜǊƴ Ŝƛƴ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘ ƎŜǎǘŀƭǘōŀǊŜǊ tǊƻȊŜǎǎά ἂBlaschke 2017c: 107ἃ. Die Digita-

lisierungsbewegung geht international von mächtigen Konzernen, insbesondere aus dem  

Silicon Valley aus ἂLange 2018: 98-101ἃ. In Deutschland wird die Digitalisierung durch Zusam-

menarbeit von Industrie und Regierung vorangetrieben ἂebd: 97 f.ἃ. 

Einige Autor*innen gehen anhand des zunehmenden Grads an Technisierung in der Produktion 

und der Produktivitätsentwicklung von einem α9ƴŘŜ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘά ŀǳǎΣ Řŀ ŘŜǊ ±ŜǊƪŀǳŦ ŘŜǊ ²are 

Arbeitskraft, einer der Grundpfeiler des Kapitalismus, irgendwann nicht mehr möglich sein 

werde ἂKrisis 1999ἃ. Hier schließen auch die Überlegungen von Paul Mason und Jeremy Rifkin 

an (siehe 2.5.7). 

Angesichts der steigenden Produktivität ἂWerner et al. 2010: 114ἃ vor allem auch durch Auto-

matisierung und Digitalisierung wird die Freisetzung von Arbeitskräften ermöglicht. Es bestehe 

ŜƛƴŜ ƪƻƭƭŜƪǘƛǾŜ !ƴƎǎǘ ŘŀǾƻǊΣ αŘŀǎǎ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ŘƛŜ aŜƴƎŜ ŀƴ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ƴƻǘǿendiger Arbeit 

ȊǳǊǸŎƪƎŜƘǘά ἂHirsch 2017ἃ. So zeichne sich seit den 1970er Jahren ein jobless growth ab, also 

Wirtschaftswachstum ohne Abbau von Arbeitslosigkeit ἂBeck 1996; Dries 2007: 40ἃ. 

Es ist jedoch abhängig vom gesellschaftlichen Umgang mit den technischen Möglichkeiten, ob 

durch mögliche Arbeitsplatzverluste die Existenz- und Teilhabegrundlage Vieler verloren geht. 

Keynes sagte 1928 voraus, dass der technische Fortschritt dazu führen würde, dass 2028 nie-

mand mehr zur Existenzsicherung arbeiten müsse ἂReich & Soukup 2016ἃ. Es bestehe also die 

technologische Möglichkeit einer Überflussökonomie ἂBlaschke 2017c: 109ἃ. Diese mache eine 

ŀƴŘŜǊŜ 5ƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴǎǿŜƛǎŜ ƴƻǘǿŜƴŘƛƎΣ αŘƛŜ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊ ŀǳŦ ¢ŀǳǎŎƘΣ ǎƻƴŘŜǊƴ ŀǳŦ ŘŜǊ ±ŜǊǘŜƛƭǳƴƎ 

des Produzierten basiert. Als ±ŜǊǘŜƛƭǳƴƎǎƳƛǘǘŜƭ ƪǀƴƴǘŜ Řŀǎ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ŘƛŜƴŜƴά ἂebd.ἃ. 

Gleichzeitig besteht das Arbeitsnarrativ (siehe 2.5.6 und 3..3.8ύ ŦƻǊǘΦ α5ƛŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǿŀǊ 

niemals so sehr Arbeitsgesellschaft wie in einer Zeit, in der die Arbeit überflüssig gemacht 

ǿƛǊŘά ἂKrisis 1999ἃ. 

α5ƛŜ YǳƭǘǳǊ ŘŜǊ industriellen Zivilisation hat den menschlichen Organismus in ein immer emp-
findlicheres, differenzierteres und austauschbareres Instrument verwandelt und einen sozialen 
Wohlstand geschaffen, der groß genug ist, um dies Instrumenǘ ȊǳƳ {ŜƭōǎǘȊǿŜŎƪ Ȋǳ ŜǊƘŜōŜƴά 
ἂMarcuse 1965: 94ἃ. 

LƳ αaŀǎŎƘƛƴŜƴƪŀǇƛǘŜƭά ȊŜƛƎǘ aŀǊȄ, dass die möglichen Arbeitserleichterungen durch den Pro-

zess der Automatisierung unter kapitalistischen Bedingungen nicht verwirklicht werden 

ἂBischoff et al. 2017: 13 f.ἃ. Auch Digitalisierung müsse also nicht zu mehr Arbeitslosigkeit füh-

ren: denn αƎŜǎŀƳǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘ ƛǎǘ ŘƛŜ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎǎŜƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ƴƛŎƘǘ ǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǎŎƘΣ ǎƻn-

ŘŜǊƴ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ ǀƪƻƴƻƳƛǎŎƘŜ ǳƴŘ ǎƻȊƛŀƭŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ōŜǎǘƛƳƳǘά ἂKrämer 2017ἃ. Die Überle-

gungen zu zukünftigen Arbeitsplatzverlusten divergieren deutlich. Die Prognosen reichen von 

möglichen Jobverlusten (hohe Automatisierungswahrscheinlichkeit) von 9 % in den USA und 12 

% in Deutschland ἂBonin et al. 2015ἃ bis 47 % in den USA ἂFrey & Osborne 2013ἃ und 42 % in 

Deutschland ἂBonin et al. 2015ἃ innerhalb der nächsten zehn bis zwanzig Jahre. Zudem geht 

die Digitalisierung mit einem extrem steigenden Ressourcen- und Energieverbrauch sowie 

weiteren sozial-ökologischen Problemen einher ἂRosswog 2018: 52ἃ; Digitalisierung kann nicht 

als widerspruchsfreier und unregulierbarer Prozess verstanden werden. 
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Durch den Prozess der Digitalisierung werden neue Wertschöpfungsformen möglich. Dabei 

wird der Dienstleistungsbereich immer wichtiger. Die Digitalisierung könne auch einen Beitrag 

zu mehr ökologischer Nachhaltigkeit leisten ἂWruk et al. 2018: 14ἃ, z. B. innerhalb der Sharing 

Economy ἂHeinrichs 2013: 229 f.ἃ; allerdings dürfen dabei Rebound-Effekte nicht außer Acht 

gelassen werden. Darüber hinaus sind derartige Konzepte nicht nur kompatibel mit neolibera-

len Veränderungen des Kapitalismus, sondern stehen in direktem Zusammenhang mit ihnen. 

So nimmt die Dominanz von digitalen Plattformen in immer mehr Lebensbereichen zu ἂWruk 

et al. 2018: 14ἃ. Netzwerkeffekte führen außerdem zu sich selbst verstärkenden Wachstumsef-

fekten und Monopolisierung ἂebd.: 15ἃ. 

Ein BGE könne also die technische Entwicklung affirmierend und gesellschaftlich negative Wir-

kungen eindämmend als eine Möglichkeit zur Sicherung der Nachfrage im technisch entwickel-

ten Kapitalismus angesehen werden ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. Befürworter*innen von neoli-

beralen Grundeinkommensmodellen (siehe 3.2.2) sprechen sich unter anderem aufgrund der 

absehbaren Arbeitsplatzverluste für ein BGE aus ἂBlaschke 2017c: 104ἃ, siehe dazu auch das 

folgende Kapitel. 

 

3.3.2 Stilllegungsprämie 

±ƻƴ όƭƛƴƪŜƴύ YǊƛǘƛƪŜǊϝƛƴƴŜƴ ǿƛǊŘ Řŀǎ .D9 ǘŜƛƭǎ ŀƭǎ α{ǘƛƭƭƭŜƎǳƴƎǎ-άΣ α{ǘƛƭƭƘŀƭǘŜ-ά ƻŘŜǊ α!ōstellprä-

ƳƛŜά ἂBischoff 2007: 25ἃ bezeichnet. Dem schließt sich auch der heutige Bundesminister für 

!ǊōŜƛǘ ǳƴŘ {ƻȊƛŀƭŜǎΣ IǳōŜǊǘǳǎ IŜƛƭΣ ŀƴΥ αaŜƴǎŎƘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ŜƛƴŦŀch aufgegeben, als nutzlos 

ŀōƎŜǎǘŜƳǇŜƭǘΣ ƛƴ ŘƛŜ {ŀŎƪƎŀǎǎŜ ƎŜǎŎƘƻōŜƴ ǳƴŘ Ƴƛǘ DŜƭŘ ŀōƎŜŦǳƴŘŜƴά ἂHeil 2006ἃ. 

Das Narrativ der Stilllegungsprämie schließt an die durch die technische Entwicklung des Kapi-

talismus eröffnete Möglichkeit der Aufrechterhaltung der Güterproduktion durch eine zuneh-

mend niedriger werdende Zahl an Arbeitsstunden und damit -plätzen an (siehe 3.3.1). Das BGE 

ŦǸƘǊŜ ȊǳǊ αǎƻȊƛŀƭŜώƴϐ !ǳǎƎǊŜƴȊǳƴƎ ǳƴŘ ŦƛƴŀƴȊƛŜƭƭŜώƴϐ !ōŦƛƴŘǳƴƎ ǳƴŘ !ƭƛƳŜƴǘƛŜǊǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ¢Ŝƛƭǎ 

ŘŜǊ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά ἂBusch 2007: 5ἃ. 

Die Stilllegung des nicht mehr für die kapitalistische Güterproduktion benötigten Teils der Ge-

sellschaft stellt ein differierendes Narrativ zu der durch ein (niedriges) BGE noch weiter für die 

kapitalistische Verwertung verfügbar gemachten Bevölkerungsmehrheit dar (siehe 3.2.2). Es 

ginge beim BGE also auch um die Aufrechterhaltung des Konsumkapitalismus über eine Siche-

rung der Nachfrage ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 29; Reich & Soukup 2016; Blaschke 

2017c: 110; I.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. Das BGE wäre damit ein Instrument der Armutsverwal-

tung statt einer emanzipativen Überwindung von Armut. Die Armut ƪǀƴƴŜ αƳƛǘ ǾƛŜƭ ǿŜƴƛƎŜǊ 

Aufwand und ǊŜŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜǊ ώΧϐ ŘǳǊŎƘ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘŜ ōŜŘŀǊŦǎŀōƘŅƴƎƛƎŜ [ŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ἂKrämer 2014: 

39ἃ bekämpft werden. Obwohl scheinbar widersprüchlich, werden die Narrative der Stilllegung 

und der neoliberalen Aktivierung teils komplementär verwendet. 

Thomas Straubhaar, Urheber eines neoliberalen BGE-Modells, (siehe 3.2.2 und 3.2) begründet 

das BGE unter anderem damit, dass damit gesellschaftliche Konflikte des unteren Drittels mit 

ŘŜǊ ǊŜǎǘƭƛŎƘŜƴ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǾŜǊƳƛŜŘŜƴ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴǘŜƴΦ α9ǎ ŘƛŜƴǘ ŘŀȊǳΣ Řŀǎǎ ŘŜǊ DǳǘǾŜǊŘƛe-

nende ǳƴŘ YŀǇƛǘŀƭƛǎǘ ƛƴ wǳƘŜ ǎŜƛƴŜ !ǊōŜƛǘ ƳŀŎƘŜƴ ƪŀƴƴά ἂBlaschke 2010a: 230ἃ. In diesem 

Zusammenhang kann das BGE als ein ebensolcher top-down-Klassenkompromiss verstanden 
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werden wie die BismarckΨschen Sozialversicherungen ἂBlaschke 2017c: 110ἃ und dementspre-

chend als Instrument zur vorbeugenden Aufstandsbekämpfung, indem revolutionäre gesell-

schaftliŎƘŜ tƻǘŜƴǘƛŀƭŜ ŜƛƴƎŜƘŜƎǘ ǿŜǊŘŜƴ αǳƴŘ [um] damit in letzter Konsequenz den Kapitalis-

Ƴǳǎ Ȋǳ ŜǊƘŀƭǘŜƴά ἂReich & Soukup 2016ἃ. Dieses Narrativ steht im Gegensatz zu den diskutier-

ten Möglichkeiten der Befreiung durch Grundeinkommen, die mit Dekommodifizierung der 

Arbeitskraft und Beendigung von Ausgrenzungen einhergehen ἂBlaschke 2017c: 110ἃ. 

5ŜǊ .ŜƎǊƛŦŦƭƛŎƘƪŜƛǘ α{ǘƛƭƭƭŜƎǳƴƎǎǇǊŅƳƛŜά ƭƛŜƎǘ ƛƴ ŘŜǊ wŜƎŜƭ Ŝƛƴ ǇƻǎƛǘƛǾ-affirmatives Verhältnis zur 

Lohnarbeit zugrunde (siehe 3.3.8): diese verschaffe den Beschäftigten nicht nur ein Einkom-

men, sondern stifte auch Identität und sozialen Zusammenhang ἂKrämer 2014: 40ἃ. 

 

3.3.4 Migration 

Partiell offene Grenzen für Menschen und Geldströme stellen ein weiteres Diskursfeld im Zu-

sammenhang Ƴƛǘ ŘŜƳ .D9 ŘŀǊΦ 5ƛŜ αaƛƎǊŀǘƛƻƴ ƛƴ ǎƻȊƛŀƭŜ {ƛŎƘŜǊǳƴƎǎǎȅǎǘŜƳŜά ǿƛǊŘ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƳ 

Zusammenhang mit der Freizügigkeit von EU-Bürger* innen kontrovers diskutiert ἂGreven 

2013ἃ. Ein BGE, insbesondere in einer Konzeption, die dieses allen Menschen mit Erstwohnsitz 

in Deutschland ermöglicht, könne zu ŜƛƴŜǊ αΨ{ƻƎǿƛǊƪǳƴƎΨ ŀǳŦ !ǳǎƭŅƴŘŜǊά ἂHauser 2006: 337ἃ 

ŦǸƘǊŜƴΦ 9ƛƴŜ ǎƻƭŎƘŜ YƻƴȊŜǇǘƛƻƴ ƭƛŜƎǘ ōŜƛƳ aƻŘŜƭƭ ŘŜǎ αƭƛƴƪŜƴ .D9ά vor, bei dem mit der Ein-

ŦǸƘǊǳƴƎ ŘŜǎ aƻŘŜƭƭǎ ŀǳŎƘ ŘŜǊ α{ǘŀǘǳǎ Ǿƻƴ LƭƭŜƎŀƭŜƴ ƻŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ ƻƘƴŜ ²ƻƘƴǎitz abge-

ǎŎƘŀŦŦǘά ἂBAG Grundeinkommen 2016: 30ἃ werden soll. Ein tatsächlich solidarisches Modell 

kann jedoch nicht auf autoritärer Ausgrenzung von Teilen der Bevölkerung beruhen ἂKipping 

2018: 285ἃ, ansonsten entstehen neo-segregatorische Verhältnisse bzw. vorhandene (rassisti-

sche) Tendenzen in dieser Hinsicht werden verstärkt ἂButterwegge 2018ἃ. Aufgrund der ext-

remen globalen Ungleichheit seien soziale Sicherungssysteme per se von Migration bedroht 

ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 126ἃ. 5ŀ αLƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴά ƛƴ der heutigen Arbeitsgesellschaft zu 

ŜƛƴŜƳ ƎǊƻǖŜƴ ¢Ŝƛƭ ǸōŜǊ 9ǊǿŜǊōǎŀǊōŜƛǘ ǎǘŀǘǘŦƛƴŘŜΣ ƪǀƴƴǘŜ ŘƛŜǎŜ ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ α.ŜŦǊŜƛǳƴƎ Ǿƻƴ !r-

ōŜƛǘά ŜǊǎŎƘǿŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ǳƴŘ Řŀǎ .D9 auf diese Weise zu einer gesellschaftlichen Segregation 

bzw. Ghettoisierung beitragen ἂebd.: 126 f.ἃ. 

Auf der anderen Seite bestehe die Gefahr, dass, sofern nicht geeignete politische Gegenmaß-

nahmen getroffen werden, die Finanzierungsbasis des BGE durch zunehmenden Steuerbetrug 

und Kapitalflucht gefährdet werde ἂBusch 2007: 12ἃ, vor allem, wenn dieses nicht über Mehr-

wertsteuern finanziert wird ἂDries 2007: 43ἃ. Dabei ist zu beachten, dass bereits heute ein 

erheblicher Teil der Unternehmens- und Vermögenseinkommen nicht regulär besteuert wer-

den ἂKrämer 2014: 42ἃΦ 5ŀǎ .D9 ǿŜƛǎŜ ǎƻƳƛǘ ŜƛƴŜ αŀǳǖŜƴǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ CƭŀƴƪŜά ἂHauser 2006: 

347ἃ auf. 

Zuletzt muss noch angemerkt werden, dass die Einführung eines staatlichen BGE zunächst kein 

internationales Projekt ist. Die globalen Ungerechtigkeitsstrukturen werden nicht direkt, son-

dern lediglich indirekt bearbeitet durch die möglicherweise eintretenden materiellen und kul-

turellen Veränderungen (siehe Kapitel 4). Das BGE wäre aber auch als Instrument für die Ver-

besserung von globaler oder auch zunächst europäischer Gerechtigkeit nutzbar ἂI.L.A. Kollektiv 

2019: 70ἃ, indem es entsprechend skaliert wird. Das wäre insbesondere im Zusammenhang mit 

der notwendigen sozial-ökologischen Transformation ein Anknüpfungspunkt (siehe 3.2.3) ς 
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und könnte somit globale Ungerechtigkeitsstrukturen minimieren und damit auch helfen, 

Fluchtursachen zu bekämpfen. 

 

3.3.5 Leistungsgerechtigkeit 

Sowohl Befürworter*innen als auch Kritiker des BGE thematisieren das Narrativ der Leistungs-

gerechtigkeit. Während die einen in einem BGE die Ermöglichung des Lebens auf Kosten ande-

rer, nämlich der Erwerbstätigen, sehen ἂBischoff 2007: 22; Blaschke 2010a: 37ἃ, stellen andere 

dar, dass die Leistungsgerechtigkeit durch BGE verbessert werden könnte. 

Der Armutsforscher Christoph Butterwegge gehört zu den wichtigsten linken Kritiker*innen 

eines BGE. Er lehnt eine Auszahlung voƴ {ƻȊƛŀƭǘǊŀƴǎŦŜǊǎ ƴŀŎƘ ŘŜƳ αDƛŜǖƪŀƴƴŜƴǇǊƛƴȊƛǇά ƎŜƴe-

rell ab, da dies weder bedarfsgerecht noch leistungsgerecht sei und auch das Kriterium der 

Verteilungsgerechtigkeit nicht erfülle, weil keine Umverteilung von oben nach unten stattfinde 

ἂButterwegge 2018ἃ. wŀƭŦ YǊŅƳŜǊ ŀǊƎǳƳŜƴǘƛŜǊǘΣ Řŀǎǎ ƧŜŘŜǊ YŀǳŦŀƪǘ α9ǊǿŜǊōǎŀǊōŜƛǘ ƛƴ .Ŝǿe-

ƎǳƴƎά ǎŜǘȊŜΦ αWŜ ƳŜƘǊ 9ƛƴȊŜƭƴŜ ǎƛŎƘ ŀƴ ŘŜǊ 9ǊǿŜǊōǎŀǊōŜƛǘ ƴƛŎƘǘ ōŜǘŜƛƭƛƎŜƴ ōȊǿΦ Ǿƻƴ ƛƘǊ ŀǳǎƎe-

grenzt werden, desto mehr Erwerbsarbeit müssen die anderen leisten, um einen bestimmten 

Umfang aƴ DǸǘŜǊƴ ǳƴŘ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜǊŦƻǊŘŜǊƭƛŎƘŜƴ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴ Ȋǳ ŜǊǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜƴά 

ἂKrämer 2014: 40ἃ. 9ƛƴ .D9 ƪǀƴƴŜ ŀƭǎƻ ŀƭƭŜ Ȋǳ {ŎƘƳŀǊƻǘȊŜǊƴ ƳŀŎƘŜƴΣ αǿŅƘǊŜƴŘ ǎƻƭŎƘŜǎ tŀǊŀǎi-

ǘŜƴǘǳƳ ƛƳ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎ ƴǳǊ ŜƛƴŜǊ ōŜƎǸǘŜǊǘŜƴ aƛƴŘŜǊƘŜƛǘ ǾƻǊōŜƘŀƭǘŜƴ ōƭŜƛōǘά ἂVanderborght & 

Van Parijs 2005: 91ἃ. Das BGE würde zudem zwar vermutlich die Abstiegsangst für untere Ein-

kommensschichten lindern, jedoch gilt dasselbe nicht für obere Einkommensschichten, da die 

potentiellen Einkommensverluste dort hoch bleiben würden ἂFromm 1999: 312ἃ. Demnach 

könnte auch hier gegenüber der herkömmlichen Arbeitslosenversicherung eine verringerte 

Leistungsgerechtigkeit attestiert werden. 

Für eine Steigerung der Leistungsgerechtigkeit durch ein BGE spricht, dass in heutigen Grund-

sicherungsmodellen die Zuverdienstmöglichkeiten sehr beschränkt sind, also ein großer Teil 

des EinkomƳŜƴǎ ōŜƛ ŘŜǊ DǊǳƴŘǎƛŎƘŜǊǳƴƎ αŀƴƎŜǊŜŎƘƴŜǘά ǿƛǊŘΦ Lohnarbeitende, die dennoch 

{ƻȊƛŀƭƘƛƭŦŜ ōŜȊƛŜƘŜƴΣ ǿŜǊŘŜƴ ŀƭǎ α!ǳŦǎǘƻŎƪŜǊϝƛƴƴŜƴά ōŜȊŜƛŎƘƴŜǘ ἂAstheimer 2016ἃ, der dazu-

gehörende aŜŎƘŀƴƛǎƳǳǎ ŀƭǎ α!ǊƳǳǘǎŦŀƭƭŜά ἂKünnemann 2007: 6ἃ. Dementsprechend sind die 

realen Einkommenssteuern bei Grundsicherungsempfänger*innen sehr hoch ἂVanderborght & 

Van Parijs 2005: 54ἃΤ Řŀǎ ǿƛǊŘ ŀǳŎƘ ŀƭǎ ƘƻƘŜ αDǊŜƴȊōŜƭŀǎǘǳƴƎά Ǿƻƴ DŜǊƛƴƎǾŜǊŘƛŜƴŜǊϝƛƴƴŜƴ 

bezeichnet ἂBruckmeier et al. 2018: 6ἃ. Die Grenzbelastung liegt in bestimmten Bruttolohnbe-

reichen und unter bestimmten bedarfsgemeinschaftlichen Voraussetzungen bei 100 % oder 

höher (sehe Abbildung 5), sodass Bruttolohnzuwächse dann nicht zu Nettoeinkommenszu-

wächsen, sondern zu gleichbleibenden oder abnehmenden Nettoeinkommen führen  

ἂebd.: 21 ff.ἃ. Die realen Einkommensgewinne durch Erwerbsarbeit für Sozialhilfeempfän-

ger*innen sind demnach sehr begrenzt, sodass ein Großteil der Berechtigten auch lediglich 

geringfügig oder in Teilzeit beschäftigt ist ἂebd.: 18ἃ. Erwerbsarbeit auf Mindestlohnbasis führt 

zudem in der Regel zu einer Rente, die unterhalb der Sozialhilfe liegt und daher auf diese auf-

gestockt wird. Die vom Arbeitsminister Hubertus Heil vorgeschlagene Grundrente würde die 

Mindestrente auf mindestens 10 % oberhalb der Sozialhilfe anheben, allerdings lediglich bei 
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mindestens 35 Beitragsjahren (inklusive Kindererziehungszeiten und Pflegetätigkeiten) greifen 

ἂZeit Online 2019ἃ. Dieses Modell würde dabei auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichten. 

