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W i l h e l m K o r f f 

W A N D L U N G E N I M V E R S T Ä N D N I S D E R A R B E I T 
A U S D E R S I C H T D E R C H R I S T L I C H E N 

S O Z I A L L E H R E 

Joachim Giers zum 75. Geburtstag gewidmet 

Unsere gegenwärtige Welt läßt s ich schwerl ich verste
hen ohne jene tiefgreifenden W a n d l u n g e n , die die 
menschl iche A r b e i t i m Prozeß der Neuzei t erfahren 
hat. Erst i n der Neuzeit tritt die A r b e i t aus ihrem 
Schattendasein heraus, verliert sie ihre ethisch-anthro
pologische Randständigkeit u n d M i n d e r b e w e r t u n g . 
Sie w i r d z u m M o t o r eines neuen Realitätsbezuges. 
Neuzei t bedeutet Wende der Vernunf t nach außen, Er 
schließung der Welt i n a l l ihren Möglichkeiten, A u f 
b r u c h des h o m o faber, rat ionale U m s t r u k t u r i e r u n g 
der A r b e i t i m Dienste eines bisher nie gekannten 
G l a u b e n s an gesamtmenschheitl ichen Fortschrit t . 
A l s handlungsleitender Begriff ist Fortschritt eine spe
z i f i sch neuzeitl iche Kategorie . D e r M e n s c h weiß sich 
keineswegs immer schon als jenes selbstmächtige, 
weltausgreifende, auf Z u k u n f t h i n angelegte Fort
schrit tswesen, das den Stand seiner jeweiligen Er 
kenntnisse u n d Ordnungsgestal tungen prov isor i sch 
hält . Mensch l i che Gesellschaften existieren, wie uns 
Ethnologie u n d Kulturgeschichte zeigen, durchaus 
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nicht v o r r a n g i g z u dem Z w e c k , ihre Einrichtungen 
u n d ihr W i s s e n z u mehren. K u l t u r e n können sich mit 
erstaunlicher Beharrl ichkeit über Jahrhunderte und 
Jahrtausende h i n i n einer ewigen W i e d e r k e h r des G l e i 
chen repetieren. Sie ragen selbst n o c h i n ihren stein
zeit l ichen F o r m e n bis i n unsere G e g e n w a r t hinein , so 
daß mit dem plötzlichen E i n b r u c h der westl ichen, 
technisch-wissenschaftl ichen Z i v i l i s a t i o n ihre M i t g l i e 
der Jahrtausende v o n E n t w i c k l u n g e n überspringen 
müssen, u m die gleichen Ansprüche jetzt auch für sich 
geltend z u machen . 

M i t der Neuzei t zeichnet sich die entscheidende Trans
f o r m a t i o n ab . D e r M e n s c h beginnt s ich als jenes W e 
sen z u entdecken, das i m ständigen A u s g r e i f e n nach 
dem N o c h - n i c h t des i h m i n W a h r h e i t Möglichen die 
Vernunf t seines Heute f indet . Erstmals gehört die D i 
mension Z u k u n f t z u m Fließgleichgewicht, zur Glücks
b i lanz einer Gesellschaft . U n t e r d e m A s p e k t dessen, 
was Gesellschaften z u ihrem geglückten Funkt ionieren 
brauchen, scheint diese »Fauna des experimentieren
den Menschen«, u m mit O r t e g a y Gasset z u reden, in 
der Tat »eines der unwahrschein l ichs ten Erzeugnisse 
der Geschichte .« 1 W i r haben ein K u l t u r s y s t e m v o r 
uns, das für sein funkt ionales G l e i c h g e w i c h t aus
drücklich die D i m e n s i o n Z u k u n f t benötigt u n d einbe
zieht. Es evoziert ständigen Überstieg. 
Eben dieses auf ständige A u s w e i t u n g seiner Einsichts
u n d Könnensbestände ausgelegte K u l t u r s y s t e m ent
wickel t entsprechend eine eminent expansive K r a f t . 
Z u seiner Verbre i tung bedarf es ke iner M i s s i o n a r e . 
Ke ine überkommene K u l t u r v e r m a g s ich auf die D a u -
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er seinem Sog zu entziehen. Tatsächlich hat es eine 
neue Welts i tuat ion entstehen lassen. M i t der globalen 
Rezeption dieser technisch-wissenschaftl ichen K u l t u r , 
so meint H a n n a h A r e n d t hier, ist »die Entstehung des 
Menschengeschlechtes - i m Unterschied z u der 
Menschhei t als einer regulativen Idee der M e n s c h e n 
würde - z u einer einfachen Tatsache geworden.« D i e 
E n t w i c k l u n g scheint mit unaufhebbarer N o t w e n d i g 
keit z u ver laufen . 2 

I. Wirkungszusammenhänge der neuzeitlichen, durch 
rationale Technik veränderten Arbeit 

Dies alles wurde nur möglich, w e i l sich in den Formen 
menschlicher Lebensbewältigung mit Beginn der N e u 
zeit etwas Grundlegendes gewandelt hat u n d sich dar
i n i n äußerstem M a ß e als effizient erwies: die 
Veränderung der A r b e i t durch deren planmäßige r a 
tionale Ausgestal tung. Das S i g n u m neuzeitlicher A r 
beit ist deren Transformat ion d u r c h wissenschaftl ich 
fundierte Technik. 
In einem elementaren Sinne versteht m a n unter Tech
n i k a l l jene Verfahren u n d Instrumente, mit denen 
m a n etwas herstellt, bewerkstell igt u n d b e w i r k t . A l s 
solche gehört Technik immer schon z u m M e n s c h e n als 
tätigem sich selbst aufgegebenem Wesen, das sein Le
ben führen muß u n d das sich die h ierzu erforderl ichen 
Güter nur durch entsprechende Verfahren der Bear
bei tung verschaffen k a n n . Erst mit der Neuzeit k o m m t 
es jedoch zur A u s b i l d u n g einer Rationalität - w o r i n 
deren Ursprünge auch immer z u sehen sein mögen — 
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mit der sich der M e n s c h der Erschließung der i h m 
empir isch vorgegebenen W i r k l i c h k e i t methodisch z u 
wendet u n d sich damit zugle ich für die Formen der Be
arbeitung u n d der A r b e i t völlig neue Voraussetzungen 
schuf. D i e i n deren K o n s e q u e n z liegende sozio-
ökonomisch wichtigste Veränderung scheint m i r da 
bei d a r i n z u liegen, daß mit der s ich entwickelnden In
dustr iekul tur die Produktion als eigenständige Größe 
zwischen Bedürfnisse u n d Bedürfnisbefriedigung tritt, 
während v o r h e r die Entstehung v o n Bedürfnissen und 
die P r o d u k t i o n v o n Befr iedigungsmit te ln in ein u n d 
derselben Einheit mite inander v e r b u n d e n w a r e n . 
Erst damit w i r d der bisherige ökonomische R a h m e n 
tradi t ionel l vorgegebener Erwar tungswel ten endgültig 
gesprengt. D i e Frage der menschl ichen Bedürfnisse 
verl iert gleichsam ihre U n s c h u l d . Sie beginnt s ich v o n 
den Möglichkeiten der menschl ichen Produktivität 
selbst her auszulegen. W u r d e v o r h e r wesentl ich auf 
A b r u f u n d Bestellung produzier t , so jetzt auf ein offe
nes Feld sich i m m e r neu auftuender Bedürfnischancen 
h i n . D i e h ierzu erforderl iche A r b e i t w i r d dabei an z u 
nehmend anspruchsvol lere Technolog ien zurückge
b u n d e n . Letzt l i ch ist es also dieser einfache Tatbe
stand der d u r c h rat ionale Technik veränderten A r b e i t , 
der jene Fülle neuer Prob leme schuf, die den G a n g der 
Geschichte der Neuzeit bes t immen. 
Dies zeigt sich bereits elementar i n der Veränderung 
der Fami l iens t ruktur . D i e Konsumgemeinschaf t F a m i 
lie hört mit der A u s l a g e r u n g der A r b e i t auf, zugle ich 
Produktionsgemeinschaft z u sein. D i e zwischenmensch
l ichen Beziehungen werden aus ihren harten ö k o n o -
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mischen Einbindungen entlassen. Erst jetzt können sie 
zunehmend in die Personal is ierung freigesetzt wer
den. M i t dem späteren A u s b a u des sozialen Netzes 
k o m m t es zwangsläufig zur E n t w i c k l u n g der K l e i n f a 
mil ie u n d der damit verbundenen Neuauslegung der 
Generat ionsproblemat ik . 
D o c h nicht weniger geht es auch u m m a k r o s t r u k t u r e l 
le Veränderungen: U m die mit zunehmender Zentr ie 
rung der Produktionsstätten einsetzenden gewaltigen 
Urbanisierungsprozesse. U m das die erste Phase der 
industriel len R e v o l u t i o n prägende rasante Bevölke
rungswachstum i m Gefolge des v o n derselben R a t i o 
nalität best immten, die G e s a m t e n t w i c k l u n g wesentl ich 
mitsteuernden medizinischen Fortschrit ts . U m die ge
nerelle menschliche Bedeutung der neuen Formen der 
A r b e i t selbst, u m ihre möglichen dehumanisierenden 
Bedingungen u n d Folgen, u m die d a r i n zutage treten
den vielfältigen Aspekte menschlicher Ent f remdung. 
Erwuchsen die Möglichkeiten v o n Ent f remdung z u 
Beginn der Industrial isierung v o r a l lem aus den B e d i n 
gungen der P r o d u k t i o n , nämlich aus der extremen 
ökonomischen Abhängigkeit des entstehenden Pro le 
tariats v o n den Besitzern der neuen technisch
rat ionalen M i t t e l n , so ergeben sie sich heute eher aus 
den sich immer mehr ausweitenden C h a n c e n der K o n 
s u m t i o n . D i e St ichworte der neuen Abhängigkeit hei
ßen »Überflußgesellschaft« u n d » Bedarf sweckungs-
wirtschaft« . »Die P r o d u k t i o n füllt nur eine Lücke aus, 
die sie selbst erst geschaffen h a t « . 3 