5ǳǊŎƘ Řŀǎ .D9 ƪǀƴƴǘŜ ǎƻƳƛǘ ŘŜƳ α[ƻƘƴŀōǎǘŀƴŘǎƎŜōƻǘά ōŜǎǎŜǊ wŜŎƘƴǳƴƎ ƎŜǘǊŀƎŜƴ ǿŜǊŘŜƴΥ 

αWŜŘŜ ƎŜƭŜƛǎǘŜǘŜ {ǘǳƴŘŜ 9ǊǿŜǊōǎŀǊōŜƛǘ ŜǊƎƛōǘ Ŝƛƴ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘŜǎ 9ƛƴƪƻƳƳŜƴά ἂSchachtschneider 

2014: 139ἃ. Eine Alternative bestünde in der Senkung der staatlichen Sozialtransfers, wobei 

diese ohne Zuverdienst bereits gegenwärtig unterhalb der statistischen Armutsschwelle liegen 

ἂBruckmeier et al. 2018: 21 ff.ἃ. Auch die regierende große Koalition hat Reformvorschläge 

erarbeitet. Diese umfassen eine Erhöhung des Kindergelds, der Kinderfreibeträge und des 

Grundfreibetrags sowie Veränderungen der Einkommenssteuertarife und der Sozialabgaben. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen verändern in den Berechnungen des Instituts für Arbeits-

markt- und Berufsforschung (IAB) jedoch wenig an der hohen Grenzbelastung von Geringver-

diener*innen ἂebd.: 36 ff.ἃ. Das IAB schlägt demgegenüber die Einführung eines Erwerbszu-

schusses vor, der vor allem in besseren Zuverdienstmöglichkeiten besteht. Dadurch würden 

sich Zuverdienste durchgehend, bei höherem Bruttoeinkommen deutlicher rentieren  

ἂebd.: 6, 40 ff.ἃ. Der vorgeschlagene Erwerbszuschuss bedeutet jedoch eine Kürzung der nied-

rigen Zuverdienste ἂBonath 2019ἃ und entspricht einer Subventionierung des Niedriglohnsek-

tors, was im Widerspruch zu der forcierten Schaffung existenzsichernder Löhne, z. B. über ei-

nen angehobenen Mindestlohn, gesehen werden kann. Die derzeitigen Mindestlöhne reichen 

bei geringfügig oder in Teilzeit Beschäftigten nicht aus, um Nettolöhne zu generieren, die 

oberhalb des Sozialleistungsanspruchs liegen. So ist die Zahl der Aufstocker*innen durch das 

Anheben des Mindestlohns im Jahre 2015 nur geringfügig zurückgegangen ἂAstheimer 2016ἃ. 

Je nach familiärer Situation können auch Vollzeitbeschäftigte weiterhin auf Sozialhilfe ange-

wiesen sein, sodass Gewerkschaften und die Partei Die Linke eine starke Erhöhung des Min-

destlohns fordern ἂebd.ἃ. 

Besonders stark von hohen Grenzkosten sind Alleinerziehende mit Kindern betroffen 

ἂBruckmeier et al. 2018: 22 f.ἃ. Hier steigt das Nettoeinkommen bei Beantragung aller verfüg-

baren staatlichen Sozialtransfers (Sozialhilfe, Kindergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld) bis zu 

einem Bruttolohn von 1700 Euro nur schwach an, nämlich von 1739 Euro bis ca. 2200 Euro. 

Danach sinkt das Nettoeinkommen mit ansteigendem Bruttolohn sogar bis zu einem Brutto-

lohn von 2500 Euro ab, sodass das Einkommen dort genauso hoch ist (2070 Euro) wie bei ei-

nem Bruttolohn von 1300 Euro (siehe Abbildung 5). 
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Abbildung 5: Beispielhafter Nettoeinkommensverlauf bei steigendem Bruttolohn. Dargestellt ist der 
Nettoeinkommensverlauf von Alleinerziehenden (ohne Unterhaltszahlung) mit zwei Kindern zwischen 
sechs und zwölf Jahren. Die Grafik wurde Bruckmeier, Mühlhan und Wiemers entnommen ἂBruckmeier 
et al. 2018: 23ἃ. Bei der Berechnung des Nettoeinkommens wird von der Beantragung aller relevanten 
staatlichen Leistungen ohne Sonderbedarfe ausgegangen, also Sozialhilfe (Arbeitslosengeld II), Kinderzu-
schlag und Kindergeld. Die Werte wurden mit dem Mikrosimulationsmodell des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung, das auf dem Sozio-ökonomischen Panel basiert, simuliert ἂebd.: 58ἃ. Die 
statistisch festgelegte relative Armutsschwelle liegt bei 1701 Euro; diese ist festgelegt als Einkommen, 
das weniger als 60 % des Einkommensmedians der Gesamtbevölkerung entspricht. 

 

Das derzeitige soziale Sicherungssystem und die derzeitigen Mindestlöhne führten also zum 

Ausspielen von Steuerzahler*innen gegen Transferbezieher*innen und habe daher eine 

αŜƴƻǊƳŜ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ {ǇŀƭǘǳƴƎǎǿƛǊƪǳƴƎά ἂBlaschke 2010a: 35ἃ. 

Gegenüber den beschriebenen Diskursen zu Leistungsgerechtigkeit könnte angebracht wer-

den, dass derzeit auch Vermögende gebührenfreien oder günstigen Zugang zu öffentlichen 

Infrastrukturen haben, es dort also auch keine einkommensspezifische Gebührenunterschei-

dung gebe ἂebd.: 63ἃ. Über Erbschaften oder Vermögensdividenden erhalten Wohlhabende 

zudem leistungsfreie Einkommen, wodurch hier also bereits eine Entkopplung von Erwerbsar-

beit und Einkommen existiert ἂSegbers 2009: 192ἃ. So könne ŘŜƳ !ǊƎǳƳŜƴǘ ŘŜǎ αŀǳŦ YƻǎǘŜƴ 

ŀƴŘŜǊŜǊά-[ŜōŜƴǎ ŜƴǘƎŜƎƴŜǘ ǿŜǊŘŜƴΣ Řŀǎǎ ŀƭƭŜ aŜƴǎŎƘŜƴ ŀǳŦ αYƻǎǘŜƴ ŘŜǎ ƴŀǘǸǊƭƛŎƘŜƴ ǳƴŘ Ǝe-

ǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜƴ wŜƛŎƘǘǳƳǎά ἂBlaschke 2010a: 37ἃ lebten. Unter kapitalistischen Verhältnissen 

ist dieses Einkommen jedoch zutiefst ungleich verteilt. 

Die möglichen Wirkungen des BGE auf das Gefühl von Leistungsgerechtigkeit innerhalb der 

Gesellschaft sind durchaus ambivalent. Das Narrativ der Leistungsgerechtigkeit könnte wo-

möglich auch an Bedeutung verlieren (siehe Kapitel 4). Es ist jedoch davon auszugehen, dass 

mit der Ideologie der Leistungsgerechtigkeit weiter gegen das BGE opponiert wird ς und zwar 
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sowohl von Wohlhabenden, die nicht vom BGE profitieren, als auch von Ärmeren, die das 

αLeistungs- ǳƴŘ YƻƴƪǳǊǊŜƴȊǇǊƛƴȊƛǇά ǾŜǊƛƴƴŜǊƭƛŎƘǘ ƘŀōŜƴ ἂSchachtschneider 2014: 137ἃ. 

 

3.3.6 Neoliberalisierung 

Das Thema der neoliberalen Transformation spielt eine herausragende Rolle im Diskurs um 

Grundeinkommen. Dabei sind insbesondere die möglichen Veränderungen der Sozialsysteme 

und des Arbeitsmarktes von Bedeutung. 

Das BGE wird einerseits als radikale Alternative zum Neoliberalismus ἂVanderborght & Van 

Parijs 2005: 11ἃ, andererseits als neoliberales Instrument zur Abschaffung des Sozialstaats 

ἂSpät 2017ἃ und der Entgrenzung der Arbeit gehandelt. In der Neoliberalismuskritik am BGE 

wird nur teilweise zwischen verschiedenen BGE-Konzeptionen unterschieden und teilweise 

werden explizit alle Ausführungen des BGE als neoliberales Projekt gesehen. Gerade in Ge-

werkschaften ist das Narrativ verbreitet, dass Neoliberale die Erfinder*innen des BGE seien 

ἂBlaschke 2010a: 16ἃ, was der vielseitigen Historie des Grundeinkommens widerspricht (siehe 

3.1). 

Christoph Butterwegge argumentiert, dass das BGE den Sozialstaat zerstören und dabei weder 

Armut verringern noch Gerechtigkeit erhöhen würde. Demgegenüber fordert er höhere Min-

destlöhne, Arbeitszeitverkürzungen und Stärkung der sozialen Rechte ἂButterwegge 2018ἃ. Das 

BGE fördere zudem Lohndumping, was von neoliberaler Seite als Entlastung der Unternehmen 

ǳƴŘ αwŜǾƛǘŀƭƛǎƛŜǊǳƴƎά ŘŜǊ ǎƻȊƛŀƭŜƴ aŀǊƪǘǿƛǊǘǎŎƘŀŦǘ ƎŜŦŜƛŜrt wird ἂStraubhaar 2017ἃ. 

Insbesondere die niedrig angesetzten BGE-Modelle seien kompatibel zur neoliberalen Agenda. 

Das spiegelt sich auch in den Begründungsebenen ihrer Protagonist*innen wider, die teils klas-

sisch neoliberal sind (siehe 2.5.4). So solle das BGE Selbstständigkeit, Unternehmer*innengeist, 

Innovation und Flexibilität ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 84ἃ fördern bzw. Initiative we-

ckende Rahmenbedingungen schaffen ἂWerner et al. 2010: 115ἃ. α5ƛŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ²Ŝǘǘōe-

werbsfähigkeit der Firmen und damit das gesamtwirtschaftliche Wohlstandsniveau werden 

ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ YǊŜŀǘƛǾŜƴΣ ŘƛŜ LƴƴƻǾŀǘƛǾŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǘǊŅƎŜǊ ōŜǎǘƛƳƳǘΦά ἂStraubhaar 2017ἃ. 

Zudem knüpfe das BGE an Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft an 

ἂSchachtschneider 2014: 13ἃ. 

Die Idee eines aktivierenden Sozialstaats könne dabei sowohl durch Grundsicherungen als 

auch durch Grundeinkommen umgesetzt werden, wobei diese Idee sich im gegenwärtigen 

Grundsicherungssystem eher repressiv, im Zusammenhang mit BGE emanzipatorisch als Ver-

besserungen der Möglichkeiten des Tätigkeitseins manifestieren könnte ἂVanderborght & Van 

Parijs 2005: 110ἃ. 5ŜǊ αŀƪǘƛǾƛŜǊŜƴŘŜ {ƻȊƛŀƭǎǘŀŀǘά ƪǀƴƴŜ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ Ȋǳ ƳŀǎǎƛǾŜƳ [ƻƘƴŘǳƳǇƛƴƎ 

führen, da sich mit dem BGE jede Arbeit monetär lohne ἂebd.: 76ἃ. In vielen eher neoliberalen 

BGE-Modellen geht es auch um die gleichzeitige Deregulierung der Arbeit durch Abschaffung 

von Mindestlöhnen, Flächentarifen, Sozialklauseln und des Kündigungsschutzes  

ἂebd.: 100; Blaschke 2010a: 230 f.ἃ sowie durch Abschaffung der bestehenden sozialen Siche-

rungssysteme (siehe 3.2.2). Einige BGE-Modelle folgen also der neoliberalen Idee eines 

αǎŎƘƭŀƴƪŜƴ {ǘŀŀǘǎά ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. Auch im Collectif Charles Fourier, die das BIEN in 

die Wege geleitet haben, war die Idee der Streichung von staatlichen Sozialsystemen und  
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Mindestlöhnen und deren Aufgehen in Grundeinkommen vorgesehen ἂVanderborght & Van 

Parijs 2005: 35ἃ. 

Je nach Ausgestaltung des BGE und den dadurch entstehenden gesellschaftlichen Veränderun-

gen bzw. Verschiebungen der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse, also der besseren Verhand-

lungsmacht der Arbeitnehmer*innen ἂebd.: 82ἃ, könne es zu Lohndumping oder zu Lohnerhö-

hungen kommen ἂGubitzer & Heintel 1998ἃ. Für Lohndumping spricht die Möglichkeit von 

Kombilohneffekten (siehe 3.2.2) ς Grundeinkommen könnte zur Haupteinkommensquelle vie-

ler Arbeitnehmer*innen werden und Erwerbseinkommen damit ein Zuverdienst. Somit könnte 

das BGE auch die Möglichkeit schaffen, die Lohnnebenkosten und auch die Löhne zu senken 

und damit die Grenzkosten für neue Arbeitsplätze abzusenken ἂWerner et al. 2010: 120ἃ. Ins-

besondere in einem gesättigten Arbeitsmarkt könne es zur Lohnunterbietungskonkurrenz 

kommen, wenn dies nicht z. B. durch ausreichende Löhne verhindert werde ἂBlaschke 2010a: 

20ἃ. In eher solidarisch-emanzipativen BGE-Modellen ist jedoch auch ein gegenteiliger Effekt 

möglich: Arbeitnehmer*innen könnten ihre monetäre Verhandlungsposition verbessern und 

damit Forderungen nach besseren Arbeitsbedingungen aufstellen und entfremdete, ausbeute-

rische und unwürdige Arbeiten ablehnen ἂAlexander 2016: 216ἃ. Einzelne Gewerkschaften und 

Gewerkschaftsvertreter*innen stehen dem BGE daher auch positiv gegenüber ἂVanderborght 

& Van Parijs 2005: 102ἃ. Das BGE könnte womöglich der weiteren Prekarisierung der Arbeit 

entgegenwirken ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. Eine mögliche Auswirkung des BGE bestünde in 

einer erweiterten Individualisierung auf dem Arbeitsmarkt, sodass gegebenenfalls individuell 

Vorteile für Arbeitnehmer*innen entstehen könnten, deren Kollektivmacht jedoch, z. B. über 

Organisation in Gewerkschaften, geschwächt werden könnte ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 

100ἃ. 

Aus BGE-befürwortender Positionierung schließt das Grundeinkommen an eine Kritik in Bezug 

auf bestehende soziale Sicherungssysteme an. So habe die neoliberale Agenda 2010 zu Sozial-

abbau und der Schaffung von Hartz IV als Repressionsinstrument geführt ἂBlaschke 2010a: 22ἃ. 

Sozialhilfe sei Ƴƛǘ ŜƛƴŜƳ αǎǘǳƳƳŜƴ !ǊōŜƛǘǎȊǿŀƴƎά ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ǳƴŘ ŘǳǊŎƘ ǎŜƛƴŜ ŀōǎŎƘǊŜŎƪŜƴŘŜ 

Wirkung seien auch viele Geringverdiener*innen indirekt betroffen ἂebd.ἃ. Aus dieser Sicht 

gehe es bei dem BGE auch um die Frage, wie der bestehende Sozialstaat gegen neoliberale 

!ƴƎǊƛŦŦŜ ǾŜǊǘŜƛŘƛƎǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪŀƴƴΣ αƻƘƴŜ ŘŀōŜƛ ōƭƛƴŘ Ȋǳ ǎŜƛƴ ŦǸǊ ǎŜƛƴŜ {ŎƘǿŅŎƘŜƴΣ ŘƛŜ ǿƛǊ Ƴƛǘ 

ŘŜƳ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ōŜǎŜƛǘƛƎŜƴ ǿƻƭƭŜƴά ἂKipping 2016: 4ἃ. 

 

3.3.7 Bürokratie 

Die Vorteile eines Grundeinkommens werden meistens auch durch dessen Auswirkungen auf 

eine Entbürokratisierung der Sozialtransfers begründet ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. Mit dem BGE 

fiele die sozialadministrative Bedürftigkeitsprüfung weg. 

Wie in Abbildung 5 und generellen Überlegungen zum Nettoeinkommen verschiedener Be-

darfsgemeinschaften in Abhängigkeit vom Bruttolohn ἂBruckmeier et al. 2018: 19-32ἃ deutlich 

wird, sind Personen in unterschiedlichsten finanziellen und persönlichen Situationen für ver-

schiedene Sozialtransfers berechtigt. Zu diesen gehören neben der Sozialhilfe (Arbeitslosen-

geld II) Kindergeld, Wohngeld und Kinderzuschlag. Diese müssen bei unterschiedlichen Ämtern 
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beantragt werden. Zudem werden die anderen Sozialleistungen bei der Sozialhilfe angerech-

net, sodass deren Beantragung sich erst ab einem hohen Bruttolohn und entsprechend niedri-

ger möglicher Sozialhilfe lohnt. Für bestimmte Bevölkerungsgruppen, wie z. B. Studierende, 

besteht dagegen in der Regel kein Anspruch auf Sozialhilfe und die Finanzierung des Studiums 

obliegt in erster Linie den Eltern; zusätzlich kann in einigen Fällen BAföG oder Wohngeld bean-

tragt werden. Demnach sei das derzeitige Sozialsystem mit hohen administrativen und büro-

kratischen Aufwändungen verbunden ἂBlaschke 2010a: 22; Bruckmeier et al. 2018: 16ἃ. 

Die Bedürftigkeitsprüfung führt zum einen zu Aufwand auf Seiten der Ämter, wobei nicht klar 

zu beziffern ist, wie viel dieser kostet ἂBischoff 2007: 22ἃ und welcher Anteil davon durch ein 

BGE wegfallen könnte. Insgesamt ist jedoch von erheblich sinkenden Informations- und Ver-

waltungskosten auszugehen ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 68 f.ἃ. Die Menge der weiterhin 

nötigen Verwaltungskosten seien letztlich vom Grad des Umbaus des Sozialstaats abhängig 

ἂebd.: 69 f.ἃ. Zum anderen ist jedoch vor allem der bürokratische Aufwand für die Antragsbe-

rechtigten und die damit verbundenen gesellschaftlichen Folgewirkungen relevant. Durch die 

Bedürftigkeitsprüfung entstünde ein Missgunst- und Verdächtigungsklima ἂBlaschke 2010a: 

35ἃ und damit Misstrauen, Angst und Leid ἂKumpmann 2007: 29ἃ. Auch Unkenntnis über zu-

stehende Leitungen führen zur Nichtinanspruchnahme ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 68; 

Bruckmeier et al. 2018: 15ἃ. 

α5ƛŜ ±ŜǊŦŜŎƘǘŜǊ ŘŜǊ bƻǘǿŜƴŘƛƎƪŜƛǘ ŜƛƴŜǊ ǳƳŦŀƴgreichen Kontrollbürokratie argumentieren mit 
der ς schon oft widerlegten ς Gefahr eines allgemeinen Mißbrauchs, der letztlich die Logik von 
Lohnarbeit und sozial-politischen Ausgleichungsmaßnahmen durch beitragsbezogene soziale  
Sicherungssysteme oder durŎƘ ǎǘŜǳŜǊōŀǎƛŜǊǘŜ ¢ǊŀƴǎŦŜǊȊŀƘƭǳƴƎŜƴ ȊǳƳ 9ƛƴǎǘǳǊȊ ōǊƛƴƎŜƴ ǿǸǊŘŜά 
ἂBischoff 2007: 18ἃ. 

Die genannten Schwierigkeiten führten unter anderem dazu, dass ca. 40 % die ihnen zu-

stehenden Leistungen der Grundsicherung und zwischen 50 % und 90 % Wohngeld und Kin-

derzuschlag nicht in Anspruch nehmen würden ἂBruckmeier et al. 2018: 16ἃ. Viele besonders 

Bedürftige würden aufgrund der bürokratischen Hürden nicht mit Sozialhilfe erreicht werden 

ἂKünnemann 2007: 5ἃ. α5ƛŜ !ƴƎǎǘ ǾƻǊ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜǊ {ǘƛƎƳŀǘƛǎƛŜǊǳƴƎ ƘŅƭǘ ǾƛŜle Betroffene 

Ǿƻƴ ŘŜǊ .ŜŀƴǘǊŀƎǳƴƎ Ǿƻƴ {ƻȊƛŀƭƘƛƭŦŜ ŀōά ἂKumpmann 2007: 28ἃ. Zudem führe die Bedürftig-

keitsprüfung verbunden mit der Möglichkeit von Sanktionen dazu, dass teilweise fälschlicher-

weise als arbeitsfähig erfassten Personen das Existenzminimum bei Ablehnung von Erwerbsar-

beit gekürzt wird ἂebd.: 29ἃ. Grundsätzlich könnte die damit festgelegte Dichotomie von Er-

werbsfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit als den individuellen Fähigkeiten und Problemen von 

Menschen nicht gerecht werdend kritisiert werden. Zudem seien die teilweise als erniedrigend 

empfundenen Trainingsmaßnahmen, Ein-Euro-Jobs und Bildungsangebote durch die Jobcenter 

auch Tests bezüglich der Arbeitsfähigkeit, neben ihrer offiziellen Begründung für deren Erhö-

hung ἂebd.ἃ. Eine Sanktionierung der Sozialleistungen erfolgt auch bei Ablehnung dieser Maß-

nahmen. Es wird weiterhin angemerkt, dass der Druck durch die Jobcenter angesichts fehlen-

der Arbeitsplätze unangemessen sei und dass die Programme der Arbeitsagenturen ohne 

Zwang besser wirken könnten ἂebd.ἃ. 

Das Grundeinkommen ermögliche soziale Sicherheit ohne Bedürftigkeitsprüfung und damit 

ohne Stigmatisierung ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 69; Künnemann 2007: 5; Kipping 2018: 
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285ἃ. Von BGE-Gegner*innen wird demgegenüber ŜƴǘƎŜƎƴŜǘΣ Řŀǎǎ αώŘϐƛŜ 9ǊŦassung von Ein-

ƪƻƳƳŜƴΣ ±ŜǊƳǀƎŜƴ ǳƴŘ .ŜŘŀǊŦŜƴ ώΧϐ ƴƛŎƘǘ ŀƭǎ wŜǇǊŜǎǎƛƻƴ ƻŘŜǊ 5ƛǎƪǊƛƳƛƴƛŜǊǳƴƎ ōŜǘǊŀŎƘǘŜǘ 

ǿŜǊŘŜƴά ἂKrämer 2014: 40ἃ dürfe. Das Entbürokratisierungsnarrativ sei mit der neoliberalen 

Forderung nach sozialstaatlicher Deregulierung verbunden ἂKreutz 2007: 68ἃ. 

Die Bürokratie könne durch ein BGE zudem maximal auf der Verteilungsseite abgebaut wer-

den, da diese bei der Besteuerung von Einkommen bestehen bleibe ἂBischoff 2007: 22; Krämer 

2014: 40ἃ. Die Bedürftigkeitsprüfung werde daher nicht abgeschafft, sondern lediglich auf das 

Finanzamt verlagert ἂKreutz 2007: 70ἃ. Eine Ausnahme bildet die ausschließliche Besteuerung 

von Gütern. Vermögende und Gutverdiener*innen hätten ihrerseits tendenziell bessere öko-

nomische Mittel, um andere staatliche Vergünstigungen, wie Steuerbefreiungen oder staatli-

che Subventionen abzuschöpfen bzw. abschöpfen zu lassen ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 

125ἃ. 

Bei der Auseinandersetzung mit der Bürokratisierung im Rahmen des Diskurses um BGE geht 

es also für die einen um den Abbau eines staatlichen Repressionsapparats, für die anderen um 

Entbürokratisierung mit der Perspektive weitergehender Privatisierung ἂGehrig 2013: 56ἃ. 

 

3.3.8 Befreiung (von) der Arbeit? 

In den Überlegungen zum Grundeinkommen spielt die Thematisierung des Arbeitsbegriffs eine 

wichtige Rolle. Grundeinkommen könne als Antwort auf die Krise der Arbeitsgesellschaft und 

die Krise des Sozialstaats verstanden werden ἂSchachtschneider 2014: 9ἃ. Insgesamt geht es 

dabei um die Frage, ob die Arbeit durch das BGE von staatlichen Regulationen (siehe 3.2.2 und 

3.3.6) bzw. von ihrem ausbeuterischen und entfremdeten Charakter befreit werden könnte 

oder aber die Arbeit dafür insgesamt abgeschafft werden müsse ἂBusch 2007ἃ. 

Grundsätzlich könne Vollbeschäftigung durch die Realisierung des Rechts auf Arbeit hergestellt 

oder aber eine Alternative zur Vollbeschäftigung durch einen erweiterten Tätigkeitsbegriff 

ermöglicht werden ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 74 f.ἃ. Grundeinkommenskritiker*innen 

sehen in der Befreiung von Lohnarbeit keine emanzipative Alternative. 

Die emanzipatorische, linke Alternative zu kapitalistischer Ausbeutung, Entfremdung, sozialen 
und globalen Spaltungen besteht in der Befreiung der Menschen in der Arbeit, nicht von der 
Arbeit. Es geht um Humanisierung und Demokratisierung. Ziel ist die Verkürzung und gerechte 
Verteilung aller gesellschaftlich notwendigen Erwerbs- wie unbezahlten Arbeit auf alle arbeits-
fähigen Mitglieder der Gesellschaft ἂKrämer 2014: 40ἃ. 

Zudem gehe der Gesellschaft durch die technische EntwƛŎƪƭǳƴƎ ƴƛŎƘǘ αŘƛŜ !ǊōŜƛǘ ŀǳǎά (siehe 

3.3.1), wie einige Grundeinkommensbefürworter*innen argumentieren ἂNotz 2005: 122ἃ. Im 

Gegenteil bleibe unter neoliberalen Verhältnissen ein Großteil der gesellschaftlich notwendi-

gen Arbeit unerledigt ἂKreutz 2007: 66ἃ, so z. B. durch die Schaffung von Arbeitsplätzen für 

αnachhaltiges ²ŀŎƘǎǘǳƳά ƻŘŜǊ ŀǳŎƘ ƛƳ .ŜǊŜƛŎƘ Ǿƻƴ Care ἂLand 2007ἃ. Das zentrale Anliegen, 

das Erwerbslose wie Beschäftigte artikulierten, sei dasjenige nach einer gut bezahlten Arbeit, 

αŘƛŜ ƛƘǊŜƴ CŅƘƛƎƪeiten und Neigungen gerecht wird und mit sozialer Anerkennung und Selbst-

ōŜǎǘŅǘƛƎǳƴƎ ǾŜǊōǳƴŘŜƴ ƛǎǘά ἂKrämer 2014: 39ἃ. Trotz Fremdbestimmung und Entfremdung sei 

die Lohnarbeit die wesentliche Vermittlungsinstanz von sozialer Teilhabe und Anerkennung 

sowie individuellem Selbstwertgefühl ἂKreutz 2007: 64ἃ. Ein BGE führte demgegenüber zu  
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sinkender Leistungsbereitschaft, was womöglich sogar dessen Finanzierung gefährden könne 

ἂKumpmann 2007: 35ἃ. Viele Menschen würden nur noch in Teilzeit arbeiten oder gar keiner 

Erwerbsarbeit mehr nachgehen ἂebd.: 34ἃ. Das BGE beruhe jedoch wie jede Geldleistung voll-

ständig auf verallgemeinerter Erwerbsarbeit und ist keineswegs eine emanzipatorische Alter-

native dazu ἂKrämer 2014: 40ἃ. Es wird daher problematisiert, dass durch den Grundeinkom-

mensdiskurs das Recht auf erwerbssichernde Arbeit von links wie von rechts angezweifelt 

werden würde ἂKreutz 2007: 63ἃ. Das forcierte Ideal einer freien Tätigkeitsgesellschaft würde 

den volkswirtschaftlichen Reproduktionszusammenhang bedrohen, da bedarfsgerechte Pro-

duktion der gesellschaftlichen Organisation über Erwerbsarbeit (oder durch Planwirtschaft) 

bedürfe ἂBusch 2007ἃ. Arbeitskritiker*innen werfen dem vor, dass marktliberal und keynesia-

nisch geprägtes Denken darin übereinstimmten, dass ŘƻǊǘ αώƴϐƻǘǿŜƴŘƛƎŜΣ ǎƛƴƴǾƻƭƭŜ ǳƴŘ ƴǸǘȊƭi-

ŎƘŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘ ώΧϐ ƴǳǊ ŀƭǎ ƳŀǊƪǘŦǀǊƳƛƎŜ !ǊōŜƛǘ ǾƻǊǎǘŜƭƭōŀǊά ἂBlaschke 2007: 58ἃ ist. 

Von Befürworter*innen des BGE wird argumentiert, dass dieses weniger entfremdete Arbeit 

ermöglichen würde ἂSchachtschneider 2014: 15ἃ. Zudem könnten Produktivitätssteigerungen 

durch die Durchführung individuell geeigneterer Tätigkeiten ermöglicht werden ἂVanderborght 

& Van Parijs 2005: 70 f.ἃΣ Řŀ Řŀǎ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ αŘƛŜ CǊŜƛƘŜƛǘ ΰƴŜƛƴΨ Ȋǳ ǎŀƎŜƴά ἂOffe 2005: 

138ἃ mit sich bringe. Es werde durch das BGE also eine Autonomie der Arbeit ermöglicht 

ἂSchachtschneider 2014: 49ἃ. Des Weiteren werde durch das BGE eine bessere Arbeitsvertei-

lung, ein erleichterter Wechsel zwischen Erwerbs-, Familien- und Ausbildungsarbeit sowie 

fortwährende Weiterbildung ermöglicht ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 79-83ἃ. Auch eine 

erhöhte Risikobereitschaft der Beschäftigten sei anzunehmen ἂKumpmann 2007: 35ἃ. 

Das BGE wird auch aus einer arbeitskritischen Positionierung begründet. Ronald Blaschke er-

widert gegenüber ŘŜƴ ǇƻǎƛǘƛǾŜƴ 9ǊȊŅƘƭǳƴƎŜƴ Ǿƻƴ !ǊōŜƛǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜǎŜ ƴƛŎƘǘ αǎƻȊƛŀƭŜ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴΣ 

ǎƻƴŘŜǊƴ ŦǳƴƪǘƛƻƴŀƭŜΣ ŦǊŜƳŘƎŜǎǘŜǳŜǊǘŜ ƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘƭƛŎƘŜ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ aŜƴǎŎƘŜƴά ἂBlaschke 

2007: 57ἃ fördere. An das Narrativ der Stilllegungsprämie (siehe 3.3.2) anschließend bezeich-

net er ŘŜƴ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ǿƻƴ tǊƻŘǳƪǘƛǾƛǎƳǳǎ ǳƴŘ YƻƴǎǳƳƛǎƳǳǎ ŀƭǎ α{ǘƛƭƭƭŜƎŜƴ ŘŜǎ aŜƴǎŎƘŜƴ 

ŀƭǎ .ǸǊƎŜǊΣ ŀƭǎ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƎŜǎǘŀƭǘŜƴŘŜǎ ²ŜǎŜƴά ἂBlaschke 2007: 57ἃ. Lohnarbeit sei im Übri-

gen nicht unbedingt gesellschaftlich notwendige oder sinnvolle Arbeit. 

α5ƛŜ der Marktrationalität unterworfene Tätigkeit scheint so als notwendige auf. Arbeit als be-
zahlte Arbeit auf einem Waren- und Arbeitsmarkt muß nun aber weder gesellschaftlich not-
wendig noch nützlich oder sinnvoll sein. Da reichen schon die Stichworte: Rüstungsindustrie, 
Umweltkatastrophe, pestizidverseuchte Nahrungsmittel, menschenunwürdige Zustände in der 
Pflegeindustrie. Marktarbeit muß auch nicht gesellschaftlich oder sozial integrativ sein. Im Ge-
genteil: Die Marxsche Theorie kennzeichnet Lohnarbeit als entfremdete, das Individuum atomi-
sierende, waren- und marktförmige Tätigkeit, die nicht im eigentlichen Gebrauchswert der Pro-
dukte ihren letzten Sinn sieht, sondern in ihrer wert- und mehrwertschöpfenden Funktion. 
Auch zielen ihre Resultate auf eine zahlungsfähige/kaufkräftige Nachfrage beziehungsweise 
entsprechende Bedürfnisbefriedigung ς .ŜŘǸǊŦƴƛǎǎŜ ƻƘƴŜ YŀǳŦƪǊŀŦǘ ƘŀōŜƴ tŜŎƘά ἂebd.ἃ. 

Bereits aus humanistischen Erwägungen sei die Tatsache, dass Menschen in Berufen arbeiten, 

die sie nicht wollen, problematisch. Das wirke sich negativ auf die innere und äußere Natur des 

Menschen aus. DŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜǊ ǎŎƘŅŘƭƛŎƘŜƴ ²ƛǊƪǳƴƎ Ǿƻƴ [ƻƘƴŀǊōŜƛǘ ǿƛǊŘ Řŀǎ LŘŜŀƭ ŘŜǊ αŦǊŜƛŜƴ 

¢ŅǘƛƎƪŜƛǘǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘά ǇƻǎǘǳƭƛŜǊǘΦ 
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α5ƛŜ ±ŜǊŦŜŎƘǘŜǊ ŘŜǎ .D9 ǇƭŅŘƛŜǊŜƴ ŦǸǊ ŜƛƴŜƴ ŜƴŘƎǸƭǘƛƎŜƴ .ǊǳŎƘ mit allen Versionen arbeitsge-
sellschaftlicher Utopien oder Zukunftsvorstellungen. Sie können sich eine Befreiung von der 
Entfremdung durch die bewußte Organisation und Gestaltung gesellschaftlicher Arbeit nicht 
vorstellen und treten für eine Emanzipation iƳ DŜƎŜƴǎŀǘȊ ȊǳǊ !ǊōŜƛǘ Ŝƛƴά ἂBischoff 2007: 23ἃ. 

!ƴ IŀƴƴŀƘ !ǊŜƴŘǘ ŀƴƪƴǸǇŦŜƴŘ ǎŜƛ Řŀǎ 9ƴŘŜ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘ ƴǳǊ Řŀƴƴ ǾŜǊƘŅƴƎƴƛǎǾƻƭƭΣ αǿŜƴƴ !ǊōŜƛǘ 

ŘƛŜ ŜƛƴȊƛƎŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘ ǎŜƛΣ ŀǳŦ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŜƛƴŜ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ǾŜǊǎǘǸƴŘŜά ἂDries 2007: 38ἃ. Befreite 

Arbeit seien Tätigkeiten, die sich selbst Zweck sind, also keiner Äquivalenz- oder Reziprozitäts-

logik folgen ἂSchachtschneider 2014: 50ἃ. Das Grundeinkommen könne den Aufbau einer  

Tätigkeitsgesellschaft unterstützen ἂDries 2007: 42 f.ἃ. 

Das Ideal der Tätigkeitsgesellschaft (siehe 2.5.6) gehe davon aus, dass Menschen aus vielen 

anderen Gründen außer dem Erwerbseinkommen tätig werden: Stolz, soziale Anerkennung, 

Interesse, Freude an der Arbeit ἂFromm 1999: 311ἃ, verinnerlichte Arbeitsethik, Streben nach 

einem beruflichen Aufstieg, soziale Kontakte am Arbeitsplatz ἂKumpmann 2007: 34ἃ usw.  

DŜƎŜƴǸōŜǊ ŘŜƳ ǾŜǊōǊŜƛǘŜǘŜƴ CŀǳƭƘŜƛǘǎƴŀǊǊŀǘƛǾ ŀǊƎǳƳŜƴǘƛŜǊǘ 9ǊƛŎƘ CǊƻƳƳΣ Řŀǎǎ αŘŜǊ aŜƴǎŎƘ 

ǳƴǘŜǊ ŘŜƴ CƻƭƎŜƴ Ǿƻƴ ¦ƴǘŅǘƛƎƪŜƛǘ ƭŜƛŘŜǘ ǳƴŘ ŜōŜƴ ƎŜǊŀŘŜ ƴƛŎƘǘ Ǿƻƴ bŀǘǳǊ ŀǳǎ ǘǊŅƎŜ ƛǎǘά 

ἂFromm 1999: 311ἃ. 

Die Hartz-IV-Gesetzgebung führe den Gedanken sinnvollen Tätigseins ad absurdum 

ἂKirschenmann 2014: 101ἃ. Die ±ŜǊǇŦƭƛŎƘǘǳƴƎΣ Ŝƛƴ αȊǳƳǳǘōŀǊŜǎ .ŜǎŎƘŅŦǘƛƎǳƴƎǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎά Ȋǳ 

akzeptieren, gehe mit dem Zwang zu Nachweisen über das Bemühen um einen Arbeitsplatz 

gegenüber dem Arbeitsamt einher. Das führt dazu, dass Menschen in Berufe vermittelt wer-

den, die nicht wirklich ihren Interessen und Fähigkeiten entsprechen. Gleichzeitig gibt es von 

Seiten der Arbeitslosen wenig organisierten Widerspruch, da die meisten Arbeitslosen sich 

wenig mit diesem Status identifizieren und ihn als vorübergehend betrachten ἂVanderborght & 

Van Parijs 2005: 103ἃ. Wegen des zunehmenden dauerhaften Ausschlusses von Menschen aus 

der Erwerbsarbeit aufgrund von sinkendem Arbeitsvolumen ἂDries 2007: 40ἃ sei es zu einer 

zunehmenden Segregation der Gesellschaft seit den 1970er Jahren gekommen ἂLand 2007:  

73 f.ἃ. Einige Kritiker*innen des BGE gehen davon aus, dass diese Segregation durch ein 

Grundeinkommen verfestigt werden könnte ἂebd.: 75, 78ἃ. 

 

3.4 Empirie zum Grundeinkommen 

Insgesamt sind die direkten Effekte und komplexen Folgewirkungen eines Grundeinkommens 

auf die sozialen, politischen, ökologischen, kulturellen und ökonomischen Verhältnisse nicht 

vollends vorhersehbar. Bereits die Frage, wie sich das BGE in der Praxis auf die Preise und den 

Arbeitsmarkt auswirken würde, lässt sich daher nur näherungsweise beantworten. 

Weltweit gibt es keine dauerhaft eingerichtete Grundeinkommensgesellschaft mit einem BGE 

in einer solidarisch-emanzipativen Ausgestaltung. Daher kann auch der Widerspruch der 

Grundeinkommensnarrative (siehe 3.3) nicht in praktischer Anschauung in der einen oder an-

deren Richtung aufgelöst werden. Gleichzeitig ist auch bei den Überlegungen und Praxen zum 

Grundeinkommen anzumerken, dass deren Aussagekraft maximal auf das jeweilige Modell und 

die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse beschränkt bleibt. So können als negativ erachte-

te Effekte des BGE (was von jeweiligen politischen Einstellungen und Bezugnahmen abhängig 

ist), die sich in der Praxis zeigen, nicht auf das Grundeinkommen an sich verallgemeinert wer-



101 

den. Das Grundeinkommen bedürfe des Entstehens einer Grundeinkommensgesellschaft (sie-

he Kapitel 6). Erich Fromm argumentiert, dass, ǎŜƭōǎǘ ǿŜƴƴ Ŝǎ ȊǳƴŅŎƘǎǘ Ȋǳ ŜƛƴŜƳ αaƛǎǎōǊŀǳŎƘά 

ŘŜǎ .D9 ƪŅƳŜΣ ŘƛŜǎŜǊ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǎ ¢ŅǘƛƎǎŜƛƴǿƻƭƭŜƴǎ ŘŜǊ aŜƴǎŎƘŜƴ αƴŀŎƘ ƪǳǊȊŜǊ ½Ŝƛǘ ǿƛŜŘŜǊ 

ǾŜǊǎŎƘǿƛƴŘŜƴά ἂFromm 1999: 312ἃ würde. Das heißt jedoch auch, dass die Wirkung eines BGE 

nicht unmittelbar gemessen werden kann. Dadurch wird zugleich die Aussagekraft von Expe-

rimenten eingeschränkt. Es kommt die Annahme hinzu, dass, falls es zur Etablierung eines grö-

ßer angelegten Grundeinkommensexperiments kommen sollte, wenn auch ansonsten bedin-

gungslos, dieses vermutlich unter Vorbehalt seiner Rücknahme eingeführt werden würde, soll-

ten sich die Erwartungen der politisch Entscheidenden nicht erfüllen. Das bedeutet des Weite-

ren, dass die Beurteilung eines laufenden BGE-Experiments anhand von hegemonialen Bewer-

tungskriterien erfolgen würde. In einer Wirtschaftspolitik, in der die Steigerung von Wirt-

schaftswachstum und Beschäftigung als zentral gilt, wird ein BGE wohl auch daran gemessen 

werden. Dies lässt sich bereits an der politischen Bewertung des Grundeinkommensexperi-

ments in Finnland ablesen (siehe 3.4.1). Denn von der (medialen) Öffentlichkeit werden die 

Effekte der Grundeinkommensausschüttung dann als positiv bewertet, wenn Beziehende das 

DŜƭŘ ƛƴ ŜƛƴŜ DŜǎŎƘŅŦǘǎƛŘŜŜ ƻŘŜǊ ƛƘǊ αIǳƳŀƴƪŀǇƛǘŀƭά ƛƴǾŜǎǘƛŜǊŜƴΦ ²ŀŎƘǎǘǳƳǎƪǊƛǘƛǎŎƘŜΣ ŀƴǘƛƪŀǇi-

talistische oder arbeitskritische Perspektiven kommen dabei nur randständig vor. 

Gleichzeitig seien Grundeinkommenspraxen notwendig, um Unklarheiten auszuräumen 

ἂSchachtschneider 2017: 206ἃ. Die politische Umsetzung eines so schwerwiegenden Vorschlags 

sei ansonsten sehr unwahrscheinlich ἂBohmeyer & Cornelsen 2019: 24ἃ. Aufgrund fehlender 

Grundeinkommensempirie bleibe zudem das Narrativ von sozialer Umverteilung durch Wachs-

tum und Beschäftigung hegemonial unhinterfragt. Dies könnte als politisch gewährte Beweis-

lastverschonung verstanden werden ἂOffe 2005: 145ἃ. Neue und weitergehende Experimente 

und Begleitforschung seien daher notwendig ἂSchachtschneider 2017: 207ἃ. 

 

3.4.1 Experimente 

Für den Umgang mit der existierenden Grundeinkommenspraxis muss zunächst angemerkt 

werden, dass viele der getesteten Grundeinkommen nicht das Kriterium der Bedingungslosig-

keit erfüllten. Weiterhin besteht bei den meisten eine explizite zeitliche Befristung oder trägt 

diese implizite Möglichkeit in sich. Den am Experiment beteiligten Personen ist zudem be-

wusst, dass sie Teil eines gesellschaftlichen Versuchs sind, sodass ihr Verhalten vermutlich 

davon beeinflusst wird ς und damit unter anderem auch von ihrer individuellen Positionierung 

zum Grundeinkommen abhängig ist. Daraus ergeben sich bereits wissenschaftliche Einschrän-

kungen und Verzerrungen (bias), die die Evidenz der Experimente infrage stellen. 

Das einzige dauerhaft und langjährig existierende BGE, das jedoch nicht unter diesem Namen 

existiert, wird in nicht existenzsichernder Höhe ausgezahlt. Dieses ist der Alaska Permanent 

Fund, zu dem es seit 2010 ein iranisches Pendant gibt. Der Alaska Permanent Fund besteht seit 

1982. Durch ihn wird die Hälfte der staatlichen Öleinnahmen im US-Bundesstaat Alaska inklu-

sive Gewinnen aus Wertpapierhandel an alle mindestens sechs Monate in Alaska gemeldeten 

Menschen bedingungslos ausgezahlt ἂBlaschke 2010a: 158ἃ. Die jährliche Auszahlsumme 

schwankt dabei zwischen ca. 900 und ca. 2000 US-Dollar. Das im Iran ebenfalls als Anteil an der 
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Ölgewinnung ausgeschüttete BGE beträgt 480 US-Dollar pro Jahr und kann von allen Ira-

ner*innen beantragt werden. Es soll starke Preisanstiege im Land ausgleichen ἂAsgari 2010ἃ. 

Ein ähnlicher Ansatz ist für Einnahmen aus dem Verkauf von Bodenschätzen (Gold und Kupfer) 

in der Mongolei geplant ἂDemircan 2016ἃ. 

Auch existieren in der Schweiz zwei niedrige ÖGE (siehe 3.2.3). Jede*r Schweizer*in bekommt 

ca. 80 Schweizer Franken im Jahr als Lenkungsabgabe auf CO2-emittierende Kraft- und Heiz-

stoffe ἂSchachtschneider 2014: 35; Schachtschneider 2017: 208ἃ. Zudem existiert ein materiel-

les ÖGE in Basel. Eine Stromsteuer und Rückzahlung der Einnahmen führt zu einer kostenlosen 

Strommenge von 200 Kilowattstunden pro Jahr ἂSchachtschneider 2014: 142ἃ. Die Einführung 

eines ähnlichen Systems wurde 2008 von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen vor-

geschlagen ἂebd.ἃ. 

Zwischen 1968 und 1980 wurden in Kanada und den Vereinigten Staaten fünf Grundeinkom-

mensexperimente durchgeführt ἂWiderquist 2005ἃ. Diese Experimente haben teilweise positi-

ve Wirkungen auf die Gesundheit der Beteiligten gehabt ἂebd.: 5ἃ. Sie wurden in den Vereinig-

ten Staaten in New Jersey, Iowa, North Carolina, Seattle, Denver und Gary (Indiana) sowie in 

Winnipeg und Dauphin (Monitoba, Kanada) durchgeführt. In diesen Experimenten wurden 

jeweils nur Bedarfsgemeinschaften unter der Armutsgrenze einbezogen ἂebd.: 5-7ἃ. In Dauphin 

in Kanada wurde z. B. von 1974 bis 1978 ein Grundeinkommen (αMincome)ά getestet, welches 

als negative Einkommenssteuer allen Bedarfsgemeinschaften, die unter die Armutsgrenze ge-

fallen sind (insgesamt 1300), zugutekommen sollte. Diese Experimente liefen in der Regel nicht 

sehr lange und waren nicht bedingungslos. Die wirtschaftlichen und sozialen Effekte werden 

unterschiedlich bewertet ἂebd.: 26 ff.ἃ. Ab 2017 gab es ein erneutes Experiment in Ontario 

(Kanada), was jedoch nach einem Jahr wieder abgebrochen wurde. 

Von 2008 bis teilweise 2013 wurde in Namibia ein GE an Einwohner in Otjivero-Omitara ausge-

zahlt, was zu verbesserter Ernährung sowie zum Rückgang der Kriminalität, Arbeitslosigkeit 

und Schulabbrüche geführt habe ἂBasic Income Grant Coalition 2008ἃ. 

In Kenia hat die NGO GiveDirectly, die GE als Instrument der Entwicklungshilfe und Armutsbe-

kämpfung vorantreiben will, 2016 einen Grundeinkommensversuch gestartet. 26.000 Men-

schen aus zweihundert Dörfern erhalten 20 Euro pro Monat für bis zu zwölf Jahre ἂBakir 2017ἃ, 

was einem halben kenianischen Durchschnittslohn entspricht. 