D e n n o c h sollte auch hier nicht le ichthin moralis iert 
w e r d e n . In Wahrhei t geht es nämlich nicht nur u m 
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den z u zahlenden Tr ibut an einen sich neu auslegen
den Funkt ionskreis lauf der W i r t s c h a f t . D i e Wende z u 
einer offenen, v o n der Kreativität menschlicher P r o 
duktivität getragenen menschl ichen Bedürfniswelt er
scheint u n w i d e r r u f l i c h . D i e Phase der großen in 
sich geschlossenen geschichtl ichen Sti lepochen der 
Menschhei t ist endgültig überschritten. In der bisheri
gen F o r m k a n n es sie i m G r u n d e i n der Z u k u n f t nicht 
mehr geben. D a s Z u k u n f t s p r o b l e m der industr ie l l ent
wicke l ten Welt w i r d deshalb v e r m u t l i c h nicht das i h 
rer wir tschaf t l ichen Versorgung sein, sondern das der 
humanen S t ruktur ierung ihrer s ich fortschreitend 
w a n d e l n d e n , v o n keiner Gegenwart endgültig e i n h o l 
baren Entfal tungs- u n d Erfüllungsmöglichkeiten. 
Eine nicht geringe Bedeutung dürfte hier insbesondere 
der W a h r n e h m u n g jener Erfüllungsmöglichkeiten z u 
k o m m e n , die sich dem einzelnen gerade außerhalb der 
Zei t seiner eigentlichen Berufsarbeit eröffnen. D i e so
genannte »Freizeit« - auch sie le tzt l ich erst ein Resul 
tat der modernen Industr iekul tur - meint ja keines
wegs n u r die sich anbietende Zei t z u bloßer K o n s u m 
t i o n , der d a n n die Arbei tsze i t als die eigentliche Zeit 
der P r o d u k t i o n gegenüberzustellen wäre . G e w i n n t sie 
d o c h ihr zunehmendes G e w i c h t gerade daraus, daß 
sie i n vielfältiger Weise als wesentliche C h a n c e z u 
menschl ich erfüllter a l ternat iver Produktivität , als 
Herausforderung z u genuin tätiger Bedürfnisbefriedi
gung erkannt u n d w a h r g e n o m m e n w i r d . Eben hier 
hätte auch eine ethisch sachgerechte K o n s u m e r z i e 
h u n g anzusetzen. D i e K u l t i v i e r u n g des menschl ichen 
Bedürfnislebens läßt sich i m G r u n d e nicht über b lan-
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ke Verzichtsforderungen u n d Maßhalteappel le errei
chen, sondern wesentl ich nur über die V e r m i t t l u n g 
v o n Erfahrungen, i n denen Selbstüberbietung u n d Be
dürfnisbefriedigung ko inz id ieren . »Je höher m a n i n 
der Hierarchie der Bedürfnisse aufsteigt«, bemerkt G . 
Scherhorn, »desto deutlicher prägt sich aus, daß die 
eigentliche Bedürfnisbefriedigung hier i n einer Tätig
keit besteht u n d daß Konsumgüter die F u n k t i o n h a 
ben, Tätigkeiten z u vermit te ln .« 4 Erst damit aber 
verliert dann auch ein Leben des b loßen K o n s u m i e 
rens seinen Reiz . Das K o n s u m t i v e behält z w a r seinen 
humanen Stellenwert, aber das M o m e n t des P r o d u k t i 
ven vermittelt letzl ich die stärkere Erfüllung. Erst u n 
ter dieser Voraussetzung erscheint d a n n schließlich 
auch eine Überwindung jener d u r c h die moderne In
dustr iekul tur erzeugten Polar i s ierung möglich, die den 
M e n s c h e n nur noch v o m Wechsel zwischen der Rol le 
der »Arbeitsraupe« u n d der des »Konsumschmet
terlings« bestimmt sein l ä ß t . 5 D i e H u m a n i s i e r u n g 
der Freizeit ist i n Wahrhei t nicht minder w i c h t i g wie 
die längst erkannte und i n v ie lem längst eingelöste 
H u m a n i s i e r u n g der A r b e i t . N u r : das eine ließ sich 
weitgehend über Kampfsolidarität u n d gesetzgeberi
sche M a ß n a h m e n erreichen, das andere bleibt hinge
gen wesentliche A u f g a b e schöpferischer Erz iehung. 
Mensch l i che Produktivität läßt s ich nicht erzwingen. 
Sie trägt das S i g n u m der Freiheit. 
D o c h mit der d u r c h rationale Technik veränderten 
A r b e i t stellt s ich noch ein weiteres P r o b l e m v o n f u n 
damentaler Bedeutung, das die S t r u k t u r der ökonomi
schen O r d n u n g selbst berührt. D i e Tatsache, daß es 
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wesentl ich die eingesetzten technologischen M i t t e l 
s i n d , die der z u investierenden A r b e i t bei der Güter
herstellung erst die ihr eigene Produktivität verleiht, 
läßt die Frage nach dem Verfügungsrecht über diese 
M i t t e l z u einer wir tschaf t l i chen Schlüsselfrage wer
den. Ja es entsteht damit überhaupt eine neue, ökono
misch höchst relevante, i n dieser Weise vorher nie 
gegebene F o r m v o n Besitzmöglichkeit , eben das E i 
gentum a n P r o d u k t i o n s m i t t e l n . Entsprechend ist es 
denn auch völlig berechtigt z u fragen, bei w e m das 
Recht auf diese A r t v o n E i g e n t u m originär liegt. 
W e n n m a n d a v o n ausgeht, d a ß menschliche Ansprü
che n u r d a d u r c h z u legi t imieren s i n d , daß sie dem 
M e n s c h e n dienen, so w i r d m a n es zweife l los dort an
siedeln müssen, w o es s ich i n seiner h u m a n e n Eff iz ienz 
als a m besten aufgehoben erweist . Gerade das aber ist 
nicht a p r i o r i auszumachen. Liegt es vorgängig be im 
einzelnen, der mit seiner unternehmerischen D y n a m i k 
ein solches Aggregat p r o d u k t i v e r Möglichkeiten a m 
ehesten z u schaffen u n d z u nutzen vermag? O d e r liegt 
es vorgängig bei der Gemeinschaf t , für die die Güter 
dieser Erde letzt l ich best immt b le iben müssen? 
D i e Welt hat s ich über diese Frage bekannt l i ch in 
Blöcke gespalten. Sieht m a n also hier e inmal v o n al len 
weiteren, für die jeweilige A u s g a n g s o p t i o n reklamier 
ten Begründungszusammenhängen u n d Z i e l v o r g a b e n 
ab, so k a n n m a n sagen, der derzeitige Z e n t r a l k o n f l i k t 
der Menschhei t , der alle übrigen K o n f l i k t e überlagert, 
erweist sich i m G r u n d e als e in M a r k t o r d n u n g s k o n 
f l i k t . Läßt sich dabei der einen Seite v o r h a l t e n , daß 
sie mit ihrer vorgängigen Z u w e i s u n g des Verfügungs-
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rechts über Produkt ionsmi t te l a n den einzelnen den 
Bedürfnishaushalt der Menschhei t z u kommerzia l i s ie 
ren droht , so der anderen, daß sie mi t ihrer vorgängi
gen K o l l e k t i v i e r u n g dieses Rechts den Bedürfnishaus
halt der Menschhei t der Po l i t i s i e rung ausliefert. U m 
hier z u einer ethischen G e w i c h t u n g z u k o m m e n , w i r d 
m a n also fragen müssen, welche der beiden Seiten a m 
ehesten die C h a n c e einer Gegensteuerung zuläßt. D a s 
aber gilt e indeutig für die erstgenannte. W i e dies die 
E n t w i c k l u n g der l iberalen zur sozialen M a r k t w i r t 
schaft i n den meisten west l ichen Industrieländern 
zeigt, ist es offensichtl ich sehr v i e l leichter, i n einem 
freiheit l ichen M a r k t s y s t e m d u r c h A u s b a u entspre
chender sozialer Wider lager den Interessenausgleich 
z u opt imieren als i n p lanwir tschaf t l i chen Systemen 
nachträglich noch freiheitliche P r i n z i p i e n zur G e l t u n g 
z u br ingen . 
D i e ganze Komplexität eben jener als F o l g e w i r k u n g 
der d u r c h rat ionale Technik veränderten A r b e i t zuta
ge getretenen vielfältigen Probleme schärft sich n o c h 
mals i m Z u g e der Einbeziehung der z u v o r nicht 
industr ial is ierten Länder i n diesen E n t w i c k l u n g s p r o 
zeß z u . A u f ihrer Suche nach Anschluß an die moder 
ne Industr iekultur werden sie v o n E n t w i c k l u n g s - u n d 
Übergangsproblemen geradezu geschüttelt. D a b e i 
reicht es z u r A n a l y s e ihrer S i tuat ion zweifel los nicht 
aus, dies ausschließlich auf die M a r k t d o m i n a n z e n 
u n d expandierenden M a c h t l a g e n der aufstrebenden 
Industr ienationen zurückzuführen u n d mit H i l f e v o n 
K o l o n i a l i s m u s - , Imperial ismus- u n d N e o k o l o n i a l i s 
mustheor ien alles erklären z u w o l l e n . D e r entschei-
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dende Faktor liegt v ie lmehr i n d e m zunehmenden 
Transfer der technisch-wissenschaft l ichen K u l t u r als 
solcher. Erst mit deren unzure i chend gesteuerter, 
überstürzter A p p l i k a t i o n k o m m t es zur eigentlichen 
Entgleisung der vorher i n s ich s t i m m i g funkt ionieren
den ökonomischen u n d ethno-ökologischen Struktur 
dieser Länder. Erst d a d u r c h w e r d e n sie z u »Entwick
lungsländern« mit der ganzen Prob lemfracht w i r t 
schaftl icher Unterversorgung, ausuferndem Bevölke
rungswachstum u n d ungehemmter Urbanis ie rung , 
w i e sich dies heute darstellt . Eben dami t aber geht es 
i n ihrer Z u o r d n u n g z u den hochindustr ia l i s ier ten Län
dern i m G r u n d z unehmend weniger u m die A u f h e 
b u n g v o n Ausbeutungsverhältnissen u n d i m m e r mehr 
u m die Befreiung v o n stets stärker hervortretenden 
Unterpr iv i leg ierungen, die sie ohne die H i l f e v o n a u 
ßen nicht z u überwinden vermögen. 
N u n ist z w a r sicherl ich nicht z u übersehen, d a ß die 
Erkenntnis dieser S i tuat ion u n d die Bereitschaft, hier 
auf den verschiedensten Ebenen Strategien der H i l f e 
z u entwicke ln , i n den letzten Jahrzehnten bei den 
west l ichen Industr ienationen durchaus i m Wachsen 
begriffen ist. Ja m a n w i r d sagen müssen, d a ß s ich dar
i n Tendenzen abzeichnen, die i m G r u n d e auf A u s w e i 
tung der bisher nat ionals taat l ich eingeschränkten 
subsidiär gerichteten sozial -marktwirtschaft l ichen P r i n 
z ip ien z ie len. D e n n o c h läßt s ich dies n u r schwer i n 
wel twirtschaf t l iche , überstaatl iche O r d u n g s z u s a m -
menhänge übersetzen. W a s i n den nat ionalen V o l k s 
wirtschaften mehr als e in Jahrhundert gebraucht hat, 
nämlich die Ef f iz ienzlogik des Wet tbewerbspr inz ips 