Auch in Madhya Pradesh (Indien) wurde ein BGE in 22 besonders von Armut betroffenen Dör-

fern getestet; dieses beträgt jedoch lediglich zehn Euro monatlich ἂWilkens 2012ἃ, was weit 

unter der Armutsgrenze der Weltbank liegt. In Quatinga Velho (Brasilien) wurde von 2008 bis 

2014 ein BGE an bis zu 127 Menschen gleichzeitig ausgezahlt; dieses entsprach lediglich 13 

Euro pro Monat ἂSchlee 2010ἃ. 

Aktuell viel diskutiert wird das (allerdings schon beendete) Grundeinkommensexperiment in 

Finnland. Zwei Jahre lang, nämlich 2017 und 2018 wurde ein GE getestet, wobei lediglich 2000 

Arbeitslose anstelle der Grundsicherung ἂKovce 2017ἃ ein GE von 560 Euro plus Wohngeld 

ausgezahlt bekommen haben, bei dem Zuverdienste anrechnungsfrei möglich gewesen sind 

ἂZacharakis 2016ἃ. 
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Alle genannten Grundeinkommensexperimente waren oder sind nicht existenz- und teilhabe-

sichernd und zudem zeitlich befristet ἂKovce 2017ἃ. Ihre Einführung stand in aller Regel unter 

der Prämisse, dass damit untersucht werden sollte, ob Grundeinkommen aktivierend und för-

derlich auf die Integration in den Arbeitsmarkt wirken ἂSchachtschneider 2017: 207ἃ; soziale 

oder ökologische Aspekte standen nicht im Mittelpunkt. Dies gilt auch für das Grundeinkom-

mensexperiment in Finnland ἂKangas et al. 2019ἃ, bei dem das Grundeinkommen zudem nicht 

bedingungslos war ἂKovce 2017ἃ. Es könne daher als neoliberales Modell (siehe 3.2.2) mit 

Lohndumping-Wirkung gesehen werden ἂHerrmann 2018ἃ. Dennoch lassen sich bei diesem 

Grundeinkommensexperiment positive Effekte bezüglich des Wohlbefindens feststellen 

ἂKangas et al. 2019ἃ. 2018 wurden die Bedingungen für die nicht vom Experiment erfassten 

Arbeitslosen in Finnland verschärft. Um Sozialhilfe zu erhalten, müssen Arbeitslose nun jeden 

Job, der ihnen vermittelt wird, annehmen bzw. geringfügige Beschäftigung oder Teilnahme an 

Weiterbildungsmaßnahmen nachweisen ἂHerrmann 2018; Wolff 2018ἃ. 

Ein sehr prominentes bereits seit 2014 laufendes Grundeinkommens-Experiment besteht in 

dem Start-up αaŜƛƴ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴάΣ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ .D9 Ƴƛǘ ŜƛƴƧŅƘǊƛƎŜǊ [ŀǳŦȊŜƛǘ ŀǳǎƎŜǎŎƘǸǘtet 

werden. Es handelt sich um ein Gewinnspiel, an dem jedoch alle teilnehmen können, auch 

wenn sie sich nicht an der Finanzierung der Grundeinkommen über Crowdfunding beteiligen 

ἂRosswog 2018: 100 f.ἃ. Das Projekt stammt aus der Gründerszene und das Vereinsmitglied 

und zugleich Co-Autorin einer Auswertung über das Projekt ἂBohmeyer & Cornelsen 2019ἃ, 

Claudia Cornelsen, steht in Verbindung zu Götz Werner ἂebd.: 19ἃ, der eher neoliberale Vor-

stellungen eines BGE aufweist (siehe 3.2.2). Ende 2018 waren über eine Million User auf der 

Plattform angemeldet und monatlich werden ca. 150.000 Euro per Crowdfunding einbezahlt 

ἂebd.: 20ἃ, was 12,5 neuen einjährigen BGE pro Monat entspricht. Bei fast allen Gewin-

ner*innen kommt es zu einer gesteigerten Güternachfrage, insbesondere auch nach Fernrei-

sen ἂSinghal 2017; Bohmeyer & Cornelsen 2019ἃ. In Fremd- und Selbstkritik dem Experiment 

gegenüber wird eingewendet, dass die Berechtigungsdauer von einem Jahr zu knapp sei. 

αbƛŜƳŀƴŘ ǿǸǊŘŜ ǎŜƛƴŜƴ Wƻō ƪǸƴŘƛƎŜƴΣ ǿŜƴƴ ŜǊ ǿǸǎǎǘŜΣ Řŀǎǎ ŜǊ ƛƴ ȊǿǀƭŦ aƻƴŀǘŜƴ ǿƛŜŘŜǊ ŜƛƴŜƴ 

braucht. Niemand würde sein Leben verändern, nur weil er ein Jahr lang ein bisschen mehr 

DŜƭŘ ŀǳŦ ŘŜƳ Yƻƴǘƻ Ƙŀǘά ἂebd.: 22ἃ. Zudem können durch zufällig ausgewählte Menschen nur 

bedingt gesellschaftliche Wirkungen bestimmt werden, es liefere womöglich nur anekdotische 

Evidenzen ἂKovce 2017; Bohmeyer & Cornelsen 2019: 22 f.ἃ. Michael Bohmeyer und Claudia 

Cornelsen sehen jedoch den Vorteil eines solchen zivilgesellschaftlich finanzierten BGE darin, 

dass staatliche Experimente stets von Regierungswechseln bedroht seien, wie es sich auch in 

Finnland oder Ontario gezeigte habe ἂebd.: 24 f.ἃ. Ein Nachteil bestehe darin, dass dieses BGE 

als Gewinnspielgewinn mit der Sozialhilfe verrechnet wird. In der Beschäftigung mit einigen 

der mittlerweile über dreihundert Grundeinkommensgewinner*innen wurde auch deutlich, 

dass gesellschaftliche Ängste, insbesondere soziale Abstiegsängste, weit verbreitet sind und 

dass darin auch ein Anknüpfungspunkt für autoritäre Ideologien zu sehen sei. Für einige Ge-

winner*innen hatte das einjährige BGE sehr positive Auswirkungen auf die Gesundheit sowie 

auf die Zufriedenheit und wahrgenommene Autonomie ἂSinghal 2017; Rosswog 2018: 101 f.ἃ. 
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3.4.2 Zustimmung in der Bevölkerung 

Das Thema Grundeinkommen wird weltweit zunehmend diskutiert (siehe 3.1). Die neu entste-

henden gesellschaftlichen Bewegungen und Parteien, das Eintreten von Personen des öffentli-

chen Lebens, aber insbesondere auch die Durchführung von Experimenten zum Grundein-

kommen tragen dazu bei. 

Der Bekanntheitsgrad des Grundeinkommens hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 

Dennoch haben 2010 gerade einmal 37,5 % der Befragten einer Umfrage des (Meinungsfor-

schungs-)Institut für neue soziale Antworten (INSA) schon öfter oder gelegentlich von der kon-

kreten Idee des BGE gehört, 51,5 % (eigene Berechnung) haben noch nie etwas von ihr gehört 

ἂHaigner et al. 2012: 196 f.ἃ. Die Zustimmung zum BGE hänge dabei in der Umfrage positiv mit 

der vorherigen Bekanntheit der Idee zusammen ἂebd.: 197ἃ. Insgesamt sei eine Zustimmung 

zum BGE in allen festgelegten Erwerbsgruppen festgestellt worden, wobei diese bei nicht er-

werbstätigen oder in Ausbildung befindlichen Personen am höchsten sei, während Selbststän-

dige und Rentner die schwächste Zustimmung zum BGE zeigten ἂebd.: 198ἃ. Der Grad der Zu-

stimmung sei nicht so sehr vom Bildungsabschluss abhängig, wobei die Zustimmung mit stei-

gendem Bildungsabschluss tendenziell fällt ἂebd.: 199ἃ. Es bestünden keine signifikanten Un-

terschiede in der Zustimmung zwischen den Geschlechtern, Ost und West, Alter oder dem 

Vorhandensein von Kindern im Haushalt ἂebd.: 200ἃ. Eine weitere INSA-Studie erfasste 2018 

eine Zustimmung von 51 % für die Einführung eines BGE in Deutschland ἂBlaschke 2018ἃ. Der 

Zustimmungswert sei bei 55 bis 64 Jährigen am höchsten und in den jüngeren und älteren Al-

tersgruppen niedriger. Unter den Wähler*innen verschiedener Parteien hat das BGE bei der 

Partei Die Linke die höchste Zustimmung (71 %), gefolgt von Bündnis 90/Die Grünen (62 %), 

SPD (58 %) und AfD (53 %). Unter den Wähler*innen aller parlamentarisch vertretenen Partei-

en seien die Zustimmungswerte lediglich bei Wähler*innen der CDU (40 %) und der FDP (39 %) 

unterdurchschnittlich ἂebd.ἃ. 

2010 wurde vom Institut für Markt- und Sozialanalysen auch nach den erwarteten Verände-

rungen hinsichtlich der Beschäftigung gefragt. Jeweils ca. 40 % der Befragten gingen von sin-

kenden Leistungsanreizen und Arbeitsangeboten oder von gleichbleibenden oder steigenden 

Leistungsanreizen und Arbeitsangeboten aus ἂHaigner et al. 2012: 203ἃ. Mit αArbeitsangebo-

tenά ist das Gesamtvolumen der von Arbeitnehmer*innen angebotenen Arbeitskraft gemeint. 

Entsprechend der Befragung ist davon auszugehen, dass das Arbeitsangebot insgesamt etwa 

gleich bleiben wird, da der Rückgang des Arbeitsangebots bei gegenwärtig Erwerbstätigen 

durch einen Anstieg bei gegenwärtig nicht erwerbstätigen Personengruppen mehr als kom-

pensiert werde ἂebd.: 205ἃ. 

Hinsichtlich der generellen Zustimmung in Europa ist insbesondere das Ergebnis der Schweizer 

Volksinitiative von 2016 relevant. Bei dieser stimmte fast ein Viertel der Wähler*innen für die 

Einführung eines BGE in existenz- und teilhabesichernder Höhe ἂSchachtschneider 2017: 206ἃ, 

wobei sich etwas weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten beteiligten. Dieses Ergebnis ist 

insofern relevanter, da es sich um einen konkreten politischen Vorschlag gehandelt hat, der 

eine Verfassungsänderung mit sich gebracht hätǘŜΦ 5ƛŜǎŜ α.ŜŦǊŀƎǳƴƎά Ƙŀtte also von vornhe-

rein keinen spekulativen oder experimentellen Charakter gehabt und die unmittelbare  
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Zustimmung eines großen Teils der Schweizer Gesellschaft sei daher herausragend ἂKovce 

2017ἃ. 

 

  



106 

4. Grundeinkommen für oder wider die imperiale Lebensweise? 

Im Kapitel 2 ist dargestellt worden, auf welche Art und Weise im Diskurs der Imperialen  

Lebensweise Kritik an den herrschenden gesellschaftlichen Naturverhältnissen geäußert wird 

und welche Ansätze zu deren Überwindung bestehen. Grundsätzlich bedeutet die imperiale 

Lebensweise das Leben auf Kosten anderer und manifestiert sich in Ausbeutung, Exklusivität, 

Ausbreitung und Intensivierung sowie Externalisierung (siehe 2.3). 

Emanzipative Überwindungsbewegungen der imperialen Lebensweise können an unterschied-

lichen gesellschaftlichen Ebenen und Verhältnissen ansetzen. Neben anderen gesellschaftli-

chen Selbstverständlichkeiten und Subjektivitäten, also einem grundsätzlichen Kulturwandel, 

erfordert die Einrichtung der solidarischen Lebensweise auch eine andere Ökonomie und an-

dere politische Regeln ἂBrand & Wissen 2017a: 169ἃ. In diesem Kontext wird sowohl von  

Autor*innen, die im Diskurs der Imperialen Lebensweise zu verorten sind ἂebd.: 175; I.L.A. 

Kollektiv 2019: 70ἃ als auch in integrierten Diskursen der solidarischen Lebensweise (siehe 2.5) 

der konkrete politische Vorschlag des Grundeinkommens als Transformationsstrategie be-

nannt. Wie in der Fragestellung (siehe 1.1) formuliert worden ist, soll in dieser Arbeit erörtert 

werden, ob es sich beim bedingungslosen Grundeinkommen um ein geeignetes politisches 

Instrument handelt, um den Übergang von imperialer zu solidarischer Lebensweise zu fördern 

oder ob es die Aufrechterhaltung imperialer Lebensweisen begünstigt. 

In Kapitel 2.5 ist dargestellt worden, welche Angriffspunkte für die Etablierung von Praxen, 

Strukturen und Kulturen der solidarischen Lebensweise diskutiert werden. Im Zusammenhang 

mit möglichen politischen Ansätzen ist auf deren Prüfung bezüglich ihres gesellschaftsverän-

dernden Potentials hinzuweisen. Es geht also nicht um Politiken, die die kapitalistische bzw. 

imperiale Vergesellschaftung modernisieren und damit verstetigen, sondern um solche, die 

über diese hinŀǳǎǿŜƛǎŜƴΣ ŀƭǎƻ ŀƭǎ αǊŀŘƛƪŀƭ ǊŜŦƻǊƳƛǎǘƛǎŎƘά ōŜǘǊŀŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ƪǀƴƴŜƴΦ Politiken 

ŘŜǊ ǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜƴ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜ ǎǘŜƘŜƴ ŀƭǎƻ ǘŜƴŘŜƴȊƛŜƭƭ ƛƴ ŘŜǊ ¢ǊŀŘƛǘƛƻƴ ŘŜǊ LŘŜŜ ŘŜǊ αƪƻƴƪǊŜǘŜƴ 

¦ǘƻǇƛŜάΥ ƘŜǊǊǎŎƘŜƴŘŜ ±ŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜ ǿŜǊŘŜƴ ŀƴǘƛȊƛǇƛŜǊǘ ǳƴŘ ¢ŜƴŘŜƴȊŜƴ ŀǳŦ ƛƘǊŜƴ ǳǘƻǇischen 

Gehalt untersucht (siehe Kapitel 2.5 und 6). 

Es ist bereits dargestellt worden, dass es sich beim Grundeinkommen nicht um ein klares sin-

guläres Modell handelt, sondern um ein umstrittenes Diskursfeld mit langer Historie und un-

terschiedlichsten politischen Vorstellungen, Modellen und theoretischen Herleitungen, die oft 

genug im Widerspruch zueinander stehen (siehe Kapitel 3). Daher ist Differenzierung auch aus 

Sicht der Imperialen Lebensweise notwendig. Gleichzeitig handelt es sich um eine Idee, die 

mittlerweile weit über wissenschaftliche und philosophische Diskurse hinausweist und weitere 

politische Umsetzungen über die bisher gelaufenen Experimente hinaus nur eine Frage der Zeit 

sind. Deshalb sind deutliche Richtlinien und Merkmale für ein Grundeinkommen der solidari-

schen Lebensweise, die in dieser Wendung als Transformationsprozess und nicht als Resultat 

dieses Prozesses gedacht wird, notwendig. 

Innerhalb von prominenten Diskursen zum Grundeinkommen (siehe 3.3) kommen zahlreiche 

Überlegungen vor, die auch im Zusammenhang mit der solidarischen Lebensweise zentral sind 

Dennoch gibt es auch deutliche Unterschiede, sodass nicht von einer hauptsächlichen Ausei-
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nandersetzung mit Prinzipien der solidarischen Lebensweise im Grundeinkommensdiskurs 

ausgegangen werden kann. 

Im Folgenden wird eine Auseinandersetzung mit den erarbeiteten Aspekten der solidarischen 

Lebensweise erfolgen, die sich an der in Kapitel 2.6 erfolgten Operationalisierung orientiert 

und auf diese verweist. Das Grundeinkommen wird dabei nicht innerhalb der Diskurse thema-

tisiert, die als Bestandteile des Diskurses der solidarischen Lebensweise betrachtet werden 

(siehe 2.5), sondern die Erkenntnisse aus diesen Unterdiskursen in Bezug auf die solidarische 

Lebensweise werden unter neuen zusammenfassenden und integrativen Gesichtspunkten 

besprochen. Dabei existieren erhebliche Schnittmengen zwischen den neu aufgemachten Dis-

kursen, die sich in ihrer Gesamtheit an eine Idee der solidarischen Lebensweise annähern. Die 

Aspekte aus der Operationalisierung werden jeweils in eckigen Klammern angegeben. 

Einige Aspekte [A03, A04, A05] werden als übergeordnete Perspektiven in der Transformation 

der imperialen zur solidarischen Lebensweise in Kapitel 7 diskutiert. 

 

4.1 Mit Grundeinkommen zu Suffizienz und sozial-ökologischer Produktion? 

Im Sinne eines emanzipativen Verständnisses von Postwachstum geht es in einer Betrachtung 

der Ideen zum Grundeinkommen auch um dessen diskutierte Wirkung auf die gesellschaftli-

chen Naturverhältnisse. Es geht also auch um eine Bewertung von BGE vor dem Hintergrund 

globaler Klima(un)gerechtigkeit. Grundeinkommensmodelle, die lediglich soziale Umverteilun-

gen innerhalb des (nicht-globalen) administrativen Raums vorsehen und nicht zu abnehmen-

dem Ressourcenverbrauch und zurückgehender Senkennutzung führen, könnten vielleicht 

treffender als αsozial-emanzipatorischά bezeichnet werden. Solidarisch werden sie erst bei 

praktischer Antizipation der globalen, auch in Naturzerstörung bestehenden und über diese 

vermittelten, Herrschaftsverhältnisse (siehe 4.5). Auch ein solches sozial-emanzipatorisches 

BGE könnte jedoch indirekte Auswirkungen auf die Aspekte der solidarischen Lebensweise 

haben, indem mit dem Wandel zur Grundeinkommensgesellschaft auch ein Kulturwandel in 

Richtung solidarischer Lebensweise stattfindet (siehe 4.6). 

Im Sinne von Degrowth sind dabei Möglichkeiten von gesellschaftlicher Suffizienz [A13] und 

individueller oder kollektiver sozial-ökologischer Produktion [A07] von zentraler Bedeutung. 

Auch mit BGE sind individuell steigende Konsumbedürfnisse nicht auszuschließen 

ἂSchachtschneider 2017: 200ἃ. Entscheidend sind also die politische Rahmung [A14] und ein 

möglicher mit dem BGE verbundener Kulturwandel. 5ŀǎ .D9 ƪǀƴƴŜ ƴǳǊ αŘƛŜ ŜǊǿǸƴǎŎƘǘŜ ǊŀŘi-

ƪŀƭŜ ²ƛǊƪǳƴƎ ƘŀōŜƴΣ ǿŜƴƴ ǿƛǊ ώΧϐ ƎƭŜƛŎƘȊŜƛǘƛƎ Řŀǎ tǊƛƴȊƛǇ ŘŜǎ ƳŀȄƛƳŀƭŜƴ YƻƴǎǳƳǎ ŀǳŦƎŜōŜƴά 

ἂFromm 1999: 313ἃ. Aus einer kritischen Nachhaltigkeitssicht ist der Zusammenhang von er-

weiterten monetären Handlungsmöglichkeiten, selbst bei möglicherweise erweiterter Bildung 

und zunehmendem nachhaltigen Bewusstsein, genau zu evaluieren, da emanzipative Suffizienz 

bisher eher nur als theoretischer Ansatz vorhanden ist und insgesamt ein gesteigertes ökologi-

sches Bewusstsein aktuell nicht zu sinkendem Ressourcenverbrauch führt ἂWuppertal Institut 

für Klima, Umwelt, Energie 2009: 152; Umweltbundesamt 2016ἃ. Es könnte also möglicher-

weise zu einer Verschärfung der ökologischen Krise durch die zusätzliche Kaufkraft kommen 

ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. Die zentrale Frage ist demzufolge, ob ein möglicherweise mit dem 
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Grundeinkommen einhergehender kultureller Wandel hin zu Deproduktivismus ἂExner et al. 

2007: 16 f.; Adloff 2017: 148ἃ und gegen Konsumismus ἂBlaschke 2007: 57ἃ überwiegt oder der 

ermöglichte erweiterte Konsum entsprechende Veränderungen überkompensiert. Bei steigen-

der Gleichheit und abnehmenden gesellschaftlichen Ängsten (siehe 4.3) ist zumindest eben-

falls von abnehmendem Statuskonsum (siehe 2.5.6), als funktionalisierende Entschädigung für 

Fremdsteuerung und soziale Desintegration ἂebd.ἃ, auszugehen ἂSchachtschneider 2017: 198ἃ. 

Aus einer emanzipativen Perspektive kann der vorherrschende Zustand einer (möglicherweise) 

erzwungenen partiellen Suffizienz nicht das Ziel transformativer Veränderung sein. In diesem 

Zusammenhang ist die Idee des ÖGE bzw. die anteilige Finanzierung eines solidarisch-

emanzipativen BGE mittels ökologischer Konsumsteuern aufgrund seiner Gleichzeitigkeit des 

Abbaus von herrschenden Zwangsstrukturen (siehe 4.5), erweiterten Möglichkeiten alternati-

ver Praxen (siehe 4.4 und 4.6) und einer gesteigerten Attraktivität ökologischen Konsums und 

ökologischer Produktion interessant. Die mögliche dekonsumistische Wirkung eines BGE könn-

te zudem über entsprechende Politiken (siehe Kapitel 5) gefördert werden. Dies wäre kompa-

tibel mit den Anforderungen der solidarischen Lebensweise  

αYƻƴƪǊŜǘ ōŜŘŜǳǘŜǘ Řŀǎ ώŘƛŜ ǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜ [ŜōŜƴǎǿŜƛǎŜϐ ŜƛƴŜ ŘǊŀǎǘƛǎŎƘŜ wŜŘǳƪǘƛƻƴ Ǿƻƴ wŜǎǎƻǳr-
cenverbrauch und Emissionen, aber auch die Veränderung politischer, wirtschaftlicher und  
gesellschaftlicher Strukturen hin zu solidarischen Formen der Naturaneignung, der Produktion 
und des Arbeitens, des kollektiven Zusammenlebens, des Treffens von Entscheidungen und  
.ŜŀǊōŜƛǘŜƴǎ Ǿƻƴ YƻƴŦƭƛƪǘŜƴά ἂBrand & Wissen 2017a: 176ἃ. 