222 



über subsidiäre Maßnahmen zugle ich mit dem gene
rellen ethischen A n s p r u c h der Solidarität z u vermit 
teln, w i r d auf der Ebene der zunächst ebenfalls nach 
dem Wettbewerbspr inzip organisierten W e l t w i r t 
schaft k a u m weniger zügig z u erreichen sein. Das öko
nomische Gefälle ist schl ichtweg z u gewalt ig , u m 
bereits hier u n d jetzt das notwendige M a ß an s t ruktu
rell abgesicherter Solidarität über d a z u erforderliche 
metastaatliche Steuerungssyteme durchsetzen z u kön
nen. Tatsächlich dürfte eine damit verbundene 
zwangsläufige Relat iv ierung der bisherigen, mit dem 
P r i n z i p des souveränen Nat ionalstaats verknüpften, 
dominant auf das eigene nationale W o h l gerichteten 
Volkswir t schaf ten nur i n eben jenem M a ß e die allge
meine pol i t ische Z u s t i m m u n g f i n d e n , als d a r i n Er
reichtes nicht gefährdet erscheint, sondern eher eine 
Steigerung verspricht . Frei l ich w i r d es gerade v o n d a 
her d a n n aber auch verständlich, w e n n manches Ent
w i c k l u n g s l a n d eher z u sozialist ischen Lösungen ten
diert , in der H o f f n u n g , damit die andrängende Über
macht seiner Gegenwartsprobleme w i r k s a m e r u n d 
schneller z u bewältigen. Of fens icht l i ch steht sonach 
die Menschhei t i m H i n b l i c k auf die Lösung ihrer gro
ßen ökonomischen O r d n u n g s p r o b l e m e n o c h v o r ihrer 
eigentlichen Bewährungsprobe. 
A b e r es bleibt noch eine letzte P r o b l e m a t i k , die erst 
ganz a m Ende der neuzeitl ichen E n t w i c k l u n g i n ihrem 
v o l l e n G e w i c h t hervorgetreten ist: die ökologische 
K r i s e . Z i e l der d u r c h die Zuwächse an rat ionaler 
Technik fortschreitend veränderten menschl ichen A r 
beit ist die fortschreitende Erschließung der uns ver-
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fügbaren Wel t in al l ihren Mögl ichkei ten. A b e r eben 
- u n d v o n hier n immt die ganze P r o b l e m a t i k ihren 

A u s g a n g - i n ihren Möglichkeiten. D i e Tatsache, daß 
die N a t u r zurückschlägt, w o der B o d e n ihrer Bedin
gungen preigegeben, w o ihre Ö k o l o g i e zerstört u n d 
ihre Ressourcen geplündert w e r d e n , zeigt an , daß sich 
auf die D a u e r ke in Fortschritt auszahl t , der nicht v o n 
der N a t u r mitgetragen w i r d . M e n s c h l i c h e Vernunf t ist 
die Vernunf t einer N a t u r , die i n i h r e m ebenso gewal t i 
gen w i e versehrbaren Potent ia l n u r i n d e m M a ß e ver
fügbar bleibt , als der M e n s c h respektiert , daß sie 
nicht d a r i n aufgeht, a l le in für den M e n s c h e n d a z u 
sein. Insofern bleibt es der menschl ichen Vernunf t 
grundsätzlich verwehrt , die Möglichkeiten ihres Kön
nens ungefragt z u m Richtmaß ihres Dürfens z u m a 
chen. H i e r setzt die N a t u r selbst die unerbi t t l ichen 
G r e n z e n . Entsprechend bedarf es n o t w e n d i g einer 
fundamentalen Rückbindung der Ö k o n o m i e an die 
Ökologie . D e r Haushalt des M e n s c h e n ist v o m größe
ren Z u s a m m e n h a n g des Hausha l t s der N a t u r her aus
zulegen. Er steht i n bleibender Abhängigkeit v o n ihr . 
Anderersei ts überschreitet der M e n s c h i n der tech
nisch-wissenschaft l ichen K u l t u r die Schwel le z u einem 
Daseinsverständnis, mit d e m er das i h n umgreifende 
Potent ia l der N a t u r überhaupt erst als schöpferische 
Chance seiner eigenen Selbstentfal tung als V e r n u n f t -
u n d Freiheitswesen w a h r z u n e h m e n u n d systematisch 
auf seine humanen Möglichkeiten h i n z u übersetzen 
beginnt. D a s aber impl iz ier t zugle ich U m b a u der N a 
tur auf i h n h i n . So l l er z u r tatsächlichen A u s f a l t u n g 
der i h m v o n der N a t u r her gebotenen Möglichkeiten 
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seines Menschseins gelangen, k a n n er dies nur über 
den i h m i n der rationalen Technik eröffneten, zur U m 
gestaltung dieser N a t u r führenden Weg erreichen. 
Entsprechend rückt dann aber auch die v o n i h m z u ge
staltende Ö k o n o m i e unter eine Zie lvorgabe , für die 
die Rückbindung an die ökologischen Erfordernisse 
der N a t u r z w a r eine notwendige, jedoch keineswegs 
schon zureichende Bedingung darstellt. D a m i t aber ist 
der K o n f l i k t e inprogrammiert . Eine schlechthin k o n 
fl iktfreie A l l i a n z zwischen Ökonomie u n d Ökologie 
k a n n es i m P r i n z i p nicht geben. Diese w i e d e r u m läßt 
d a n n fre i l ich manchen, angesichts tatsächlich gegebe
ner, z u m T e i l gewiß verheerender Mißgriffe u n d Fehl
entwick lungen , z u dem Schluß k o m m e n , daß tech
nologischer Fortschritt u n d Umweltzerstörung i n 
einem notwendigen inneren, gar p r o p o r t i o n a l be
s t immbaren Z u s a m m e n h a n g stünden, so daß der W e g 
zur H e i l u n g u n d damit z u m Überleben des G a n z e n 
nur über e in »Zurück zur Natur« gehen könne. D e m 
aber steht der Tatbestand der Selbstaufgegebenheit 
des M e n s c h e n grundsätzlich entgegen. D e r M e n s c h ist 
n icht , wie alle übrigen Lebewesen, i n die N a t u r einge
paßt . U m z u m Stande seines Menschseins z u gelan
gen, muß er die Bedingungen hierzu, u n d d a r i n i n 
einem wesentl ichen Sinne sich selbst, aus der i h n u m 
greifenden N a t u r herausarbeiten. Das aber k a n n nicht 
als M a n g e l angesehen werden, sondern begründet ge
rade die Einzigart igkei t u n d Größe seiner Stel lung i m 
K o s m o s . Insofern stellt also die damit n o t w e n d i g ver
bundene u n d durch die rationale Technik i n umfassen
d e m Sinne möglich gewordene U m s t r u k t u r i e r u n g der 
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N a t u r auf i h n h i n auch unter e inem kosmisch-
evo lu t iven B l i c k p u n k t d e m G r u n d a n s a t z nach keines
wegs ein Übel dar . V i e l m e h r treibt auch die N a t u r 
selbst d a r i n über sich h inaus . 
D a m i t aber erscheint zugleich die ganze Polar is ierung 
v o n A n t h r o p o z e n t r i k u n d P h y s i o z e n t r i k i n der derzei
tigen ökologischen D i s k u s s i o n hinfällig. D i e A u s w e i 
tung der technischen Wel t w i d e r s p r i c h t als solche der 
evo lu t iven Vernunf t der Schöpfung n icht . Tatsächlich 
vol lz ieht sie sich ganz u n d gar auf deren L i n i e , solange 
der M e n s c h i n jedem seiner technisch-rat ionalen 
Schritte v o n der Z i e l v o r s t e l l u n g eines je u n d je herzu
stellenden möglichst stabilen Fließgleichgewichts z w i 
schen Ö k o n o m i e u n d Ökolog ie mitbest immt bleibt . 
A l s defizitär erweisen sich technische Errungenschaf
ten entsprechend dort , w o deren N e b e n w i r k u n g e n i n 
A b k o p p e l u n g v o n dem stets m i t z u v e r a n t w o r t e n d e n 
h u m a n e n u n d ökologischen G e s a m t z u s a m m e n h a n g 
unaufgearbeitet b le iben. D a s aber ist, wie W . K l u x e n 
hier mit Recht hervorhebt , »keine K o n s e q u e n z der 
Technik , sondern Zeichen ihrer Imper fekt ion , die z u 
überwinden w i e d e r u m der Technik zugemutet u n d ab
verlangt werden k a n n . « 6 

II. Das gewandelte Verständnis von Arbeit im Licht 
christlichen Daseinsverständnisses 

M i t den hier aufgezeigten, i n i n d i v i d u e l l e wie gesamt-
menschheit l iche, ja kosmische Zusammenhänge h i n 
reichenden h o c h k o m p l e x e n Folgen der d u r c h ra t iona-
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le Technik veränderten A r b e i t w i r d n u n aber zugleich 
deut l ich , daß dar in auch die A r b e i t selbst für das neu
zeitliche Bewußtsein eine ganz andere, sich ins Z e n 
t r u m menschlichen Selbstverständnisses verlagernde 
W e r t u n g u n d G e w i c h t u n g erfährt. Sie w i r d z u einem 
entscheidenden Schlüssel der Frage nach dem M e n 
schen u n d seinem Gel ingen, u n d z w a r nicht n u r unter 
dem Gesichtspunkt der erst mit dieser F o r m v o n A r 
beit sich ausweitenden Möglichkeiten menschlicher 
Bedürfnisbefriedigung, sondern gerade auch unter 
d e m Gesichtspunkt des sich i m Phänomen A r b e i t als 
solchem eröffnenden Vol lzugs menschlicher Freiheit, 
menschlicher Produktivität u n d menschlicher D a 
se insverwirk l i chung . 
N a c h den Voraussetzungen für eine solche Sichtweise 
fragen, heißt aber zugleich nach dem fragen, was die 
neuzeitl iche Geisteshaltung u n d den daraus resultie
renden Realitätsbezug konst i tu t iv best immt: die Wen
dung der Vernunft nach außen. Erst w o der M e n s c h 
die Er forschung der W i r k l i c h k e i t u n d deren Transfor
m a t i o n auf i h n h i n als ein v o n seiner Selbstaufgege
benheit her Gefordertes, Posi t ives wertet u n d nicht als 
einen Weg , der i h n v o n der eigentlichen Bes t immung 
seines Menschseins wegführt, k a n n er auch den hierzu 
erforderl ichen Einsatz seiner selbst, seine A r b e i t , als 
V o l l z u g s f o r m seiner M e n s c h w e r d u n g begreifen. A r 
beit als solche ist ke in defizienter M o d u s menschl i 
chen Daseinsvol lzugs , dem etwa die nicht instrumen
teil ausgerichtete, theoret isch-kontemplat ive Lebens
f o r m als die überlegenere u n d vorzugswürdigere ge
genüberzustellen wäre . A r b e i t als solche ist genuiner 
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V o l l z u g s m o d u s menschl ichen Se inkönnens . Das z u 
überwindende Übel liegt nicht i n der A r b e i t selbst, 
sondern i n der Gestalt ihrer möglichen entfremdenden 
Bedingungen. 
Eben d a r i n aber liegt jetzt zugle i ch die entscheidende 
Heraus forderung , die m i c h i m R a h m e n dieser R i n g 
vor lesung zur W a h l meines d u r c h a u s ethisch-theo
logisch ausgerichteten T h e m a s veranlaßt hat . Ist die
ses gewandelte Verständnis v o n A r b e i t e inem genuin 
christ l ichen M e n s c h e n - u n d Weltverständnis p r i n z i 
p ie l l zuordnenbar? Geht es bei den zahlreichen D e u 
tungen dieses säkularen Phänomens i m R a h m e n einer 
modernen »Theologie der Arbei t« u m dessen nach
trägliche christ l iche Rechtfer t igung oder geht es d a r i n 
u m ein Stück originärer, weiterführender Erschlie
ßung des chris t l ichen Daseinsverständnisses selbst? 
U m hierauf eine A n t w o r t z u f i n d e n , können w i r in 
diesem Z u s a m m e n h a n g unmit te lbar auf e in erst w e n i 
ge Jahre vorliegendes päpstliches L e h r d o k u m e n t be
zugnehmen, das das P r o b l e m der menschl ichen A r b e i t 
erstmals ausdrücklich a u f n i m m t u n d systematisch 
entfaltet: die E n z y k l i k a »Laborem exercens« Johannes 
Pauls II. v o n 1981. D i e Bedeutung dieses R u n d s c h r e i 
bens, dem fünften i n der Reihe der großen Soz ia lenzy
k l i k e n der Päpste seit Leos XII I . »Rerum novarum« 
v o n 1891, liegt d a r i n , daß es das T h e m a A r b e i t nicht 
mehr nur unter spezifisch soz ia lkr i t i s chem A s p e k t , 

j auf dem H i n t e r g r u n d zei tgeschicht l ich aktuel ler , 
I d u r c h die industriel le E n t w i c k l u n g ausgelöster M i ß -
\ stände behandelt , sondern in den M i t t e l p u n k t der 