Durch eine Abnahme des Zwangs zur Annahme jedweden Erwerbsarbeitsverhältnisses durch 

ein solidarisch-emanzipatives BGE (siehe 4.4) könnten Produktionsbedingungen und vor allem 

auch -ziele eher infrage gestellt werden ἂBlaschke 2010a: 19ἃ. Insbesondere im Zusammen-

hang mit einen Kulturwandel (siehe 4.6) könnte das zur Ablehnung von als ausbeuterisch und 

zerstörerisch verstandenen Tätigkeiten und Produktionszusammenhängen führen [A46]. Somit 

könnten durch ein solches BGE die Bedingungen dahingehend verbessert werden, dass die 

Angestellten über die Produktionsbedingungen mitentscheiden ἂKipping 2018: 288ἃ. Auch eine 

Umstellung der Produktionsmittel hin zu arbeitsintensiveren, dafür jedoch schonenderen und 

αǊŜǎƻƴŀƴǘŜǊŜƴά aŜǘƘƻŘŜƴΣ ŘƛŜ ƛƳ ½ǳǎŀƳƳŜƴƘŀƴƎ Ƴƛǘ YƻƴǾƛǾƛŀƭƛǘŅǘ ŘƛǎƪǳǘƛŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴ όǎƛŜƘŜ 

2.5.8), wäre möglich. Durch solidarisch-emanzipative BGE werden umfassende Erwerbsarbeits-

zeitverkürzungen möglich ἂAdler 2017: 33ἃ. Der gewonnene Zeitwohlstand (siehe 2.5.5) und 

der abnehmende Zwang zur Erwerbsarbeit könnte zum upscaling der bestehenden Ansätze 

von solidarischen Ökonomien verwendet werden ἂKipping 2018: 290 f.ἃ. Ein entsprechendes 

BGE ermögliche also solidarische und autonome Kooperation ἂebd.: 291ἃ bzw. solidarische 

Formen subsistenten Wirtschaftens [A15]. Dabei ist anzumerken, dass freie Tätigkeit, parallel 

zu weiterhin existierenden und hegemonialen destruktiven Produktionsbedingungen, diese 

nicht notwendigerweise verändert, solange alternative Produktionsformen in einer Nische 

verbleiben und nicht in der Lage sind, Teile der Produktion zu substituieren. Eine Verallgemei-

nerung des Commons-Gedankens [A09] erfordert im Endeffekt eine Neuorganisation von Pro-

duktion und Distribution ἂBlaschke 2017c: 107ἃ, ein BGE könnte aber Freiräume schaffen für 

die Erprobung alternativer Praxen (siehe 4.6). 
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α²Ŝƴƴ YŀǇƛǘŀƭƛǎƳǳǎ ƎŜǇǊŅgt ist durch den existenziellen Zwang zum Verkauf der Ware Arbeits-
kraft zwecks Reproduktion des Kapitals durch Lohnarbeit, dann lockert das Grundeinkommen 
diesen Zwang enorm ς und zwar auf individueller Ebene und dadurch, weil es ja für alle gilt, auf 
gesellschaftlicher Ebene. Es drängt geradezu zur Gestaltung neuer Formen der notwendigen 
Produktion, zu solidarischen und am Bedarf der Menschen orientierten Ökonomien, befördert 
die radikale Demokratisierung der Wirtschaft und damit die demokratische Aneignung der Le-
bens- ǳƴŘ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎōŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴά ἂBAG Grundeinkommen 2016: 14ἃ. 

Das BGE kann nicht nur als hilfreiches Mittel zum Vorantreiben von Degrowth verstanden wer-

den, sondern auch im Sinne einer Absicherung von Degrowth-Veränderungen ἂKallis et al. 

2016: 32ἃ bzw. der sozial-ökologischen Transformation ἂKipping 2018: 290ἃ. Dies wäre insbe-

sondere vor dem Hintergrund von Interesse, dass im Degrowth-5ƛǎƪǳǊǎ αǊŜŀƭŜ !ǊƳǳǘΣ aŀǊƎƛƴa-

ƭƛǎƛŜǊǳƴƎΣ &ƴƎǎǘŜ ǳƴŘ 5ŜƳǸǘƛƎǳƴƎŜƴά ἂAcosta & Brand 2018: 110ἃ zu wenig behandelt werden 

würden. 

Andere Degrowth-Theoretiker*innen sind aufgrund ihres Ökonomieverständnisses und des 

befürchteten zunehmenden Konsums eher skeptisch gegenüber einem bedingungslosen und 

solidarisch-emanzipativen GE ἂPaech 2013: 139ἃ oder sind skeptisch, aber insgesamt eher be-

fürwortend ἂNicoll 2016: 419ἃ. ½ǳƳƛƴŘŜǎǘ ōŜƛ ŜƛƴƛƎŜƴ DŜǿƛƴƴŜǊϝƛƴƴŜƴ ōŜƛ αaŜƛƴ DǊǳƴŘŜƛn-

ƪƻƳƳŜƴά Ƙŀǘ ŘŜǊ YƻƴǎǳƳ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛǎŎƘŜǊ DǸǘŜǊ ȊǳƎŜƴƻƳƳŜƴ όǎƛŜƘŜ 3.4.1). 

Ein ÖGE hat, wie in Kapitel 3.2.3 dargestellt worden ist, verschiedene Stoßrichtungen. Unter 

anderem wirkt es entschleunigend ἂSchachtschneider 2014: 80ἃ und könnte Ökoroutine (siehe 

2.5) ermöglichen ἂSchachtschneider 2017: 204ἃ. Hinzu kommt die monetäre Unterstützung von 

Suffizienzpraxen, zum Beispiel durch die Verlängerung von Nutzungskaskaden [A58] oder  

kollaborativer Nutzung [A57]. Gleichzeitig besteht bei einem reinen ÖGE die Gefahr, dass ge-

sellschaftliche Diskurse zu sehr in Richtung Konsumkritik gehen und eine umfassende Demo-

kratisierung der Produktionsbedingungen ausbleibt. 

Ein Aspekt, der im Zusammenhang mit BGE und gesellschaftlicher Suffizienz zu beachten ist, ist 

derjenige nach der Finanzierungsbasis eines BGE. Im Gegensatz zu umlagefinanzierten sozialen 

Sicherungssystemen ist ein aus Steuern finanziertes BGE nicht unmittelbar wachstumsabhän-

gig [A16], es basiert auf dem Prinzip der gesellschaftlichen Umverteilung an Stelle des Wachs-

tumsprinzips der heutigen (bereits krisenhaften) Sozialversicherungen ἂVanderborght & Van 

Parijs 2005: 107; Alexander 2016: 215ἃ. Das BGE könnte also auch als notwendiger Mechanis-

mus verstanden werden, die gesellschaftlich erkämpften sozialen Sicherungssysteme mittels 

einer anderen ökonomischen Basis zu stützen. Gleichzeitig erfolgt die Finanzierung des BGE 

dennoch in jedem Fall über eine Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Daraus ergibt 

sich zwangsläufig ein tendenzielles Wegbrechen der Finanzierungsbasis bei erfolgreicher 

Degrowth-Politik, auch wenn zunehmende Umverteilung diese Entwicklung hinauszögern 

kann. Auch das BGE-Modell der BAG Grundeinkommen ist an Wirtschaftswachstum gekoppelt; 

bei Wachstumsrückgang sinken die BGE-Sätze ἂBAG Grundeinkommen 2016: 30ἃ. Daher kann 

ein BGE im Zusammenhang mit Degrowth eher als Übergangslösung zu anderen Formen sozial-

ökologischer Produktion und Distribution betrachtet werden. Eine Kopplung der BGE-Höhe an 

das BIP wäre daher eine Option: Wachstumsrückgänge würde dann zu einem sinkenden BGE 

führen, das durch einen gesellschaftlichen Kulturwandel zu Suffizienz und durch emanzipative 

Formen von Subsistenz kompensiert werden könnte ἂSchachtschneider 2017: 200 f.ἃ. Gefahren 
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stellen in diesem Zusammenhang ein möglicherweise rasantes Abnehmen der BGE-Höhe im 

Falle einer Wirtschaftskrise dar, sodass die maximale Abnahmegeschwindigkeit möglicher-

weise gedeckelt werden müsste. Darüber hinaus existiert potentiell eine ideologische Spal-

tungsrichtung, indem Degrowth-Ansätze womöglich eher abgelehnt werden würden, da ein 

Absinken der BGE-Höhe als negativ wahrgenommen werden könnte. Die gleiche Problematik 

entsteht beim ÖGE: falls die Gesellschaft komplett oder größtenteils subsistent werden würde, 

könnte die Finanzierung auch nicht mehr durch immer weiter ansteigende Ökosteuern auf-

rechterhalten werden ἂSchachtschneider 2014: 108ἃ. 

Neoliberale BGE-Modelle (siehe 3.2.2) könnten ebenfalls zu gesteigerter gesellschaftlicher 

Suffizienz führen, jedoch eher nicht zu solidarischen, sondern zu erzwungenen Formen. Teile 

ŘŜǊ DŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ ƪǀƴƴǘŜƴ ŀǳŦ ƴƛŜŘǊƛƎŜƳ bƛǾŜŀǳ ŘŀǳŜǊƘŀŦǘ αǎǘƛƭƭƎŜƭŜƎǘά όǎƛŜƘŜ 3.3.2) werden. 

Die Auswirkung auf die Sozialstruktur der Gesellschaft gehen eher in die Richtung gesteigerter 

Spaltung und Neoliberalisierung (siehe 3.3.6), sodass auch Kompensationskonsum eher zu-

nehmen dürfte. 

 

4.2 Mit Grundeinkommen zu einer Gesellschaft des Sorgens? 

Für die solidarische Lebensweise ist eine Neuorientierung der Ökonomie hin zu Gleichberech-

tigung oder eher Zentralisierung sogenannter reproduktiver Tätigkeit entscheidend [A21]. Da-

für ist zunächst eine ideelle und materielle Anerkennung und Aufwertung der Care-Tätigkeiten 

gegenüber sogenannten produktiven Tätigkeiten notwendig (siehe auch 4.4). 

α5ƛŜ ±ŜǊǿƛǊƪƭƛŎƘǳƴƎ ŘŜǊ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴǎƛŘŜŜ ŜǊŦƻǊŘŜǊǘ Ŝƛƴ ǘƛŜŦŜǎ ƪǳƭǘǳǊŜƭƭŜǎ ¦ƳŘŜƴƪŜƴΣ Řŀǎ 
aus zwei Teilen besteht, die man nicht einzeln betrachten kann: die Idee, dass es normal ist, 
wenn Menschen etwas bekommen ohne etwas dafür zu leisten, UND die Idee, dass Menschen 
Verantwortung für ihre Umwelt übernehmen und das Notwendige tun, auch wenn niemand sie 
ŘŀȊǳ ȊǿƛƴƎǘ ƻŘŜǊ ŘŀŦǸǊ ōŜȊŀƘƭǘά ἂSchrupp 2012ἃ. 

Es geht also zentral auch um eine Kritik am traditionellen Verständnis von Leistungsgerechtig-

keit (siehe 3.3.5), das Gegenleistung an Erwerbsarbeit knüpft und Tätigkeiten außerhalb der 

Erwerbsarbeit damit ideologisch abwertet. Ein BGE würde der Gesamtheit der Ökonomie mehr 

gerecht werden, indem damit infrage gestellt werde, dass aŜƴǎŎƘŜƴ ŀƭƭŜƛƴŜ αŦür ihren Lebens-

ǳƴǘŜǊƘŀƭǘ ǎƻǊƎŜƴά könnten und der Notwendigkeit anderer bzw. der Gesellschaft in der indivi-

duellen Reproduktion damit Rechnung getragen werden würde ἂSchrupp 2016: 6ἃ. Vor diesem 

Hintergrund könnte das BGE stattdessen besser ŀƭǎ αƭŜƛǎǘǳƴƎǎǳƴŀōƘŅƴƎƛƎŜǎ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴά 

ἂSchrupp 2006ἃ bezeichnet werden. Grundeinkommen könnten also zunächst zu einer ideellen 

Anerkennung unbezahlter Arbeit beitragen ἂAlexander 2016: 216 f.ἃ. 

Zudem werde eine gesellschaftliche Umverteilung der Sorgearbeit [A21] möglich ἂKipping 

2018: 291ἃ. Ein solidarisch-emanzipatorisches BGE könnte Zeitwohlstand in der Fürsorge er-

möglichen ἂSchachtschneider 2017: 203ἃ und damit nicht nur der quantitativen Pflegekrise 

entgegenwirken, sondern qualitative Verbesserungen ermöglichen (siehe 2.5.3). Es bestehe ein 

unmittelbares Verhältnis der gegenseitigen Bedingtheit von Freiheit und Care ἂBlaschke 2014: 

116ἃΦ 5ŀǎ .D9 ŜǊƳǀƎƭƛŎƘŜ αόƎŜǎŎƘƭŜŎƘǘŜǊ-)demokratische, zwangsfreie Organisation der Pro-

Řǳƪǘƛƻƴ ŘŜǎ bƻǘǿŜƴŘƛƎŜƴά ἂBüchele & Wohlgenannt 1985: 94 f.ἃ. Wichtig für die Möglichkeit 

der geschlechtergerechten Umverteilung von Care-Tätigkeiten durch ein BGE ἂBlaschke 2014: 
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125ἃ sind auch die durch dieses beförderten (Erwerbs-)Arbeitszeitverkürzungen ἂKipping 2018: 

290 f.ἃ. BGE führten also zu verbesserten Möglichkeiten von Teilzeitarbeit und Unterbrechung 

der Erwerbsarbeit ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 86ἃ ς und eröffnen damit z. B. die Mög-

lichkeit, erweiterten Sorgearbeitsbedarfen, z. B. im familiären Bereich, gerecht zu werden. Aus 

feministischer Sicht werden jedoch auch Probleme im Zusammenhang mit Sorgetätigkeiten 

und den bestehenden patriarchalen Herrschaftsstrukturen thematisiert. Die Einführung eines 

BGE ersetze nicht das Problem der Geringschätzung von Care-Tätigkeiten oder das der ge-

schlechtsspezifischen Arbeitsteilung, dazu brauche es angesichts der bestehenden Geschlech-

terrollen bzw. des Patriarchats weiterer gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse ἂSchrupp 

2016: 6 f.ἃ. Andernfalls bestehe die Gefahr, dass die gesellschaftliche Spaltung entlang von 

Geschlecht durch ein BGE sogar noch zunehmen könnte ἂSchrupp 2012ἃ und Frauen tendenzi-

ell weiter oder sogar verstärkt von Erwerbsarbeit ausgeschlossen werden ἂNotz 2005: 119 f.; 

Schrupp 2012ἃ. 5ŀǎ .D9 ƪǀƴƴǘŜ ǎƻ ŀƭǎ αIŀǳǎŦǊŀǳŜƴƭƻƘƴά ǿƛǊƪŜƴ ἂPraetorius 2014: 108ἃ. Ein 

BGE könnte demgegenüber auch in der Tradition der Politisierung von Care gesehen werden 

[A24], jedoch muss infrage gestellt werden, ob dafür eine (feministische) Machtbasis besteht 

ἂFederici & Schultes 2017ἃ. Einige Feminist*innen stehen dem Grundeinkommen noch kriti-

scher gegenüber, wobei bei diesen eine starke positive Bezugnahme auf Erwerbsarbeit vor-

herrscht, diese also gegenüber freier Tätigkeit (siehe 4.4) idealisiert wird ἂBlaschke 2014: 119ἃ. 

In vielen BGE-Debatten kommen Care-Tätigkeiten, die einer Logik der Notwendigkeit folgen, 

nicht vor, sondern diese verbleiben in der Dichotomie von (Erwerbs-)Arbeit und "freier Selbst-

verwirklichung" ἂPraetorius 2014: 104 ff.ἃ. Ein feministisches bzw. postpatriarchales BGE müss-

ǘŜ ŀƭǎƻ Řŀǎ αDŀƴȊŜ ŘŜǎ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘŜƴǎά ōŜǊǸŎƪǎƛŎƘǘƛƎŜƴ ἂebd.: 106ἃ. 

Insgesamt gehe es auch um eine partielle Entkopplung von sozialer Sicherung und sozialer 

Beziehung ἂvan Dyk & Misbach 2016: 213ἃ ς mit dem Ideal gesamtgesellschaftlicher bedin-

gungsloser Reziprozität [A55] ἂBlaschke 2014: 115ἃ. αWŜŘŜǊ ŜǊƘŅƭǘ ŘƛŜ ƎǳǘŜƴ 5ƛŜƴǎǘŜΣ ŘƛŜ wŜs-

ǎƻǳǊŎŜƴ ǳƴŘ .ŜȊƛŜƘǳƴƎŜƴΣ ŘƛŜ ŜǊ ΨōǊŀǳŎƘǘΩ ǳƴŘ ŘƛŜ ŜǊ ƛƴ DŜōǊŀǳŎƘ ƴŜƘƳŜƴ ǿƛƭƭΥ Something for 

nothing, bedingungslosά ἂBareis & Cremer-Schäfer 2013: 170ἃ. 

Die Erwartungen an den mit der Einführung des solidarisch-emanzipativen BGE einhergehen-

den Kulturwandels (siehe 4.6) gehen auch in die Richtung, dass durch die Befreiung von Angst 

αwŀǳƳ ŦǊŜƛ [werde] für eine Weltgestaltung unter dem Vorzeichen der Für-{ƻǊƎŜά ἂBüchele & 

Wohlgenannt 1985: 95ἃ. Durch den ermöglichten Widerspruch gegenüber unnötigen und de-

struktiven Tätigkeiten (siehe 4.1 und 4.3) könnten ebenfalls zeitliche Freiräume für Care ge-

schaffen werden ἂBlaschke 2014: 118ἃ. 

Ebenfalls wird die Idee von Commons (siehe 2.5.7) im Zusammenhang von Care thematisiert. 

Gemeingüter erfordern gesellschaftliche Fürsorge. Ein Grundeinkommen könnte Freiräume für 

diese alternativen gesellschaftlich-ökonomischen Interaktionsformen ermöglichen [A54] (siehe 

Kapitel 5). 

Ein ökologisches BGE (siehe 3.2.3) würde unter anderem Zeitwohlstand gegenüber ressour-

cenaufwendiger Konsumption begünstigen und daher auch Voraussetzungen für die zeitliche 

Notwendigkeit einer Fürsorge-orientierten Gesellschaft schaffen. Neoliberale Grundeinkom-

mensmodelle (siehe 3.2.2) tragen den indirekten Zwang zur Erwerbsarbeit in sich und sind 
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generell weiter auf diese hin ausgerichtet. Sie würden sogar eine Verschärfung der Ausbeu-

tungsstrukturen ermöglichen, die insbesondere feminisierte Arbeit bzw. Care-Tätigkeiten wei-

ter prekarisieren könnte. Demgegenüber könnte auch ein neoliberales BGE-Modell womöglich 

zu einer geschlechtergerechteren Umverteilung privater Care-Tätigkeiten führen, da vermut-

lich ein erweiterter Arbeitszwang besteht, durch den bei gleichzeitigem Lohndumping (siehe 

3.3.6) alle erwachsenen Familienmitglieder mit am Einkommen der Bedarfsgemeinschaft ar-

beiten müssten und damit auch Care gemeinsam übernommen werden müsste. 

 

4.3 Grundeinkommen als Demokratiepauschale? 

Im Sinne der solidarischen Lebensweise geht es vor allem auch um eine Vertiefung der Demo-

kratie [A10] bzw. eine Demokratisierung des Wirtschaftens [A11]. Diesen Idealen könnte sich 

durch ein BGE aus mehreren Gründen angenähert werden. Dabei ist zunächst darauf hinzuwei-

sen, dass mit Wirtschaft bzw. Ökonomie die Gesamtheit der Tätigkeiten gemeint ist, also ins-

besondere Care mit eingeschlossen ist (siehe 4.2). 

Ein solidarisch-emanzipatives BGE könnte insofern an den herrschenden Verhältnissen etwas 

ändern, da bestehende Armut und Ungleichheit zu faktischen Ausschlüssen aus gesellschaftli-

chen Prozessen führt. Hinzukommen weitere indirekte Ausschlüsse durch Zeitarmut bzw. nicht 

vorhandenen Zeitwohlstand, das Primat der Erwerbsarbeit und soziale Ausgrenzung wegen 

einer komplexen und als erniedrigend empfundenen Bürokratie und des Verbleibs in schlecht 

bezahlten Beschäftigungsverhältnissen der Armutsfalle (siehe 3.3.7 und 3.3.5). 

Das BGE wird des Weiteren als Mittel der Armutsbekämpfung diskutiert. Dabei muss zunächst 

zwischen absoluter und relativer Armut unterschieden werden. Während absolute Armut, 

verstanden als Mangel an fundamentalen lebenserhaltenden Gütern, in Deutschland kaum 

vorkommt, ist relative Armut weit verbreitet. Diese berechnet sich in Relation zum Median des 

gesamtgesellschaftlichen Einkommens. Einkommensbezieher*innen, die weniger als 60 % des 

gesellschaftlichen Medians aufzuweisen haben, gelten als armutsgefährdet. Dazu gehören 

auch viele Sozialhilfeempfänger*innen ἂBruckmeier et al. 2018: 21 ff.ἃ. Während erwerbswirt-

schaftliches Wachstum ohne gleichzeitige gesellschaftliche Umverteilung keinen Effekt auf 

relative Armut hat, wäre dieser im Falle eines BGE auch nur dann vorhanden, wenn entweder 

der Einkommensmedian bis in die Nähe der allgemeinen Grundeinkommenshöhe absinken 

würde (z. B. durch eine große Zahl an Menschen, die hauptsächlich BGE und keine weiteren 

Einkommen beziehen) oder das BGE so hoch angesetzt ist, dass dieses sich dem Einkommens-

median annähert. Im Unterschied zu dieser berechneten relativen Armut beginnt wahrge-

nommene gesellschaftliche Armut weit über oder auch weit unter dieser Quote. Ein solida-

risch-emanzipatives BGE würde das gegenleistungsfreie Mindesteinkommen einführen und 

gleichzeitig gesellschaftliche Gleichheit stark fördern (siehe unten). Ein BGE würde dennoch 

weitere gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und Kämpfe nicht obsolet machen, sondern 

womöglich gerade erst erlauben. 

α²ƛŘŜǊǎǘŀƴŘ ƎŜƎŜƴ ƳŜƴǎŎƘŜƴǳƴǿǸǊŘƛƎŜ !ǊōŜƛǘǎ- und Lebensbedingungen und gegen Armut 
und Ausgrenzung werden auch dann notwendig sein, wenn ein Grundeinkommen ς welcher Art 
auch immer ς ŘǳǊŎƘƎŜǎŜǘȊǘ ƛǎǘά ἂNotz 2005: 117ἃ. 
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Hierzu ƛǎǘ ŀƴȊǳƳŜǊƪŜƴΣ Řŀǎǎ α½ŜƛǘŜƴ ǳƴŘ [ŅƴŘŜǊΣ ƛƴ ŘŜƴŜƴ ŘƛŜ ǎƻȊƛŀƭŜ !ōǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŘǳǊŎƘ ŘŜƴ 

{ǘŀŀǘ ǾŜǊōŜǎǎŜǊǘ ǿǳǊŘŜΣ ώΧϐ ȊǳƎƭŜƛŎƘ ƎŜprägt [sind] durch vergleichsweise starke Gewerkschaf-

ǘŜƴ ǳƴŘ ƘƻƘŜ [ƻƘƴǎǘŜƛƎŜǊǳƴƎŜƴά ἂKumpmann 2007: 32ἃ, wobei der kausale Zusammenhang 

historisch in der Regel umgekehrt zum Grundeinkommen war, also soziale Verbesserungen 

durch eine starke Arbeiter*innenbewegung und Gewerkschaften erkämpft worden sind. 

Ein BGE ermöglicht eine (nachträgliche) Umverteilung des gesellschaftlich produzierten Reich-

tums ἂKipping 2018: 286ἃ und damit eine verbesserte Anerkennung von egalitären Gerechtig-

keitsvorstellungen ohne die Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum [A02] ἂAlexander 2016: 

215ἃ. Unabhängig von der Art der Finanzierung komme es zu einer Umverteilung von oben 

nach unten ἂSchachtschneider 2017: 198ἃ, zumindest wenn das BGE ergänzend und nicht  

substitutiv zu bestehenden Sicherungssystemen eingeführt wird. Abnehmende monetäre und 

soziale Ungleichheiten führten zu mehr Zufriedenheit und weniger Arbeitsstunden ἂPicket & 

Wilkinson 2010; Schachtschneider 2017: 198ἃ, was im Sinne von Degrowth und Deprodukti-

vismus (siehe 2.5.1 und 2.5.6) hervorzuheben ist. 