kathol ischen Sozialverkündigung schlechthin rückt . 
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D i e Lehre v o n der menschlichen A r b e i t erweist sich 
als e in Kernstück der Lehre v o m M e n s c h e n über
haupt . H i e r münden wesentliche anthropologisch u n d 
ökonomisch gewonnene Einsichten i n grundlegende 
Zusammenhänge der A r b e i t i n die katholische S o z i a l 
verkündigung ein, u n d z w a r thematisiert u n d entfaltet 
auf d e m H i n t e r g r u n d der b ib l i schen Botschaft v o m 
M e n s c h e n . 
D i e E n z y k l i k a n i m m t ihren A u s g a n g bei der Best im
m u n g der A r b e i t als eines schöpfungsmäßig gegebe
nen grundlegenden menschl ichen Existentials. A r b e i t 
ist »eine fundamentale D i m e n s i o n der Existenz des 
M e n s c h e n auf Erden« (1 u . 4). Sie trägt das M e r k m a l 
des M e n s c h e n als Person . Sie ist Vol lzugsweise der 
Wirkfähigkeit eines Wesens, das »über sich z u ent
scheiden u n d auf Se lbs tverwirk l i chung ausgerichtet 
. . . auf geordnete u n d rationale Weise z u handeln fähig 
ist« (6). Insofern ist die A r b e i t zugleich »eines der 
K e n n z e i c h e n , die den M e n s c h e n v o n den anderen G e 
schöpfen unterscheiden, deren mit der Erha l tung des 
Lebens verbundene Tätigkeit m a n nicht als A r b e i t be
zeichnen k a n n ; nur der M e n s c h ist zur A r b e i t befä
higt« (Einleitung). Ihre spezifische Bedeutung liegt 
dabei z u m einen d a r i n , daß der M e n s c h d u r c h die A r 
beit »die N a t u r umwandel t u n d seinen Bedürfnissen 
anpaßt« (9). Dies macht nach der E n z y k l i k a den »ob
jektiven« S i n n der A r b e i t aus. In diesem Z u s a m m e n 
h a n g gewinnen die fortschreitende E n t w i c k l u n g u n d 
der zunehmende Einsatz technisch-rationaler M i t t e l 
s o w o h l i m H i n b l i c k auf die Effizienzsteigerung der 
A r b e i t als auch i m H i n b l i c k auf deren sich wandelnde 
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V o l l z u g s f o r m e n ein eigenes, bisher nicht gekanntes 
G e w i c h t (vgl . 5). Gerade letzteres läßt aber damit z u 
gleich u m so entschiedener auch die Frage nach dem 
spezifisch »subjektiven« S i n n v o n A r b e i t , nach ihrer 
Bedeutung für das Menschse in des arbeitenden M e n 
schen selbst stellen. A r b e i t ist eine W i r k w e i s e des 
M e n s c h e n als Person , der als solcher nicht nur ökono
mische, sondern grundlegend anthropologische Be
deutung z u k o m m t . Sie w i r d erst d a d u r c h in v o l l e m 
Sinne ein G u t für den M e n s c h e n als er d u r c h die A r 
beit »sich selbst als M e n s c h v e r w i r k l i c h t , ja gewisser
maßen 'mehr M e n s c h wird'« (9). 
Theo log i sch sieht die E n z y k l i k a diese umfassende Be
deutung der A r b e i t i n der schöpfungsmäßigen Bestim
m u n g des M e n s c h e n als »Bild Gottes« grundgelegt (4). 
Diese Bes t immung erfolgt nach Genesis 1 i m Z u s a m 
menhang mit der gleichzeit igen Ent fa l tung der W a h r 
heit über G o t t als des Schöpfers aller Dinge . D i e 
erschaffende Tätigkeit Gottes k u l m i n i e r t in der H e r 
v o r b r i n g u n g des M e n s c h e n als eines Wesens, das an 
dessen schöpferischer Herrschaft a k t i v teilhat. D i e 
F o r m , i n der der M e n s c h Herrschaft ausübt, m u ß so
nach i n A n a l o g i e z u r schöpferischen Tätigkeit Gottes 
verstanden w e r d e n . D e r schaffende M e n s c h handelt 
aus der Ermächtigung Gottes . Insofern erweist er sich 
gerade i n seiner A r b e i t , i n d e m er das schöpferische 
H a n d e l n Gottes widerspiegelt u n d fortsetzt u n d d a r i n 
sein Menschse in i n actu hat, als B i l d Gottes . Diese U r -
bes t immung des M e n s c h e n u n d der daraus resultie
rende A u f t r a g zur A r b e i t als »Teilnahme a m W e r k des 
Schöpfers« ist auch nicht d u r c h den Eintri t t der Sünde 
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in die Wel t , die Aufkündigung des menschlichen G e 
horsams, den B r u c h des ursprünglichen Bundes mit 
Got t u n d die hieraus erwachsende zusätzliche Mühsal 
menschlicher Daseinsbewältigung abgeändert oder 
ausgelöscht (9). Sie besteht v ie lmehr unvermindert 
fort , ja sie empfängt i m Chris tusgeheimnis , i n dem 
sich die endgültige Erlösung der Welt vol lz ieht u n d 
ankündigt, eine nochmal ige , schlechthin entscheiden
de Ver t ie fung . Got t hat in seinem S o h n , dem ewigen 
Logos , i n d e m , d u r c h den u n d auf den h i n alles ge
schaffen ist, die Gestalt der Wel t angenommen: »Der
jenige, der Got t w a r , ist uns i n a l lem gleich 
geworden« (14). Erst damit gewinnen Wert u n d Wür
de der A r b e i t ihre endgültige D i m e n s i o n . D a s was der 
M e n s c h i n u n d mit dieser Welt tut, steht i n einem Be
zug z u seiner ewigen V o l l e n d u n g . A r b e i t als »Teilnah
me a m W e r k des Schöpfers« erweist sich in Chr is tus 
zugleich als M i t w i r k u n g »an Gottes H e i l s p l a n für 
M e n s c h u n d Welt« (24). 

Es ist gewiß nicht v o n ungefähr, daß sich die Frage 
nach einer »Theologie der Arbeit« i n dieser umfassen
den Weise erst i n unserem Jahrhundert z u stellen be
g innt . Hierfür s ind sicher die zunehmenden Einsichten 
i n die evolut ive S t ruktur der Schöpfung u n d die S o n 
derstel lung des M e n s c h e n , w i e insbesondere aber 
auch die ungeheuren Konsequenzen der mit der neu
zeit l ichen »Wende der Vernunf t nach außen« herauf
geführten technisch-wissenschaftl ichen K u l t u r , der 
dami t verbundenen Fortschrit tserwartungen aber 
a u c h der E r f a h r u n g ihrer G r e n z e n die entscheidenden 
Auslöser. K e i n e Theologie , die sich der damit gegebe-
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nen Gesamtprob lemat ik heute m e h r entziehen könn
te. Hierfür steht eine Fülle v o n A n t w o r t versuchen, die 
z u m Tei l gewiß n o c h weit über das hinausgehen u n d 
hinausfragen, was die E n z y k l i k a hierüber sagt. M i r 
scheint, es bestätigt sich d a r i n , w a s K a r l Brockmöller 
i n seinem auch heute n o c h lesenswerten B u c h »Indu
str iekultur u n d Religion« bereits 1964 schrieb: »Alles 
spricht dafür, daß die E n t w i c k l u n g der industr ie l len 
Gesellschaft z w a r die z u engen Vors te l lungen einer 
christ l ichen Lebensordnung der Vergangenheit sprengt, 
aber gleichzeit ig die großen religiösen G r u n d g e h e i m 
nisse i n e inem M a ß e anfordert , w i e es i m bisherigen 
Ver lauf der Geschichte des C h r i s t e n t u m s n o c h nie
mals der Fa l l gewesen i s t . « 7 

D o c h k o m m e n w i r wieder auf die E n z y k l i k a zurück 
u n d fragen i n e inem zwei ten Schr i t t , welche w i r 
kungsgeschicht l ich relevanten W a n d l u n g e n i m V e r 
ständnis v o n A r b e i t den dor t k o n z i p i e r t e n A r b e i t s -
begriff wesentl ich m i t b e s t i m m e n . D a b e i ist zunächst 
festzustellen, daß sie s ich v o n i h r e m ganzen A n s a t z 
her nicht n u r gegen jede sozia l best immte Engführung 
des Arbei tsbegr i f fs überhaupt wendet . Wesen u n d 
Würde der A r b e i t lassen s ich le tz l i ch nicht aus dem 
Höher oder Niedr iger einer bes t immten Tätigkeit ab
leiten, sondern treten v ie lmehr d a r i n h e r v o r , »daß 
der, der sie verrichtet , Person ist:« (6). Sie beruft sich 
h ierzu w i e d e r u m auf den Herrschaf tsauf t rag in G e n . 
1, der an den M e n s c h e n als solchen gerichtet ist u n d 
damit i m P r i n z i p jegliche A r t v o n Tätigkeit umfaßt , 
kraft deren dieser als Person , als »ein mit Bewußtsein 
u n d Freiheit ausgestattetes S u b j e k t « , »herrscht« u n d 
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sich die Erde »Untertan« macht . A b e r auch mit dem 
E v a n g e l i u m sieht sie dies nochmals vertieft . D i e z u m 
Inkarnationsgeschehen gehörende Tatsache, daß Jesus 
selbst e in »Mann der Arbeit« w a r , der »den größten 
Tei l seiner i rdischen Lebensjahre der körperlichen A r 
beit i n der Werkstatt eines Z i m m e r m a n n s gewidmet 
hat« , läßt keinerlei dif famierende soziale Einstufung 
der menschl ichen A r b e i t i m chris t l ichen Verständnis 
v o n A r b e i t z u (6). V o n daher w i r d m a n also mit der 
E n z y k l i k a durchaus zurecht feststellen müssen, daß es 
i n diesem Sinne die bibl ische Botschaft selbst w a r , die 
i n der ant iken Welt , i n die sie eintrat , eine »grundle
gende Umwälzung« der hier maßgebl ichen A n s c h a u 
ungen über die A r b e i t eingeleitet hat . 
Bekannt l i ch legt die griechische A n t i k e eine grundle
gende Zäsur zwischen Lebensvol lzug des freien Bür
gers u n d alle nur dienenden Tätigkeiten. Was immer 
an Tätigkeiten ledigl ich dazu gebraucht w u r d e , u m 
das für das Leben N o t w e n d i g e herbeizuschaffen oder 
das b l o ß Nützliche z u produzieren , A c k e r b a u , H a n d 
w e r k u n d H a n d e l , ja selbst die A r b e i t des Künstlers, 
b l ieb den Unterschichten bis h i n z u m S k l a v e n zuge
wiesen. Es bildete insgesamt die niedrigste F o r m i n der 
R a n g o r d n u n g der menschl ichen Tätigkeiten, u n d w a r 
eines freien M a n n e s unwürdig. N i c h t A r b e i t (ftovoç, 
K07ÏOÇ, èpyaoia), sondern die schöne u n d angemesse
ne Tätigkeit dessen, der H e r r seines Lebens ist, k e n n 
zeichnet den Bürger. 

Diese untergeordnete Stel lung der A r b e i t w i r d an der 
wirkungsgeschicht l i ch äußerst folgenreichen Di f feren
z ierung der menschl ichen Tätigkeit bei Aristoteles be-
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sonders deut l i ch . H i e r n a c h bes t immt sich A r b e i t we
senhaft d u r c h ein Tätigsein des M e n s c h e n i m Sinne 
v o n H e r v o r b r i n g e n u n d Herste l len (7toir|oiç), das als 
solches, auf äußere Gegenstände gerichtet, e in v o n 
i h m ablösbares W e r k (epyov) z u m Resultat hat . A l s 
solches aber bleibt es durchgängig v o n den Wün
schen, Nöten u n d Zwängen der M e n s c h e n abhängig, 
stellt also v o n daher keine L e b e n s f o r m dar , i n der sich 
Freiheit manifestiert . Mensch l i ches Leben als gleich
zeitiger V o l l z u g bürgerlicher u n d erst d a r i n menschl i 
cher Freiheit k a n n sich sonach n u r i n F o r m e n eines 
Tätigseins ereignen, das eben nicht d u r c h Zwänge be
st immt ist, sondern aus sich selbst u n d u m seiner 
selbst w i l l e n geschieht. D a s aber erscheint nach A r i 
stoteles n u r i n dreierlei Weise mögl i ch : 8 

1. Als ein Leben des Genusses. A n i h m findet die 
M e h r z a h l bereits Genüge. In W a h r h e i t bleibt solche 
Lebensform jedoch ein n o c h »ganz u n d gar knecht i 
scher« V o l l z u g v o n Freiheit , mi t d e m sich der einzelne 
auf das b l o ß »Animalische« als M a ß s t a b der Möglich
keiten menschl ichen Glücks beschränkt , auch w e n n es 
i h m d a r i n so manche Hochgestel l te v o r t u n . 

2. als ein Leben im Dienst der Polis. Erst d a r i n , i m 
w i r k e n d tätigen Einsatz für ein erfülltes u n d gutes Le
ben i n der Gemeinschaft freier M e n s c h e n - u n d das 
meint die P o l i s u n d den M e n s c h e n als Çcoov rcoXuiKOv 
gelangt der M e n s c h z u m Stande seines Menschseins , 
v e r w i r k l i c h t er sich als Wesen sit t l icher Vernunf t u n d 
Freiheit . D i e Tätigkeit aber, die den ßioc rcoÀaiiKOç, 
die Lebensform des freien Bürgers kennzeichnet , ist 
ftpaÇiç, H a n d e l n , u n d nicht 7ioinoi<;, Herste l len . Hier 
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geht es u m den Menschen selbst. Erst die Vernunf t 
v o n Kpd^iç bringt das Leben des M e n s c h e n i n seine 
humane Gestal t . D a r i n bleibt sie zugleich jeder rein 
instrumentel len, auf das H e r v o r b r i n g e n einer Sache 
beschränkten A r b e i t übergeordnet. 
So ÂOs eau (UilbdGT) dteir U°m§mh(B m dio© P [ M ® s ® p [ h t o o 

Es bleibt nochmals die Möglichkeit einer Steigerung. 
D e r V o l l z u g menschlicher Freiheit vol lendet sich i m 
k o n t e m p l a t i v e n Ideal eines »aktiven Lebens des G e i 
stes«, i n der übergreifenden Schau des ßioc 0£Cöpr|-
TiKOç. D a r i n k o m m t menschliches T u n dem W i r k e n 
der G o t t h e i t a m nächsten, das »reines Schauen« ist, 
u n d birgt so »am meisten v o m Wesen des Glücks i n 
sich«. D a s aber setzt nicht nur Freisein v o m Herstel len 
u n d d a m i t v o n den Notdürften des Lebens u n d dem 
Z w a n g d u r c h andere voraus , sondern auch die Frei 
setzung v o n der auf Praxis gerichteten pol i t i schen Le
bens form : Das v o l l k o m m e n e Glück des Lebens 
vol lz ieht s ich erst i n der c%oXr\, i n der M u ß e . 9 

Läßt m a n sich e inmal auf die hier i n a l lem vorausge
setzte Grundüberzeugung e in , daß A r b e i t i m Sinne 
v o n H e r v o r b r i n g e n u n d Herstel len überhaupt n o c h 
ke inen ßioc z u b i lden vermag, eine Lebensform, die 
eines freien M a n n e s würdig ist, d a n n erscheint solche 
K l a s s i f i z i e r u n g , wie sie Aristoteles hier i n Herausar
bei tung seiner drei freien Lebensweisen v o r n i m m t , 
durchaus konsistent. Sie bildet den e indrucksvol len 
V e r s u c h , die Frage nach der ethischen Dignität der 
möglichen Formen menschlicher Lebensführung bei 
W a h r u n g der genannten Prämisse überzeugend z u be
a n t w o r t e n . 
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Was n u n aber eine derartige K l a s s i f i z i e r u n g für das in 
die antike Welt eintretende C h r i s t e n t u m in dieser 
F o r m gegenstandslos u n d u n a n n e h m b a r machte, ist 
gerade die genannte Grundprämisse . Es kennt v o n sei
nem Verständnis des M e n s c h e n her keiner le i D i s q u a l i -
f iz ierung der A r b e i t . D i e m i t i h m verkündete 
Botschaft v o m R e i c h Gottes ist a n alle M e n s c h e n ge
richtet. D i e d a r i n begründete Gle i chhe i t der M e n 
schen v o r G o t t u n d der Brüderlichkeit al ler Menschen 
bleibt jeder sozialen R a n g o r d n u n g m i t ihrer A u f - u n d 
A b w e r t u n g der Tätigkeiten übergeordnet . Unter die
ser Voraussetzung konnte selbst die »Sklavenarbeit« 
z u m Christendienst erhoben w e r d e n , gleichgültig w e l 
che Mißachtung m a n ihr auch i n der hellenist isch
römischen Wel t entgegenbrachte. In der Zugehörig
keit zur Gemeinde C h r i s t i als d e m Xaóc, öeou, dem 
V o l k Gottes , w a r der Unterschied z w i s c h e n Herren 
u n d S k l a v e n i m P r i n z i p aufgehoben. »Ihr alle seid ei
ner i n Christus« ( G a l 3,28). 