Im Falle von eher neoliberalen BGE-Modellen ist jedoch damit zu rechnen, dass mit der Neo-

liberalisierung des Arbeitsmarktes und der sozialen Sicherung (siehe 3.3.6) zunehmende ge-

sellschaftliche Spaltungen einhergehen. Diese {ǘƛƎƳŀǘƛǎƛŜǊǳƴƎ ǇǊƻǾƻȊƛŜǊŜƴŘŜ α{ǇŀƭǘǳƴƎǎŦŀƭƭŜά 

existiere ebenso bei der bestehenden Grundsicherung und würde auch nicht durch eine Erhö-

hung und Entsanktionierung aufgehoben werden ἂBlaschke 2010b: 314ἃ. Die gesellschaftlichen 

Spaltungslinien bezüglich des Einkommens verlaufen heute hauptsächlich zwischen Erwerbstä-

tigen und Sozialhilfeempfänger*innen. Mit einem BGE könnte demgegenüber erhöhte soziale 

Gleichheit hergestellt werden: materiell wie ideell ἂSchachtschneider 2017: 198ἃ. Gesellschaft-

liche Spaltungen untergraben jedoch die Möglichkeiten gesellschaftlicher Aushandlungspro-

ȊŜǎǎŜ ǳƴŘ ǎƛƴŘ ƛƴǎƎŜǎŀƳǘ ŘŜƳƻƪǊŀǘƛŜƎŜŦŅƘǊŘŜƴŘΦ 5ŀǎ .D9 ƭŅǎǎǘ ǎƛŎƘ ŘŀƘŜǊ ŀǳŎƘ ŀƭǎ α5ŜƳƻƪǊa-

ǘƛŜǇŀǳǎŎƘŀƭŜά ἂKipping 2018ἃ bezeichnen. 

αhƘƴŜ ŘƛŜ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜ ƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜ !ōǎƛŎƘŜǊǳƴƎ ŦǊŜƛŜǊ und gleicher Bedingungen der gesell-
schaftlichen Teilhabe ist keine freie demokratische Teilhabe möglich ς formale politische Teil-
habemöglichkeiten reichen nicht aus. Wer nicht genug materielle Ressourcen hat, ist ersten von 
politischer Partizipation ausgeschlossen und hat zweitens keine ausreichende Aushandlungs-
ƳŀŎƘǘ ƛƴ ǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜƴ tǊƻȊŜǎǎŜƴά ἂebd.: 284ἃ. 

Das BGE ermögliche eine demokratischere und gerechtere Gesellschaft ἂAlexander 2016: 217ἃ 

und eine Demokratisierung aller Bereiche der Gesellschaft und Wirtschaft ἂKipping 2016: 3ἃ. In 

Bezug auf die Begründung der Notwendigkeit von Diäten für Politiker*innen könnte das BGE 

ŀƭǎ α5ƛŅǘŜƴ lightά Řŀǎ /ǊŜŘƻ ŘŜǊ bƛŎƘǘŜǊǇǊŜǎǎōŀǊƪŜƛǘ ŀǳŦ ŘŜƴ wŜǎǘ ŘŜǊ .ŜǾǀƭƪŜǊǳƴƎ ŜǊǿŜƛǘŜǊƴ 

und damit eine erpressungsfreie Teilhabe am politischen Leben ermöglichen [A08] ἂebd.: 284ἃ. 

Menschen werden also auch dahingehend ermächtigt, dass sie nicht aus Gründen der Existenz-

sicherung gezwungen sind, Erwerbsarbeitsbeziehungen einzugehen, die ihren Interessen wi-

dersprechen (siehe 4.1). Solidarisch-emanzipative BGE ermöglichen so ŜƛƴŜ !ōƪŜƘǊ Ǿƻƴ αƳŀǘe-

ǊƛŜƭƭŜǊ 9ǊǇǊŜǎǎōŀǊƪŜƛǘά ἂBlaschke 2010a: 19ἃ sowie den Abbau von sozialen Abhängigkeiten 

[A64] und könnten damit zu einer demokratischen Gesellschaft freier Menschen überleiten 

ἂKipping 2018: 286ἃ. Insofern sei das BGE radikaldemokratisch: die Bürger*innen würden zu 
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tatsächlich gleichberechtigten Mitgliedern des politischen Gemeinwesens werden ἂKipping 

2018: 285ἃ. 

α5ŀǎ Grundeinkommen ist an keine Arbeitspflicht oder Gegenleistung gebunden ς denn es ist 
ein Bürger*innenrecht, nicht nur ein Arbeitsbürger*innenrecht. Auch eine Pflicht zur gesell-
schaftlichen, politischen Partizipation wäre Quelle neuer Herrschaftsverhältnisse, die willkürli-
che Eingriffe ermöglichen würden. Denn die Frage, was eine gesellschaftlich anerkennungswür-
dige Leistung ausmacht und was nicht, lässt erheblichen herrschaftlichen und bürokratischen 
Ermessensspielraum offen. Das Bürger*innenrecht auf ein Grundeinkommen, das eine Bür-
ger*innenpflicht beinhaltet, würde außerdem freiwilliges Engagement in reglementierten Teil-
ƘŀōŜȊǿŀƴƎ ǳƳǿŀƴŘŜƭƴά ἂebd.: 286ἃ. 

So kann das Grundeinkommen auch als ±ƻƭƭŜƴŘǳƴƎ ŘŜǎ αtǊƻƧŜƪǘǎ ŘŜǊ aƻŘŜǊƴŜά ŘǳǊŎƘ ŘƛŜ 

Etablierung ökonomischer Bürger*innenrechte [A36] angesehen werden (siehe Kapitel 6). Die-

ser Bürger*innendiskurs kann insofern auch kritisch betrachtet werden, weil er die Menschen 

entgegen ihrer Bestimmung als Teil eines Gemeinwesens und von (Bedarfs-)Gemeinschaften 

individualisiert ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 48ἃ und z. B. weitere gesellschaftliche Spal-

tungslinien, die herrschaftlich vermittelt sind wie z. B. Klassenunterschiede, verschleiert und 

nicht beseitigt (siehe 4.5). 

Ein ÖGE könnte, sofern es in der Höhe eines solidarisch-emanzipativen BGE ausgezahlt werden 

soll, zum Ausschluss der wenig oder nicht erwerbstätigen Bevölkerung von bestimmten Gütern 

führen. Entsprechend hohe BGE-Transfers erfordern erhebliche ökologische Steuersätze, so-

dass z. B. Flugreisen oder Fleisch zu Privilegien der einkommensstarken Eliten werden könnten 

(siehe 3.2.3). 

 

4.4 Ermöglichung der Tätigkeitsgesellschaft durch Grundeinkommen? 

Das BGE trägt erhebliche Potentiale in sich, hegemoniale Vorstellungen von Leistungsgerech-

tigkeit (siehe 3.3.5) radikal infrage zu stellen und damit einen Kulturwandel (siehe 4.6) zu Ideen 

gesamtgesellschaftlich erweiterter Reziprozität anstelle von Äquivalenz [A55] zu ermöglichen 

ἂFischer 2006: 3ἃ. 5ŀōŜƛ ƎŜƘǘ Ŝǎ ǳƳ ŘƛŜ αYƻƴǎǘǊǳƪǘƛƻƴ ǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜǊ .ŜŘƛƴƎǳƴƎŜƴ ȊǿƛǎŎƘŜƴ ǳƴǎ 

ǳƴŘ ŀƭƭƎŜƳŜƛƴŜƴ !ƴŘŜǊŜƴά ἂSutterlütti 2018ἃ. Damit schließt es direkt an die Diskurse zu  

Gemeingütern und Gebrauchswertorientierung an (siehe 2.5.7) und folgt einer Kritik an der 

einseitigen Ausrichtung an Erwerbsarbeit (siehe 3.3.8). 

Ein solidarisch-emanzipatives BGE könnte die Formulierung von inhaltlichen Fragen an poten-

tielle oder existierende Erwerbsarbeitsverhältnisse stärken, also Tätigsein als Person mit indi-

viduellen Werten und Interessen bezüglich der eigenen Tätigkeit [A46], stärken ἂBlaschke 

2010a: 19; Schachtschneider 2017: 205ἃ. Die materielle Absicherung ermöglicht es, αƴŜƛƴ Ȋǳ 

sagenά [A45, A50]. 

In der Grundeinkommensdebatte wird explizit der Arbeitsbegriff thematisiert. Unabhängig von 

einer tatsächlichen Einführung eines BGE werden damit diverse anknüpfende Diskurse geführt. 

Kritik an Erwerbsarbeit äußert sich inhaltlich hinsichtlich ihrer Hierarchisierung, Entmündigung 

und Fremdbestimmung. Gleichzeitig wird anerkannt, dass auf das Distributionsmittel Geld 

unter den herrschenden Verhältnissen noch nicht verzichtet werden kann. BGE als neues Dis-

tributionsregime könnte also das Aufwerfen von Fragen bezüglich der gesellschaftlichen Orga-

nisation der notwendigen Tätigkeiten ermöglichen. Dabei ist anzumerken, dass seit jeher  
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verschiedene Arbeits- bzw. Tätigkeitsverhältnisse gleichzeitig existieren, diese können auf un-

mittelbarem Zwang oder menschlichen Beziehungen beruhen, kapitalistisch oder solidarisch 

organisiert sein. Zudem lassen sich Freizeit und Arbeit nicht klar trennen, was durch ein BGE 

anerkannt werden könnte [A51]. Das BGE schließt durch seine inhärente Thematisierung von 

Arbeit einen blinden Flecken vieler Diskurse von imperialer Lebensweise, insbesondere von 

Degrowth. Ein BGE könnte die gesellschaftliche Anerkennung von unbezahlter Arbeit verbes-

sern ἂAlexander 2016: 216 f.ἃ und diese monetär ermöglichen. Es kann zudem α½Ŝƛǘ ŦǸǊ ŜƘǊŜn-

ŀƳǘƭƛŎƘŜ ǳƴŘ ŦǸǊǎƻǊƎƭƛŎƘŜ ¢ŅǘƛƎƪŜƛǘŜƴ ŦǊŜƛ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴά ἂKallis et al. 2016: 21ἃ. Ein BGE 

befördere also (Erwerbs-)Arbeitszeitverkürzung ἂKipping 2018: 290 f.ἃ; bezahlte Arbeit könnte 

in der Gesellschaft weniger wichtig werden ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. Das BGE habe daher eine 

dekommodifizierende [A30] und eine deproduktivistische [A43] Stoßrichtung. Die Schaffung 

von Arbeitsplätzen könnte in der politischen Debatte an Bedeutung verlieren [A47] und es 

existiert eine radikale individuelle Erwerbsarbeitsunabhängigkeit [A28] ἂBlaschke 2010a: 18ἃ. 

Entgegen kapitalistischen Vorstellungen von Gesellschaft, Leistung und Menschen [A26, A31] 

könnte das BGE die Notwendigkeit und die Abhängigkeit von anderen deutlich machen. 

αώ²ϐƛǊ ǊŜŘŜn uns allzu gern ein, dass wir uns unsere Freiheit selbst erarbeiten könnten. Dieser 
Freiheitsbegriff ist es, der den Kapitalismus so stark macht: die Vorstellung, wir könnten uns 
von den anderen erst freiarbeiten und dann freikaufen. Das Grundeinkommen macht sichtbar, 
Řŀǎǎ Řŀǎ ƴƛŎƘǘ ǎǘƛƳƳǘά ἂBohmeyer 2018ἃ. 

5ŀǎ .D9 ƪǀƴƴŜ ǎƻƳƛǘ ¢Ŝƛƭ αŜƛƴŜǊ ǳƴƛǾŜǊǎŜƭƭ ǾŜǊǎǘŀƴŘŜƴŜƴ mƪƻƴƻƳƛŜ ŘŜǎ DŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴά ǎŜƛƴ 

[A44, A49, A56], wozu jedoch auch weitere politische Maßnahmen notwendig sind (siehe Kapi-

tel 5). Die Errichtung einer Tätigkeitsgesellschaft erfordert dabei vor allem auch einen kulturel-

len Wandel ἂDries 2007: 45 ff.ἃ. 

Kritisch gegenüber diesen Überlegungen wird angemerkt, dass das Grundeinkommen jedoch in 

hohem Maße von der vorhandenen Erwerbsarbeit abhängig bleibe und eine gut funktionie-

rende kapitalistische Wirtschaft voraussetze ἂNotz 2005: 121 f.ἃΦ α5ŜǊ .ŜǎǘŀƴŘ ŘŜǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜl-

ƭŜƴ ΰwŜŎƘǘǎΨΣ Řŀǎ WƻŎƘ ŘŜǊ !ǊōŜƛǘ ŀōȊǳǿŜǊŦŜƴΣ ƘƛƴƎŜ ŀƭǎƻ ŘŀǾƻƴ ŀōΣ Řŀǖ ƴǳǊ ǎŜƘǊ ȊǳǊǸŎƪƘŀƭǘŜƴŘ 

ŘŀǾƻƴ DŜōǊŀǳŎƘ ƎŜƳŀŎƘǘ ǿƛǊŘά ἂKreutz 2007: 64ἃ. 

Zudem komme es im Grundeinkommensdiskurs oft zu einer Idealisierung von Subsistenz  

ἂebd.: 65ἃ, was aus feministischer Sicht kritisiert wird (siehe 4.2 und 4.5). 

Die Wirkungen hinsichtlich eines anderen Verhältnisses zu Erwerbsarbeit und Tätigsein sind 

fundamental von der Höhe des Grundeinkommenssatzes abhängig. Ein niedriges (neoliberales) 

Grundeinkommen könne den Arbeitszwang aufrechterhalten und zudem die Abhängigkeit vom 

sozialen Umfeld, so z. B. vom Ehepartner sogar noch erhöhen ἂNotz 2005: 118ἃ. Ein ÖGE könn-

te befördern, dass in der solidarischen Tätigkeitsgesellschaft nicht nur soziale, sondern auch 

ökologische Infrastrukturen aufgebaut werden (siehe 5.2). 

Gegenüber einer Absicherung der Entwicklung alternativer Ökonomien bzw. der freien Tätig-

keitsgesellschaft gibt es auch alternative transformative Vorschläge, die jedoch auch Ergän-

zungen darstellen können (siehe Kapitel 5). 
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4.5 Mit Grundeinkommen gegen Herrschaftsstrukturen? 

Macht und Herrschaft äußern sich innerhalb von diversen gesellschaftlichen Verhältnissen und 

Strukturen. Hervorzuheben sind Rassismus, der zur ideologischen Aufrechterhaltung autoritä-

rer Politiken der imperialen Lebensweise beiträgt (siehe 2.5.2), Sexismus und Patriarchat sowie 

damit verbundene Arbeitsregime (siehe 2.5.3) und Kapitalismus, der menschliches Tätigsein 

auf konkurrenzielle Profitgenerierung begrenzt und Klassismus hervorruft (siehe 2.5.4). Dane-

ben existiert eine unbegrenzte Zahl weiterer Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die für die 

ideologische Festigung der imperialen Lebensweise wichtig sind, indem sie Normalität (siehe 

2.5.8) vermitteln. Dazu gehört z. B. die Reproduktion der imperialen Lebensweise aufgrund von 

unmittelbarer Orientierung am und Abhängigkeit vom sozialen Umfeld [A64]. 

Das Grundeinkommen wird dementsprechend ebenso aus herrschaftskritischer Sichtweise 

diskutiert ἂSchachtschneider 2014: 15ἃ. 5ŀƘŜǊ ǎǘƻǖŜ Ŝǎ ŀǳŎƘ αƛƴ ŦŜƳƛƴƛǎǘƛǎŎƘŜƴ ǳƴŘ ǇƻǎǘǇŀǘǊi-

archalen, wachstumskritischen und christlich geprägten Debatten, in Debatten über Commons 

und solidarische Ökonomie, in der globalisierungskritischen Bewegung sowie der Bewegung 

ŦǸǊ ƎƭƻōŀƭŜ ǎƻȊƛŀƭŜ wŜŎƘǘŜΣ ŀōŜǊ ŀǳŎƘ ōŜƛ DŜǿŜǊƪǎŎƘŀŦǘŜƴ ώΧϐ ȊǳƴŜƘƳŜƴŘ ŀǳŦ ½ǳǎǘƛƳƳǳƴƎά 

ἂBlaschke 2017c: 105ἃ. 

Feminist*innen bewerten den Vorschlag des BGE aus herrschaftskritischer Perspektive unter-

schiedlich ἂWinker 2015: 159; BAG Grundeinkommen 2016: 19ἃ. Viele sprechen sich für ein 

Grundeinkommen aus ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 86ἃ, andere sehen in ihm die Mög-

ƭƛŎƘƪŜƛǘ ŜƛƴŜǎ αIŀǳǎŦǊŀǳŜƴƭƻƘƴǎά ƻŘŜǊ ŜƛƴŜǊ αIŜǊŘǇǊŅƳƛŜά (siehe 4.2) und damit die Möglich-

keit der Verstetigung der herrschenden Geschlechterungleichheit. Demnach könnten durch ein 

.D9 ǾƻǊ ŀƭƭŜƳ CǊŀǳŜƴ αŀƳ ƎƭŜƛŎƘōŜǊŜŎƘǘƛƎǘŜƴ ½ǳƎŀƴƎ Ȋǳ ŜȄƛǎǘŜƴȊǎƛŎƘŜǊƴŘŜǊ ǎƛƴƴǾƻƭƭŜǊ !ǊōŜƛǘ 

behindert werden, solange die Familienstrukturen bleiben, ǿƛŜ ǎƛŜ ǎƛƴŘ ώΧϐά ἂNotz 2005: 119ἃ 

und die Arbeitsverhältnisse insgesamt gleichzeitig erhalten bleiben. Das BGE adressiere nicht 

αŘƛŜ ¦ǊǎŀŎƘŜƴ ŦǸǊ ŘƛŜ ǎƻȊƛŀƭŜƴ ǳƴŘ ƎŜǎŎƘƭŜŎƘǘǎǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴ ¦ƴƎƭŜƛŎƘƘŜƛǘŜƴάΣ ǎƻŘŀǎǎ Care zur 

Reproduktion der (vornehmlich männlichen) kapitalistischen Arbeitskraft weiter Sache der 

Frauen bleiben könnte ἂebd.: 120 f.ἃ. Somit könnte die Geschlechterungleichheit am Arbeits-

latz auch verstärkt werden ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 86 f.ἃ. Insbesondere im Fall von 

neoliberalen BGE-Modellen (siehe 3.2.2) ōȊǿΦ ŘǳǊŎƘ α9ƛƴƪƻƳƳŜƴǎŀǊƳǳǘ ǇŜǊ ƴƛŜŘǊƛƎŜƳ 

Grundeinkommen kann es faktisch sowohl zu Arbeitszwang als auch zu verstärkter Abhängig-

keit vom (Ehe-ύ tŀǊǘƴŜǊ ƪƻƳƳŜƴά ἂNotz 2005: 118ἃ. 

Gleichzeitig mache das BGE Frauen ökonomisch unabhängiger von Männern ἂBAG Grundein-

kommen 2016: 19ἃ. Ein BGE ermögliche gerade die notwendigen Auseinandersetzungen in 

Partner*innenschaften um neue Aufgabenverteilungen, da sie von finanziellen Zwängen ent-

lastet werde ἂFischer 2006: 6; Blaschke 2014: 119ἃΦ αDemeinschaft, erwachsene Liebe und Ehe 

ǎŜǘȊŜƴ ƛƳ tǊƛƴȊƛǇ ƎƭŜƛŎƘŜ wŜǎǎƻǳǊŎŜƴ ǾƻǊŀǳǎά ἂKnapp 1997: 11ἃ. Dem werde sich mit einem 

solidarisch-ŜƳŀƴȊƛǇŀǘƛǾŜƴ .D9 ŀƴƎŜƴŅƘŜǊǘΦ α9ƛƴŜ CǊŀǳ ƪǀƴƴǘŜ ƛƘǊŜƴ 9ƘŜƳŀƴƴΣ Ŝƛƴ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜǊ 

ǎŜƛƴŜ CŀƳƛƭƛŜ ǾŜǊƭŀǎǎŜƴά ἂFromm 1999: 310ἃ. Das BGE schaffe somit ein materielles Umfeld für 

Emanzipation ἂSchachtschneider 2017: 205ἃ. 
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Das BGE müsse als Teil einer Reihe von emanzipativen Politiken gesehen werden ἂBAG Grund-

einkommen 2016: 19ἃ, damit nicht nur Erwerbsarbeit, sondern das Ganze der Arbeit emanzi-

pativ umverteilt werden kann. 

Ein Grundeinkommen könnte zu der Bedürfnis- bzw. Gebrauchswertorientierung von Arbeit 

beitragen ἂebd.ἃ und damit gesellschaftliche Notwendigkeiten in das Zentrum des Tätigseins 

rücken. Die Frage, ob Menschen trotz BGE arbeiten gehen würden, ignoriert bzw. verschleiert 

bereits die Tatsache, dass ein großer Teil der gesellschaftlich notwendigen Tätigkeit nicht über 

Erwerbsarbeit organisiert ist und Care im Gegensatz zu Erwerbsarbeit explizit einer Logik der 

Notwendigkeit folgt (siehe 4.2). 

Von ausgeprägt erwerbsarbeitszentrierten Feminist*innen wird das Grundeinkommen eher 

abgelehnt ἂBlaschke 2014: 126ἃ. Diese ignorierten die Problematiken entfremdeter Arbeit 

ἂBAG Grundeinkommen 2016: 19ἃ bzw. setzen Bedürfnisse mit kapitalistischer Nachfrage 

gleich ἂPraetorius 2014: 101ἃ. 

Auch aus kapitalismuskritischen bzw. antikapitalistischen Positionierungen heraus wird das 

BGE diskutiert. Kapitalismuskritik als Herrschaftskritik ist insbesondere auch Kritik an Erpres-

sungsverhältnissen ἂKipping 2018: 288ἃ. Durch ein solidarisch-emanzipatives BGE werde der 

Warencharakter des Menschen grundsätzlich infrage gestellt; der Zwang zum Verkauf der ei-

genen Arbeitskraft, eine der Grundlagen der kapitalistischen Vergesellschaftung, werde aufge-

hoben ἂBlaschke 2010a: 18 f.ἃΦ 5ŀǎ .D9 αǳƴǘŜǊƭŀǳŦŜά ŘŀƳƛǘ ŘƛŜ ½ǿŅƴƎŜ ŘŜǊ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜƴ 

Herrschaft ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 112ἃ und weise über den Kapitalismus hinaus 

[A01] ἂBlaschke 2017c: 112ἃ. Gerade auch im Zusammenhang mit Commons und Digitalisie-

rung könnte eine Ökonomie des Überflusses verwirklicht werden, die zum Verschwinden des 

Kapitalismus führen könnte ἂebd.: 109ἃ. Ähnlich argumentierend speist sich auch die Befür-

wortung des BGE aus akzelerationistischer Richtung (siehe 2.5.4). In jedem Fall werde Arbeits-

losigkeit weniger existenzbedrohend ἂKumpmann 2007: 32ἃ, sodass Arbeitslose ihren Charak-

ǘŜǊ ǳƴŘ ²ƛǊƪǳƴƎ ŀƭǎ αwŜǎŜǊǾŜŀǊƳŜŜά ŀǳŦ !ǊōŜƛǘƴŜƘƳŜǊϝƛƴƴŜƴ ǾŜǊƭƛŜǊŜƴ ƪǀƴƴǘŜƴ [A48]. 

Ein solidarisch-emanzipatives BGE vereint Sozial- und Künstlerkritik (siehe 2.5.4). Beendigung 

von Armut und sozialer Herrschaft sowie von Entfremdung wird dabei gleichermaßen vorange-

trieben. α9ƛƴŜ ǎƻȊƛŀƭŜ DƭŜƛŎƘǎǘŜƭƭǳƴƎ ώΧϐ ǾŜǊƘƛƴŘŜǊǘ CǊŜƳŘƘŜǊǊǎŎƘŀŦǘ ŀǳǎ ǀƪƻƴƻƳƛǎŎƘŜƴ DǊǸn-

ŘŜƴ ǳƴŘ ŜǊƳǀƎƭƛŎƘǘ ƳŀǘŜǊƛŜƭƭŜ tŀǊǘƛȊƛǇŀǘƛƻƴά ἂKipping 2018: 284ἃ. Durch ein BGE würden auch 

Streiks ermöglicht werden ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ, die nicht nur im Kampf um höhere Löhne 

und kürzere Arbeitszeiten, sondern auch solidarisch für Projekte der sozial-ökologischen Trans-

formation geführt werden könnten. Überlegungen zu den Auswirkungen eines BGE auf das 

Lohnniveau divergieren erheblich. Werden Löhne so betrachtet, dass sie stets lediglich in einer 

Höhe bestehen, die für die unmittelbare Reproduktion der Arbeitskraft notwendig sei, ist von 

sinkenden Durchschnittslöhnen auszugehen, da mit dem BGE diese Notwendigkeiten bereits 

grundsätzlich abgedeckt werden. Werden Löhne jedoch als Aushandlungsfeld und Abbild ge-

sellschaftlicher Kräfteverhältnisse betrachtet, ist eher von ihrer Verbesserung durch ein BGE 

auszugehen, da der Zwang, Erwerbsarbeit anzunehmen, stark abnimmt ἂKumpmann 2007: 31ἃ. 

Vor diesem Hintergrund ist also zu überlegen, ob das BGE eher als Instrument im Kampf für 

eine befreitere Gesellschaft zu betrachten ist, oder ob es ς entsprechenŘ ŘŜǊ .ƛǎƳŀǊŎƪΩǎŎƘŜƴ 



118 

Sozialversicherung ς zu sozialen Verbesserungen über die Einhegung politischen Widerstands 

führt (siehe Kapitel 6). Letzteres ist vor allem bei der Möglichkeit der Umsetzung eines neolibe-

ralen BGE-Modells zu überlegen, das lediglich diŜ Cǳƴƪǘƛƻƴ ŜǊŦǸƭƭŜƴ ƪǀƴƴǘŜΣ αŘƛŜ ƪŀǇƛǘŀƭƛǎǘƛǎŎƘŜ 

Produktion, Konsumtion und damit Profitgenerierung am Laufen zu halten, ohne die beste-

henden Herrschaftsverhältnisse bezüglich der Produktion, Investition und Distribution zu ver-

ŅƴŘŜǊƴά ἂBlaschke 2017c: 110ἃ. Ein derartiges BGE könnte ohne entsprechende rahmende 

Politiken auch eine staatliche Subvention von Lohndumping für Extraprofite darstellen und das 

Mehr an Kaufkraft z. B. durch hohe Mieten wieder abgeschöpft werden. Ähnliches ist bereits 

heute mit dem staatlichen Wohngeld der Fall, auf das viele Mieter*innen Anrecht haben und 

das einen sozialen Ausgleich für private Gewinnabschöpfung darstellen kann. Insgesamt bleibe 

das BGE zudem in der Logik des Kapitalismus ἂSpät 2017ἃ. Im Gegensatz zu Konzepten der Ver-

allgemeinerung von Commons bzw. des Ausbaus sozial-ökologischer Infrastrukturen (siehe 

Kapitel 5) werde mit dem BGE nicht grundsätzlich die Äquivalenzlogik der Produktion und Dis-

tribution aufgehoben. !ƭǎ ƛǎƻƭƛŜǊǘŜǎ aƻŘŜƭƭ ǿŜǊŘŜ ŘƛŜ !ǊōŜƛǘǎƎŜǎŜƭƭǎŎƘŀŦǘ αƳit ihren kapitalisti-

schen Marktmechanismen, Über- und Unterordnungen und geschlechts- und schichtspezifi-

ǎŎƘŜƴ !ǊōŜƛǘǎǾŜǊǘŜƛƭǳƴƎŜƴ ǳƴŘ [ƻƘƴǎȅǎǘŜƳŜƴά ἂNotz 2005: 121ἃ nicht zwangsläufig grundle-

gend verändert. 

Vor dem Hintergrund globaler Ungleichheitsverhältnisse in der imperialen Lebensweise stellt 

ein lediglich nationales BGE, das nicht über eine (steuerliche) Rahmung zur Ressourceneffizienz 

verfügt (siehe 3.2.3), zudem möglicherweise eine Verstetigung des imperialen Konsumkapita-

lismus dar. Die grundsätzliche Bedingungslosigkeit ist bei einem BGE, das nicht global gilt, 

grundsätzlich entlang der nationalen Grenzen eingeschränkt. Wird das Anrecht auf das BGE an 

die Staatsbürgerschaft geknüpft, kann ebenfalls nicht von absoluter Bedingungslosigkeit die 

Rede sein ἂBlaschke 2010a: 19ἃ und es besteht die Möglichkeit einer vertieften rassistischen 

Spaltung der Gesellschaft [A20] (siehe 3.3.4). Die Idee des Einsatzes von BGE in der Entwick-

lungszusammenarbeit muss entsprechend der kritischen Auseinandersetzung mit dem Begriff 

und den realen Zusammenhängen von Entwicklung (siehe 2.5.2) betrachtet werden. Dennoch 

könnte ein BGE im Sinne eines globalen Ausgleichmechanismus (z. B. auch als globales ÖGE) 

eine sinnvolle Möglichkeit zur Verbesserung von Klimagerechtigkeit und der Verwirklichung 

von Idealen der solidarischen Lebensweise darstellen, die stets die globalen Verhältnisse in 

den Blick nimmt [A18]. 

Eine herrschaftskritische, also emanzipatorische Wirkung [A34] könne das BGE nur in einer 

entsprechenden Höhe und bei entsprechenden rahmenden Politiken entfalten ἂNotz 2005: 

118ἃ. 5ŀǎ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ƪǀƴƴŜ ŜƛƴŜǊǎŜƛǘǎ αŜƳŀƴȊƛǇŀǘƻǊƛǎŎƘŜ CǊŜƛǊŅǳƳŜ ȊǳƳ 9ȄǇŜǊƛƳŜƴǘƛe-

ren mit alternativen Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten, mit selbstverwalteten und genossen-

schaftlichen Unternehmensstrukturen und sinnvoller, sozial und ökologisch verträglicher und 

auf friedliche Zwecke gerichteter tǊƻŘǳƪǘƛƻƴά ἂebd.ἃ schaffen, aber anderseits auch die herr-

schende Ausbeutung von Mensch und Natur zementieren und absegnen ἂSpät 2017ἃ. Somit 

divergieren die Einschätzungen zum Grundeinkommen zwischen der Möglichkeit einer grund-

sätzlichen Überwindung der herrschaftlichen gesellschaftlichen Strukturierungen oder als ein 

Instrument, um tatsächliche radikale Veränderungen zu verhindern. Vor diesem Hintergrund 
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wird auch das Versprechen von ökonomischen Bürger*innenrechten, das durch ein solidarisch-

emanzipatives BGE eingelöst werden könnte (siehe 4.3), entweder als gewaltiger gesellschaft-

licher Fortschritt oder aber als herrschaftsverschleiernder Bürger*innendiskurs betrachtet 

(siehe Kapitel 6). 

 

4.6 Kulturwandel durch Grundeinkommen? 

Neben strukturellen Veränderungen benötigt die solidarische Lebensweise vor allem auch 

kulturelle Veränderungen, die jedoch in direktem gegenseitigen Verhältnis zu den Strukturen 

stehen (siehe 2.5). Das Grundeinkommen wird mit diversen möglichen gesellschaftlichen Ver-

änderungen in Verbindung gebracht. Kulturelle Veränderung, z. B. in Richtung Entschleunigung 

[A37], entstünden bereits durch mehr Gleichheit und weniger Herrschaftsförmigkeit (siehe 4.3 

und 4.5). Das BGE ermögliche das Ausprobieren anderer Lebensstile [A35; A61] 

ἂSchachtschneider 2014: 84 f.; Schachtschneider 2017: 199ἃ und schaffe die Möglichkeit zur 

Errichtung emanzipatorischer Freiräume dafür [A41] ἂNotz 2005: 118ἃ. 

α5ǳrch die finanzielle Absicherung entsteht Spielraum, um Experimente zu wagen: Wer weniger 
vom Job, der Jobsuche oder der Angst vor Arbeitslosigkeit eingenommen ist, hat mehr Zeit poli-
ǘƛǎŎƘ Ȋǳ ǇŀǊǘƛȊƛǇƛŜǊŜƴ ǳƴŘ ƴŜǳŜ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘǎŦƻǊƳŜƴ ŀǳǎȊǳǇǊƻōƛŜǊŜƴά ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. 

Das BGE sichere Menschen grundsätzlich ab und schaffe damit die Möglichkeit von Emanzipa-

tionsbewegungen, vor allem deshalb, weil die mögliche soziale Fallhöhe sehr viel geringer ist 

ἂSchachtschneider 2017: 199ἃ. Es wäre sogar eine schrittweise Annäherung an sozialistische 

Verhältnisse durch eine Erhöhung des BGE in Richtung Durchschnittslohn denkbar 

ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 90ἃ. Dazu müsste der Kulturwandel allerdings bereits so weit 

vorangeschritten sein, dass die gesellschaftlichen Notwendigkeiten ohne kapitalistische Anrei-

ze reproduziert werden können. 

In Bezug auf die konsumtive Seite der imperialen Lebensweise existieren unterschiedliche 

Überlegungen zur potentiellen Wirkung eines BGE. Auf der einen Seite muss die Möglichkeit 

von gesteigertem Konsum durch gesteigerte Kaufkraft und potentiellem Freiwerden von  

Lebenszeit als Freizeit in Betracht gezogen werden. Freizeit wird heute oft für konsumtive  

Beschäftigungen verwendet; ein ökologischer und emanzipativer Umgang mit Zeitwohlstand 

ŜǊŦƻǊŘŜǊǘ ǾŜǊƳǳǘƭƛŎƘ ŜƛƴŜƴ ŀƴŘŀǳŜǊƴŘŜƴ YǳƭǘǳǊǿŀƴŘŜƭΦ α5ŀǎ ƎǳǘŜ [ŜōŜƴά ƪǀƴƴǘŜ ŀǳŎƘ ƛƴ ŜƛƴŜǊ 

Grundeinkommensgesellschaft mit viel Konsum assoziiert sein, der dann durch ein BGE ermög-

licht wird ἂSchachtschneider 2017: 202ἃ. So lange die CharakterstrǳƪǘǳǊ ŘŜǎ αhomo  

consumensά ǾƻǊƘŜǊǊǎŎƘŜΣ ƪǀƴƴŜ Ŝǎ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛǎŎƘ ƎŜǎŜƘŜƴ ƴƛŜƳŀƭǎ ŜŎƘǘŜƴ «ōŜǊŦƭǳǎǎ ƎŜōŜƴ 

ἂFromm 1999: 313ἃ. 

Auf der anderen Seite stehen in der aktuellen Situation Überlegungen zum Zusammenhang 

von Konsum und Entfremdung sowie Ungleichheit (siehe 2.5.8 und 4.1). Die gesellschaftliche 

Hierarchisierung verhindere die Ausbildung eines Gefühls der Fülle ἂSchachtschneider 2017: 

199ἃ. Ein nicht unerheblicher Teil des Konsums dürfte als Kompensationskonsum aufgrund 

entfremdeten Tätigseins bestehen ἂebd.: 200; Bohmeyer 2018ἃ. Die αEntmündigung im Be-

ǘǊƛŜōά ƪƻǊǊŜƭƛŜǊŜ Ƴƛǘ ŘŜǊ αǇŀǎǎƛǾŜώƴϐ wŜȊŜǇǘƛƻƴ ƪǳƭǘǳǊƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǊ CŜǊǘƛƎǇǊƻŘǳƪǘŜ ǳƴŘ ƪƻƴǎu-

ƳƛǎǘƛǎŎƘ ǾŜǊŜƴƎǘŜώǊϐ ¢ŜƛƭƘŀōŜ ŀƳ ǎƻȊƛŀƭŜƴ [ŜōŜƴά ἂKocyba 2000: 129ἃ. Durch das BGE könnte 
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Ŝƛƴ αtǊƻȊŜǎǎ ŘŜǎ ²ŀƴŘŜƭǎ von der Haben- zur Seins-hǊƛŜƴǘƛŜǊǳƴƎά ἂSchachtschneider 2017: 

197ἃ angestoßen werden [A33]. Freiwerdende Zeit könnte so auch Veränderungen im Sinne 

von Entschleunigung und Zeitwohlstand anstoßen [A40]. Kulturelle Veränderungen in Richtung 

Degrowth könnten durch eine entsprechende politische Rahmung, z. B. durch eine Ausrichtung 

des BGE als ÖGE gefördert werden. 

Die kulturelle Wirkung, die mit der prinzipiellen Abschaffung des Arbeitszwangs ἂVanderborght 

& Van Parijs 2005: 91ἃ durch ein solidarisch-emanzipatives Grundeinkommen einhergehen 

könnte, ist aufgrund der bestehenden Arbeitsgesellschaft schwer abschätzbar (siehe 4.4). 

Durch ein BGE könnte hierarchische und vergeschlechtlichte Arbeitsteilung unter Druck  

geraten ἂAdler 2017: 33ἃ. Eine entscheidende Frage besteht darin, in welchem Verhältnis BGE 

zu Arbeitszeitverkürzungen steht. Diese ist für neoliberale und solidarisch-emanzipative BGE 

wiederum gänzlich unterschiedlich zu beantworten, da neoliberale BGE-Modelle mit gleich-

bleibendem oder erweitertem (indirekten) Erwerbsarbeitszwang einhergehen (siehe 3.2.2). 

Insgesamt könnte das .D9 Ŝƛƴ αƎŀǎǘƭƛŎƘŜǎ ¦ƳŦŜƭŘ ŦǸǊ ƎŜǊƛƴƎŜǊŜΣ ŀōŜǊ ŀǳǘƘŜƴǘƛǎŎƘŜǊŜ 9ǊǿŜǊōs-

ǘŅǘƛƎƪŜƛǘά ἂSchachtschneider 2017: 197ἃ darstellen [A52]Φ α¦ƴŀǘǘǊŀƪǘƛǾŜ !ǊōŜƛǘǎǇƭŅǘȊŜΣ ŘƛŜ 

kompensatorisch-konsumistische Freizeitbedürfnisse fördern, werden schwieriger zu besetzen 

ǎŜƛƴά ἂAdler 2017: 33ἃ. So könnte das BGE gleichermaßen antagonistisch zu den Paradigmen 

von Produktivismus [A53] und Konsumismus stehen. Bisher werde sozial-ökologisch und indi-

viduell schädliche Produktion gefördert, weil daran ökonomische Existenzen gekoppelt sind. 

Tendenziell könnten sinnvollere Tätigkeiten (selbstverwirklichend, ökologisch, sozial) 

ἂSchachtschneider 2017: 19 ff.ἃ gefördert werden, wenn die Zwangsverhältnisse von Erwerbs-

arbeit oder Jobcenter (siehe 3.3.7) wegfallen. Durch den schwindenden Zugriff der kapitalisti-

schen Kräfte könnten über das Entstehen neuer ökonomischer Verhältnisse neue Ideen und 

neue Formen des Zusammenlebens entstehen [A19]Φ α5ƛŜ !ƴŜƛƎƴǳƴƎ ŦǊŜƳŘŜƴ Willens ist Vo-

ǊŀǳǎǎŜǘȊǳƴƎ ŘŜǎ IŜǊǊǎŎƘŀŦǘǎǾŜǊƘŅƭǘƴƛǎǎŜǎά ἂMarx 2014 [1939]: 32ἃ. 

So könnte eine grundsätzliche Abkehr von kapitalistischen Vorstellungen von Leistungsgerech-

tigkeit (siehe 3.3.5) bewirkt werden [A55, A63]. Der sozialdarwiniǎǘƛǎŎƘŜ αǎǘŀǊƪŜ DƭŀǳōŜάΣ Řŀǎǎ 

aŜƴǎŎƘŜƴ αƛƘǊŜƴ ²ŜǊǘ ŀƭǎ aŜƴǎŎƘ ŜǊǎǘ ǾŜǊŘƛŜƴŜƴ ƳǸǎǎŜƴά ἂBohmeyer 2018ἃ ist weit verbrei-

tet. Im Sinne solidarischer Lebensweise wird dieser Ideologie entgegengehalten, dass die im-

periale Lebensweise in erster Linie nicht durch Fleiß und Arbeit, sondern aufgrund von Privile-

gien und den transnationalen Ausbeutungsverhältnissen ermöglicht und aufrechterhalten wird 

(siehe 2.5.8). Die Abkehr vom Gedanken der Möglichkeit von Äquivalenz, die vor allem auch 

durch eine Care-Logik infrage gestellt werden muss (siehe 4.2), und αgerechtem Tauschά könn-

te grundsätzliche kulturelle Veränderungen mit sich bringen. 

So könnten durch ein solidarisch-emanzipatives BGE andere gesellschaftliche Werte in den 

Vordergrund rücken, die an sich schon immer parallel als Tendenzen existierten und ohne die 

die kapitalistische Ökonomie jeden Tag an ihren Widersprüchen zugrunde gehen würde [A62]. 

α±ƻǊ ŀƭƭŜƳ Ŝƛƴ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴ ǿǸǊŘŜ Ŝǎ ŜǊƭŀǳōŜƴΣ ŘŜƴ DǊǳƴŘƳƻŘǳǎ ŘŜǎ Lƴ-der-Welt-Seins 
von Kampf auf Sicherheit umzustellen und somit existentielle Ängste zu reduzieren sowie  
ǊŜǎƻƴŀƴǘŜ !ǊōŜƛǘǎōŜȊƛŜƘǳƴƎŜƴ ǿƛŜŘŜǊȊǳŜƴǘŘŜŎƪŜƴά ἂRosa 2016b: 730ἃ. 

Die mit dem BGE einhergehende Existenzsicherheit biete die Möglichkeit langfristiger Lebens-

planung und erhöhe die Souveränität gegenüber dem über Erwerbsarbeit organisierten indivi-
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duellen Tätigsein ἂAdler 2017: 33ἃ. Das BGE lässt sich in diesem Zusammenhang daher auch als 

α!ǳǘƘŜƴǘƛȊƛǘŅǘǎǇŀǳǎŎƘŀƭŜά ōŜȊŜƛŎƘƴŜƴ ἂSchachtschneider 2017: 200ἃ. Ideen von kapitalisti-

scher Selbstoptimierung mit dem Ideal des unternehmerischen Selbst könnten geschwächt 

werden [A42, A38]. 

Das BGE könnte als Möglichkeit gesehen werden, herrschaftliche Verhältnisse abzuschwächen 

(siehe 4.5). Bei den vorhandenen Abhängigkeiten geht es auch um ganz alltägliche. Da Grund-

einkommen individuell ausgezahlt werden, können heute vorhandene Abhängigkeiten in der 

Familie abgemildert werden [A64] ἂBlaschke 2010a: 19, 39ἃ. Zudem werde das soziale Stigma 

von Nichterwerbstätigen beseitigt, da alle das BGE erhalten. Damit könnten kulturell-

kapitalistische Beziehungsweisen transformiert werden: α9ƛƴŜ tǎȅŎƘƻƭƻƎƛŜ ŘŜǎ aŀƴƎŜƭǎ Ŝr-

ȊŜǳƎǘ !ƴƎǎǘΣ bŜƛŘ ǳƴŘ 9ƎƻƛǎƳǳǎά ἂFromm 1999ἃ. BGE könne demgegenüber zu Resonanz- und 

Selbstwirksamkeitserfahrungen führen ἂSchachtschneider 2017: 202ἃ. 

Das BGE könnte somit ein politisches Instrument sein, das die Reflektion einer Vielzahl von 

Lebensstilen bzw. der gesellschaftlichen Lebensweise grundsätzlich ermöglicht. Dazu gehören 

CǊŀƎŜƴ ȊǳǊ αŜƛƎŜƴŜώƴϐ [ŜōŜƴǎƭŜƛǎǘǳƴƎΣ ŘŜƴ ōƛǎƘŜǊƛƎŜƴ {ƛƴƴ ƛƳ [ŜōŜƴ ǳƴŘ ǳƴǎŜǊ ƎŀƴȊŜǎ ²ŜǊǘe-

ǎȅǎǘŜƳά ἂBohmeyer 2018ἃ. Handlungsbedingungen und Wertorientierung der Einzelnen könn-

ten verändert werden ἂAdler & Schachtschneider 2016: 22ἃ. Das BGE könnte zwar die Ausei-

nandersetzung mit existentiellen Fragen ermöglichen, jedoch auch zu Langeweile führen, da 

die vorgegebenen Strukturierungen wegfallen ἂFromm 1999: 310ἃ. Die Infragestellung der 

Fundamente der Arbeitsgesellschaft führen auch zu Abwehrreaktionen und Verdächtigungen 

ἂBohmeyer 2018ἃ. Die Emanzipationsprozesse, die durch ein solidarisch-emanzipatives BGE 

aufgeworfen und ermöglicht werden, können also auch zu massiven gesellschaftlichen Konflik-

ten und Umbrüchen führen, die jedoch im Sinne der Emanzipation zu solidarischen Formen des 

Zusammenlebens auch als notwendig erachtet werden können. 

Das BGE führe zur Anerkennung der αtƭǳǊŀƭƛǘŅǘ ƳŜƴǎŎƘƭƛŎƘŜƴ 5ŀǎŜƛƴǎά ἂKipping 2018: 292ἃ und 

ermögliche daher die Anerkennung der Pluralität an (nachhaltigen) Lebensstilen 

ἂSchachtschneider 2017: 201 f.ἃ. Es könnte auch im Zusammenhang mit dem Konvivialitätsdis-

kurs als globale politische Maxime verstanden werden ἂAdloff 2017: 147 f.ἃ. Das BGE setze 

αŘŜƴ IŜōŜƭ ȊǳǊ ²ŜƭǘǾŜǊŅƴŘŜǊǳƴƎ ŀƴ ŜƛƴŜǊ ƴŜǳŜƴ {ǘŜƭƭŜ ŀƴΥ ƛƳ LƴƴŜǊƴΣ ōŜƛƳ DŜŦǸƘƭ ƧŜŘŜǎ 9ƛn-

ȊŜƭƴŜƴά ἂBohmeyer 2018ἃ. In dieser Betrachtung des BGE aus der Sichtweise eines möglichen 

und notwendigen Kulturwandels ist hervorzuheben, dass dieses die Herrschaft des Faktischen 

(siehe 2.5.8) eher infrage stellt [A59] als Forderungen nach Lohnerhöhungen oder Arbeitszeit-

verkürzungen. Diese stellen keine so umfassenden transformatorischen Maßnahmen dar und 

haben deshalb vermutlich auch keine so große alltagsverändernde Wirkung. 
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5. Politische Alternativen und Ergänzungen zum Grundeinkommen 

Während das BGE in diversen gesellschaftlichen Diskursen aus unterschiedlichsten Gründen 

(siehe 3.3) mehrheitlich auf Ablehnung stößt, heben zahlreiche prinzipielle Unterstützer*innen 

des BGE die Notwendigkeit oder Vorteilhaftigkeit von rahmenden Politiken zum BGE hervor. 

Andere Theoretiker*innen schlagen aus diversen Gründen andere politische Maßnahmen zum 

Erreichen von spezifischen Zielen des BGE vor. Diese können zum Teil ebenfalls als Ergänzung 

zum BGE verstanden werden. Insbesondere im Verständnis des BGE als Teil eines emanzipato-

rischen und herrschaftskritischen Projekts (siehe 4.5) sollte dieses in eine transformatorische 

Gesellschaftskonzeption eingebunden sein ἂBlaschke 2010a: 281 f.ἃ. 

So können politische Maßnahmen erforderlich sein, die zusätzlich zum BGE eine (z. B. ge-

schlechtergerechte) Umverteilung von Arbeit ἂKreutz 2007: 67; Kallis et al. 2016: 32ἃ ermögli-

chen. Dazu gehöre eine deutlich höhere Entlohnung von Care-Arbeit ἂWinker 2015: 163ἃ. Als 

Gegenvorschlag zum BGE könnte das auch durch eine Arbeitszeitverkürzung (siehe 5.1) ver-

bunden mit einer staatlichen Beschäftigungsgarantie ermöglicht werden. Ebenso könnte eine 

erweiterte staatliche Förderung des Care-Sektors notwendig sein ἂPraetorius 2014: 108 f.ἃ. 

Mit der Forderung nach dem BGE (und auch unabhängig davon) geht oft die Forderung nach 

ŜƛƴŜǊ α.ǸǊƎŜǊǾŜǊǎƛŎƘŜǊǳƴƎά ἂBlaschke 2017c: 110ἃ einher, die als universelles Sozialversiche-

rungssystem die bisherigen gesetzlichen und privaten Versicherungen sowie Pensionen ver-

einheitlicht. Zudem benötige es eine grundlegende Reformierung der Bildung ἂAdler & 

Schachtschneider 2016: 22ἃ, gerade auch vor dem Hintergrund der Etablierung einer Grund-

einkommensgesellschaft. Im Arbeits- und Sozialbereich werden des Weiteren (als Ergänzung) 

ƎŜŦƻǊŘŜǊǘΥ αAbbau von Segregationen auf dem Arbeitsmarkt (z. B. gleiche Zugänge zu Bildung, 

Qualifikation, Position im Beruf für Frauen, Erhöhung der Einkommen in eher weiblich domi-

ƴƛŜǊǘŜƴ !ǊōŜƛǘǎƳŀǊƪǘǎŜƪǘƻǊŜƴΣ ƎƭŜƛŎƘŜǊ [ƻƘƴ ŦǸǊ ƎƭŜƛŎƘŜ !ǊōŜƛǘύ ώΧϐ ǇŀǳǎŎƘŀƭŜ ±ŜǊƎǸǘǳƴƎ ǳƴŘ 

Anerkennung bei der Rente von Pflege- und Erziehungszeiten und deutliche Anreize für eine 

geschlechtergerechte Verteilung der pauschal vergüteten Pflege- und Erziehungsarbeit im fa-

miliären bzw. sozialen Nahbereich, Professionalisierung und Qualitätssteigerung haushaltsna-

ƘŜǊ 5ƛŜƴǎǘƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴΣ !ōǎŎƘŀŦŦǳƴƎ ǎǘŜǳŜǊƭƛŎƘŜǊ tǊƛǾƛƭŜƎƛŜǊǳƴƎ ŘŜǊ !ƭƭŜƛƴǾŜǊŘƛŜƴŜǊŜƘŜ ǳǎǿΦά 

ἂBlaschke 2014: 122ἃ. 

Viele Vertreter*innen eher solidarisch-emanzipativer BGE-Modelle heben die weiterhin beste-

hende Wichtigkeit von Mindestlöhnen hervor, auch um Kombilohneffekte (siehe 3.2.2) zu ver-

hindern. Mindestlöhne müssten also bestehen bleiben oder sogar angehoben werden ἂebd.; 

Winker 2015: 156; I.L.A. Kollektiv 2019: 70ἃ. Grundeinkommensgegner*innen, die oft weniger 

lohnarbeitskritisch argumentieren, schlagen die Erhöhung von Mindestlöhnen auch als Alter-

native zur Einführung eines BGE vor ἂKrämer 2016; Butterwegge 2018; Herrmann 2018ἃ. 

Um die Finanzierung eines solidarisch-emanzipativen BGE, deutlichere Umverteilungseffekte 

und mehr Gleichheit zu erreichen, wird von einigen BGE-Befürworter*innen die Einführung 

eines Höchst- oder Maximaleinkommens vorgeschlagen ἂKallis et al. 2016: 21, 32; Adler 2017: 

34; I.L.A. Kollektiv 2019: 71ἃ, das einem progressiven Maximalsteuersatz von 100 % entspricht 

ἂAlexander 2016: 217ἃ. 
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Andere Autor*innen heben die Wichtigkeit von Vergesellschaftungen und anderen Demokrati-

sierungsprozesses der Ökonomie hervor. Diese können als Alternative, als Zielhorizont, Vo-

raussetzung oder als Ergänzung zu BGE-Vorschlägen gesehen werden. 

α5ƛŜ tǊƻŘǳƪǘƛƻƴǎƳƛǘǘŜƭ ς Anbauflächen, Rohstoffe, Grundstücke, Infrastruktur, Kraftwerke,  
Maschinen, Fabriken, Roboter, Rechenzentren, Server ς müssen zurück in die Hände der Allge-
meinheit. Dann kommen eine 15-Stunden-Woche und das Grundeinkommen ganz automatisch. 
Wir brauchen Genossenschaften, Kollektivbetriebe und Commons ς hier liegt der Schlüssel zur 
9ǊƭǀǎǳƴƎΣ ǳƴŘ ƴƛŎƘǘ ƛƳ .D9ά ἂSpät 2017ἃ. 

Viele Autor*innen, die grundsätzlich im Sinne von solidarischer Lebensweise argumentieren, 

fordern solidarisch bzw. demokratisch organisierte Produktion ἂBlaschke 2017c: 107ἃ, z. B. 

entsprechend den Prinzipien von solidarischer Landwirtschaft ἂRosswog 2018: 96 f.ἃ. Verge-

sellschaftung und Demokratisierung seien insbesondere im Care-Bereich sinnvoll ἂWinker 

2015: 165ἃ. Vergesellschaftungen bzw. Enteignungen stellen dabei die Maximalforderung ge-

genüber vielfach geforderten Marktregulierungen und Etablierung von Praxen demokratischer 

Mitbestimmung ἂAdler & Schachtschneider 2016: 22ἃ dar. Im Zusammenhang mit Grundein-

kommen scheinen insbesondere auch solche Regulierungen notwendig zu sein, die das BGE vor 

Inflation schützen. Dazu ist anzumerken, dass vor allem die Mieten rasant und wesentlich 

schneller als die Löhne ansteigen ἂFabricius 2019ἃ. 

Die Vergesellschaftung aller Produktionsmittel soll demokratische Entscheidungen darüber, 

welche Güter bereitgestellt werden, ermöglichen ἂWinker 2015: 170ἃ. Anstelle eines BGE gehe 

es also um die Veränderung der ökonomischen und politischen Herrschaftsverhältnisse 

ἂBischoff 2007: 25ἃΦ 5ƛŜ CƻǊŘŜǊǳƴƎ ƴŀŎƘ αǎŜƭōǎǘǾŜǊǿŀƭǘŜǘŜώƴϐ ǳƴŘ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜώƴϐ DŜƴƻǎǎŜn-

ǎŎƘŀŦǘŜƴά ἂAcosta & Brand 2018: 116ἃ steht im Einklang mit Ideen der solidarischen Lebens-

weise und grundsätzlich lassen sich Enteignungen als Beschränkungen der Eigentumsfreiheit 

ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŀƴŘŜǊŜǊ CǊŜƛƘŜƛǘǎōŜƎǊƛŦŦŜ ōŜƎǊǸƴŘŜƴΦ αCǊŜƛƘŜƛǘǎōŜǎŎƘǊŅƴƪǳƴƎŜƴ ǳƳ ŘŜǊ CǊŜƛƘŜƛǘǎǾo-

raussetzungen anderer aŜƴǎŎƘŜƴ ǿƛƭƭŜƴ ǎƛƴŘ ŘŀƳƛǘ ȊǳƭŅǎǎƛƎά ἂEkardt 2018: 238ἃ. Es ist dabei 

wichtig zu antizipieren, dass unter kapitalistischen Bedingungen auch Genossenschaften nach 

außen konkurrierend agieren, auch wenn sie nach innen solidarisch sind ἂSutterlütti 2018; 

Habermann & Kollotzek 2019ἃ. Daher brauche es Genossenschaftsmodelle, die den Ideen von 

Solidarökonomie folgen. 

Lƴ hǇǇƻǎƛǘƛƻƴ ȊǳǊ CƻǊŘŜǊǳƴƎ ƴŀŎƘ ŜƛƴŜƳ .D9 ǿŜǊŘŜƴ ŀǳŎƘ αverbesserte bedarfsabhängige 

[ŜƛǎǘǳƴƎŜƴά ƎŜŦƻǊŘŜǊǘΤ ŘƛŜǎŜ ƪǀƴƴǘŜƴ αǊŜǇǊŜǎǎƛƻƴǎŦǊŜƛ ǳƴŘ ƻƘƴŜ Einschränkung von Bürger-

ǊŜŎƘǘŜƴ ƎŜǎǘŀƭǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴά ἂKrämer 2016ἃ. So könnten auch lediglich die Erwerbsarbeitsver-

pflichtung abgeschafft und die Regelsätze erhöht werden, statt mit einem entsprechend hohen 

BGE dessen Finanzierung zu gefährden ἂKumpmann 2007: 36ἃ. Durch eine sanktionsfreie Min-

destsicherung und arbeitspolitische Verbesserungen der Erwerbsarbeit könnte sichergestellt 

werden, dass Mindestlohnforderungen weiterhin Bestand haben ἂKreutz 2007: 71 f.ἃ. Eine 

sanktionsfreie Grundsicherung ἂBlaschke 2010a: 247ἃ sowie ein bedingungsloses BAföG könn-

ten jedoch auch als erste Schritte in Richtung eines BGE gesehen werden, die politisch leichter 

umzusetzen sind. 

Zwei Vorschläge, die bestimmte Stoßrichtungen des solidarisch-emanzipativen BGE aufgreifen, 

jedoch diese mit anderen Mitteln erreichen wollen, stellen politisch durchgesetzte (Nor-
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mal)Arbeitszeitverkürzungen und der Ausbau und die Einrichtung sozial(-ökologisch)er Infra-

strukturen dar. Diese werden in den folgenden Unterkapiteln dargestellt. 

 

5.1 Arbeitszeitverkürzung 

Eine politisch durchgesetzte Verkürzung der Normalerwerbsarbeitszeit bzw. die Verbesserung 

der Ermöglichung individueller Erwerbsarbeitsverkürzungen stellt einerseits einen Gegenvor-

schlag zum BGE dar, andererseits jedoch auch eine ergänzende Maßnahme oder eine erwarte-

te individuelle oder kollektive Auswirkung des BGE ἂBlaschke 2010a: 245 ff.; Blaschke 2014: 

122; Schachtschneider 2014: 123ἃ. Dabei könnte die Vollerwerbstätigkeit zu einer 30- oder 

sogar 20-Stunden-Woche reduziert werden. Dies kǀƴƴǘŜ ƛƴ CƻǊƳ Ǿƻƴ α¢ŜƛƭȊŜƛǘ ŦǸǊ ŀƭƭŜά ἂHaug 

2014: 37 f.ἃ ƻŘŜǊ ŀƭǎ aǀƎƭƛŎƘƪŜƛǘ ȊǳǊ αƭŜōŜƴǎǇƘŀǎŜƴǎǇŜȊƛŦƛǎŎƘŜƴά ἂHirsch 2017ἃ Arbeitszeitver-

kürzung bzw. als Arbeitszeitflexibilisierung ἂBlaschke 2014: 122ἃ umgesetzt werden. 

Eine Arbeitszeitverkürzung wird in Degrowth- ἂPaech 2014: 48; Adler & Schachtschneider 

2016: 22; Kallis et al. 2016: 32; Nicoll 2016: 413ἃ, in feministischen ἂNotz 2005: 123; Kreutz 

2007: 66; Haug 2014: 37 f.; Winker 2015: 155 f.ἃ und arbeitskritischen ἂHirsch 2017ἃ Diskursen, 

aber auch im Zusammenhang mit solidarischer Lebensweise ἂI.L.A. Kollektiv 2019: 71ἃ disku-

tiert. 

Auch aus linken und sozialdemokratischen Perspektiven, die Erwerbsarbeit und Wirtschafts-

wachstum eher positiv gegenüberstehen, werden Erwerbsarbeitszeitverkürzungen gefordert 

ἂBischoff 2007: 26; Kreutz 2007: 63; Krämer 2016; Butterwegge 2018ἃ. Erfolgen Arbeitszeitver-

kürzungen mit vollem Lohnausgleich, stellen diese indirekte Lohnerhöhungen dar und setzen 

gleichzeitig Zeit für Sorgetätigkeiten und andere Arbeitsformen frei. Gleichzeitig könnte es sich 

für die Arbeitgeber*innen lohnen, aufgrund der dadurch steigenden Lohnkosten, Arbeitsplätze 

durch Automatisierung und Digitalisierung zu ersetzen (siehe 3.3.1). Arbeitszeitverkürzungen 

können auch mit Produktivitätssteigerungen einhergehen, wie die testweise Einführung in 

Schweden zeigt. Zudem seien Arbeitnehmer*innen gesünder und es komme zu weniger Krank-

schreibungen ἂArvidsson 2018ἃ. 

Im Gegensatz zum BGE bleibt mit Lohnarbeitszeitverkürzungen die individuelle Notwendigkeit 

von Erwerbsarbeit bestehen. Die Beförderung von Prinzipien der freien Tätigkeitsgesellschaft 

(siehe 4.4), eine damit einhergehende Kritik an Arbeit (siehe 2.5.6) und an den damit verbun-

denen Herrschaftsverhältnissen (siehe 4.5) wird also weniger stark befördert als mit einem 

BGE. Die kollektive und individuelle Fokussierung auf Produktion statt auf gesellschaftliche 

Reproduktion bzw. Care (siehe 4.2) bleibt folglich bestehen. Die Einrichtung von Praxen und 

Strukturen der solidarischen Lebensweise kann also vor allem in der damit gewonnen  

αCǊŜƛȊŜƛǘά όǎƛŜƘŜ 2.5.5), jedoch eher nicht im Zusammenhang mit der Auseinandersetzungen 

mit den Produktionszielen und -bedingungen der Erwerbsarbeit (siehe 4.1) erfolgen. 

 

5.2 sozial-ökologische Infrastrukturen 

Ein grundsätzlicher Gegenvorschlag zum BGE, der jedoch auch als eine Ergänzung bzw. als Ziel-

horizont verstanden werden kann, besteht in der Einrichtung und Erweiterung von sozialen 



125 

oder sozial-ökologischen Infrastrukturen ἂBrand & Wissen 2017a: 175ἃ. Diese Idee schließt an 

den Commons-Diskurs (siehe 2.5.7) an bzw. ist größtenteils komplementär zu diesem zu sehen. 

Es geht dabei um eine Ausweitung der öffentlichen Güter ἂAdler & Schachtschneider 2016: 22ἃ 

bzw. des open accessΦ α{ƻȊƛŀƭǇƻƭƛǘƛƪ ŀƭǎ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊά ƪǀƴƴǘŜ αŀƭƭŜƴ Ŝin auskömmliches Leben 

ƻƘƴŜ !ǊōŜƛǘǎȊǿŀƴƎά ἂHirsch 2003ἃ sichern. Statt eines monetären Grundeinkommens (oder 

ergänzend), könnten soziale Infrastrukturen ƛƴ CƻǊƳ ŜƛƴŜǎ αDǊǳƴŘŀǳǎƪƻƳƳŜƴǎά ἂRosswog 

2018: 92ἃ bzw. als materielles BGE bestehen. Die Forderung nach sozialen Infrastrukturen 

schließt auch an eine Kritik am BGE an, das als weiterhin der Tauschlogik verhaftet betrachtet 

wird. 

αaƛǘ ŘŜƳ YƻƴȊŜǇǘ ŘŜǎ .ŜŘƛƴƎǳƴƎǎƭƻǎŜƴ DǊǳƴŘŜƛƴƪƻƳƳŜƴǎ ƪŀƴƴ Ƴŀƴ DŜŦŀƘǊ ƭŀǳŦŜƴΣ ƴǳǊ ŘƛŜ 
monetären Ströme im Blick zu haben. Dabei funktioniert ein sehr großer Anteil in der Wirt-
ǎŎƘŀŦǘ ƻƘƴŜ DŜƭŘά ἂHabermann & Kollotzek 2019ἃ. 

Soziale Infrastrukturen sind bereits als öffentliche Güter vorhanden, die jedoch mit entspre-

chenden Politiken stark erweitert werden könnten. Durch die Förderung von Gütern, die nicht 

beliebig versuchen, alle heutigen bestehenden materiellen Bedürfnisse zu befriedigen, son-

dern die die ökologischen Grenzen einer solidarischen Lebensweise antizipieren, könnten sozi-

al-ökologische Infrastrukturen ein wesentliches Element der solidarischen Lebensweise dar-

stellen (siehe 2.5.7). 

Grundsätzlich können die sozial-ökologischen Infrastrukturen als Waren und Dienstleistungen 

jeder Art bestehen, die gebührenfrei und falls notwendig steuerfinanziert ἂWinker 2015: 160ἃ 

allen Mitgliedern eines Gemeinwesens zur Verfügung gestellt werden. In der Annäherung an 

die Ecommony ἂHabermann 2016ἃ bzw. den Communismus können immer weitere Güter 

αƎŜƳŜƛƴŦǊŜƛά ƎŜƳŀŎƘǘ ǿŜǊŘŜƴΦ 

α{ƻȊƛŀƭŜ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊ Ƙŀǘ ŀƭǎ ½ƛŜƭΣ ǎƻȊƛŀƭŜ 5ƛŜƴǎǘŜ Ȋǳ ŘŜƪƻƳƳƻŘƛŦƛȊƛŜǊŜn, ihnen ihre Warenför-
migkeit zu nehmen, und kann sie dabei umfassend demokratisieren, sie in die Hände der  
ProduzentInnen und NutzerInnen legen. Wir würden so einer sozialen Demokratie ein Stück 
ƴŅƘŜǊƪƻƳƳŜƴά ἂGehrig 2013: 59ἃ. 

9ǎ ƎŜƘǘ ŀƭǎƻ ŘŀǊǳƳΣ αώǿϐŅƘǊŜƴŘ ŘŜǊ «ōŜǊǿƛƴŘǳƴƎ ŘŜǎ !ƭǘŜƴ ώΧϐ Řŀǎ bŜǳŜ ƛƳ ŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘŜƴ 

aŀǖŜ ώȊǳϐ ǎŎƘŀŦŦŜƴά ἂSutterlütti 2018ἃ. Als geeignete Gesellschaftsbereiche für den Ausbau der 

sozialen Infrastrukturen werden Wohnen, Bildung, Gesundheitsversorgung, Nahverkehr 

ἂHabermann & Kollotzek 2019ἃ, öffentliche Dienste ἂVanderborght & Van Parijs 2005: 38ἃ, 

Kinderbetreuung, Altenpflege, Unterstützung in individuellen Notlagen, Ernährung ἂWinker 

2015: 160 f.ἃ, Theater, Bibliotheken, Parks ἂFromm 1999: 313ἃ, Kleidung ἂAlexander 2016: 

215ἃ, Wasser, Entsorgung, Kommunikation, Sport, digitale Infrastrukturen ἂBAG Grundein-

kommen 2016: 42ἃ und weitere genannt. Ein materielles Grundeinkommen kann auch in einer 

Konsumfreimenge ἂFromm 1999: 314ἃ bzw. Grundkontingenten ἂCandeias 2013: 67ἃ an be-

stimmten Gütern wie z. B. Energie bestehen (siehe 3.2.3). 

Der Vorschlag zur Ausweitung und Demokratisierung der sozialen Infrastrukturen wird im 

Degrowth-Diskurs ἂAlexander 2016: 215; Adler 2017: 34ἃ, in arbeitskritischen ἂRosswog 2018: 

90 ff.ἃ sowie linken erwerbsarbeitspositiven ἂBischoff 2007: 26; Krämer 2016ἃ und feministi-

schen Diskursen ἂWinker 2015: 160ἃ positiv aufgenommen. Auch Erich Fromm hat sich für die 

αtǊƻŘǳƪǘƛƻƴ Ǿƻƴ DǸǘŜǊƴ ŦǸǊ ŘŜƴ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜƴ ±ŜǊōǊŀǳŎƘά ἂFromm 1999: 313 ff.ἃ ausgespro-

chen. 
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5ŀǎ αDǊǳƴŘŀǳǎƪƻƳƳŜƴά ἂHabermann & Kollotzek 2019ἃ lasse sich auch komplementär zum 

Grundeinkommen etablieren, sodass sich auch BGE-Befürworter*innen für den Ausbau und 

den kostenlosen universellen Zugang zu sozialen Infrastrukturen aussprechen ἂFromm 1999: 

313; Vanderborght & Van Parijs 2005: 38; Blaschke 2010a: 63, 260 ff.; Blaschke 2014: 122; 

Blaschke 2017c: 109 ff.; Kipping 2018: 284; Rosswog 2018: 92ἃ. αLƴƴŜǊƘŀƭō ŜƛƴŜǊ ŀǳŦ DŜƭŘ ōe-

ruhenden Gemeinschaft brauchen Menschen Geld, um sich das zu erhalten, was sie zum Leben 

ōŜƴǀǘƛƎŜƴά ἂHabermann & Kollotzek 2019ἃ. Werden Politiken zur Ausweitung sozial-

ökologischer Infrastrukturen und für ein BGE komplementär betrieben, ist für ein solidarisch-

emanzipatives BGE ein geringerer Geldbetrag zur Deckung des Existenz- und Teilhabemini-

mums notwendig ἂBAG Grundeinkommen 2016: 41 f.; Blaschke 2017bἃ. 

Die Zielstellungen von Dekommodifizierung, Autonomie und Teilhabe seien in beiden Diskur-

sen verankert ἂBlaschke 2010a: 63ἃ, daher lassen sich die Forderungen insgesamt als komple-

mentär betrachten ἂebd.: 19ἃ. Die Möglichkeit der Umsetzung sowohl eines BGE als auch von 

sozial-ǀƪƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴ LƴŦǊŀǎǘǊǳƪǘǳǊŜƴ ǎƛƴŘ ƪŜƛƴŜ CǊŀƎŜƴ ŘŜǊ αǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛǎŎƘŜƴά DŜƎŜōŜƴƘŜƛǘŜƴΣ 

sondern der politischen Gestaltung ἂBlaschke 2017c: 107ἃ. Durch eine Annäherung an einen 

Infrastruktursozialismus könnten immer mehr Bereiche des Lebens dekommodifiziert und da-

mit der Herrschaft des Kapitals entzogen werden (siehe 2.5.4). Im Gegensatz zum BGE, das auf 

der Existenz von Geld, Markt, Erwerbsarbeit usw. beruht (siehe Kapitel 6), können sozial-

ökologische Infrastrukturen per se antikapitalistisch eingerichtet werden. Wird die solidarische 

Lebensweise als radikal antikapitalistisches Projekt gedacht, kann das BGE demgegenüber also 

ƴǳǊ ŜƛƴŜ α«ōŜǊƎŀƴƎǎǘŜŎƘƴƻƭƻƎƛŜά ŘŀǊǎǘŜƭƭŜƴΦ 

Sozial-ökologische Infrastrukturen bzw. Commons haben jedoch ihre Grenzen in den existen-

ten sozio-ökonomischen und politischen Verhältnissen ἂAcosta & Brand 2018: 116ἃ, die als 

α!ǳǖŜƴά ŀǳŦ ŘƛŜ ǎƛŎƘ ŜǘŀōƭƛŜǊŜƴŘŜƴ tǊŀȄŜƴ ǎƻƭƛŘŀǊƛǎŎƘŜǊ Ökonomie einwirken. Auch bestehe 

bei einer politischen Agenda, die lediglich Grundauskommen, jedoch nicht Grundeinkommen 

vorsieht, zunächst ein indirekter Lohnarbeitszwang fort, da nicht von vornherein alle materiel-

len Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft über sozial-ökologische Infrastrukturen abgedeckt 

werden können. 

 

  












































