W a s demgegenüber jedoch a n s ich i n der Tat v o n e i n 
ander unterscheidenden Lebensvollzügen z u den 
G r u n d w e i s e n christ l icher Daseinsgestal tung gehört, 
liegt nicht i n den Unterschieden menschl icher Tätig
keit , i n der A r t der A r b e i t begründet, sondern ergibt 
sich unmit te lbar aus d e m genuin religiös fundierten 
Daseinsverständnis als so l chem: die Di f ferenz u n d 
Komplementarität v o n A r b e i t u n d R u h e , v o n A r b e i t 
u n d Gebet . Vorgezeichnet i m alt testamentl ichen Sab
batgebot (Einmünden aller Schöpfungsarbeit in die 
Sabbatruhe Gottes) u n d chr is t l i ch v e r b i n d l i c h gesetzt 
i m Gebot der Sonntagshei l igung (als d e m Tag der 
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Aufers tehung C h r i s t i , dem Beginn der V o l l e n d u n g 
u n d Neuschöpfung der Welt i n der Herr l i chke i t G o t 
tes) empfängt die »Ruhe«, hier als Lebensvol lzug der 
ungestörten H i n w e n d u n g z u G o t t verstanden, i n 
Komplementarität z u m Lebensvol lzug der A r b e i t eine 
eigene Bedeutung u n d Maßgebl ichkei t . D e n n o c h b le i 
ben beide wesenhaft aufeinander bezogen. 
Dies w i r d i m P r i n z i p auch dort nicht preisgegeben, 
w o m a n m i t dem sich schon früh entwicke lnden 
Mönchtum nach Wegen der N a c h f o l g e C h r i s t i sucht, 
die i n der F o r m der »evangelischen Räte« den spezi
f isch eschatologischen Charakter der christ l ichen Bot 
schaft i n eigener Weise bezeugen. Es w a r gerade der 
Vater des abendländischen Mönchtums , Benedikt v o n 
N u r s i a , der mit seiner D o p p e l f o r d e r u n g des ora et l a -
b o r a diesen Doppelaspekt christ l icher Lebensgestal
tung auch für den M ö n c h v e r b i n d l i c h setzte. 
Anderersei ts verstand sich das M ö n c h t u m dennoch 
als eine besondere genuin religiöse Lebensform, bei 
der der dominante A k z e n t zweife l los auf der Seite des 
orare, der H i n w e n d u n g z u G o t t l a g . V o n daher k o n n 
te s ich i n einer auch sonst ständisch ausgelegten m i t 
telalterl ichen Welt sehr schnell die Vors te l lung zweier 
gestufter christ l icher Lebensformen durchsetzen, einer 
tätigen, der Welt zugewandten, der v i t a ac t iva , u n d 
einer betrachtenden, v o n der H i n w e n d u n g z u G o t t be
s t immten, der v i t a contempla t iva . Eben hierfür aber 
glaubte m a n mit dem Rückbezug dieser beiden Begrif
fe auf die aristotelische Unterscheidung der beiden 
ethisch best immten Lebensformen, des ßioc KOXTIKÒC, 

u n d des ßioc GecupnTiKOc eine entscheidende, n u n -
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mehr zugleich auch p h i l o s o p h i s c h begründete Abstüt-
z u n g z u f inden . So jedenfalls stellt s ich dies bei T h o 
mas v o n A q u i n dar i n seinem d u r c h a u s fundamenta l 
angelegten Versuch , die Höherrangigkeit der v i t a c o n 
templat iva gegenüber der v i t a a c t i v a a u f z u w e i s e n . 1 0 

D a b e i erscheint es m i r weniger w i c h t i g , d a ß es sich bei 
dieser Z u o r d n u n g der Begrif fspaare, wie das H . 
A r e n d t hier mit Recht hervorhebt , keineswegs u m ein-
fachhin deckungsgleiche G r ö ß e n handel t . V i t a ac t iva 
u n d ßioc 7ioÀ,iTiKÒ<; meinen etwas durchaus Verschie
denes. E i n christ l icher H a n d l u n g s b e g r i f f duldet keine 
D i s q u a l i f i z i e r u n g der A r b e i t . V i t a ac t iva beschränkt 
sich nicht auf das Leben einer p o l i t i s c h u n d pädago
gisch ausgerichteten npä^xc, i m S inne des ßioc noXm-
K o ç , sondern impl iz ier t als solche » alle A r t e n einer 
a k t i v e n Beschäftigung mit den D i n g e n der W e l t . « 1 1 

Entsprechendes gilt aber auch i m Bezug auf v i t a c o n 
templat iva u n d ßioc 68CopT|TiKÓc;. D i e Hei l ser fahrung, 
die der Religiose i n der v i t a c o n t e m p l a t i v a sucht, ist 
offensicht l ich nochmals e in A n d e r e s als die Er fahrung 
jenes Glücks, das der P h i l o s o p h i m »aktiven Leben 
des Geistes« als e inem Schauen i n der Weise der Göt 
ter f indet . D o c h was i m m e r hier a u c h an Unterschei 
dendem u n d G e m e i n s a m e m festgestellt w e r d e n m a g , 
wesentl ich bleibt i n beiden Fällen dieselbe Z i e l r i c h 
tung der Beweisführung: der N a c h w e i s einer ethisch 
überlegeneren, höheren u n d einer d a v o n abzugren
zenden ethisch geringeren, niederen Lebens form. G e 
nau dies aber läßt s ich v o n d e m eben genannten 
bibl ischen G r u n d a n s a t z der Komplementari tät her ge
rade nicht rechtfertigen. D a s d a r i n ausgesagte Z u o r d -
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nungsverhältnis der beiden fundamenta len Lebens
vollzüge »Arbeit« und »Ruhe« darf auch dort nicht , 
w o sie sich z u eigenen Lebens- u n d Tätigkeitsformen 
stilisieren, i n e in moralisches Rangordnungsverhältnis 
uminterpretiert werden. W o dies aber dennoch ge
schieht, müßte m a n in der Tat Luther Recht geben, 
w e n n er den z u seiner Zeit sich w e i t h i n i n dieser Weise 
als status perfectionis als »Stand der V o l l k o m m e n 
heit« verstehenden u n d sich auch sozia l so darstellen
den Mönchsstand als einen »Stand w i d e r den göttli
chen Willen« ab lehnt . 1 2 

A u s a l l dem w i r d m a n aber zunächst das Resümee zie
hen müssen, daß sich keine menschliche Tätigkeit ge
gen eine andere moral i sch ausspielen läßt . Solange sie 
einem menschl ich erkennbaren sit t l ich guten Z i e l 
dient u n d mi t sitt l ich gerechtfertigten M i t t e l n verfolgt 
w i r d , ist sie mora l i sch jeder anderen gleich z u achten. 
A u s der Tatsache, daß jede Tätigkeit , je nach ihrer 
A r t , auch anderen zusätzlichen Bewertungsmaßstä
ben unterliegt, seien sie sozialer, ökonomischer , gei
st ig-kulturel ler oder religiöser A r t , u n d hier w i e d e r u m 
nach D r i n g l i c h k e i t , Bedeutsamkeit , Ranghöhe u n d 
dergleichen beurteilt werden k a n n , ist nicht zugleich 
auch ein höherer moralischer R a n g der betreffenden 
Tätigkeit abzulei ten. Diese ist v ie lmehr - für jeder
m a n n gleich - einzig dadurch best immt, daß der i n 
der jeweil igen Sache Tätige nach bestem Gewissen 
u n d Können verfährt u n d eben damit s i t t l ich gut h a n 
delt . G e n a u damit aber ist n u n n o c h deutl icher jene 
P o s i t i o n gekennzeichnet, die die v o n m i r z u v o r zit ier
te E n z y k l i k a bei ihrer ethischen Ent fa l tung des Phäno-

239 



mens der A r b e i t z u m A u s g a n g n i m m t : D e r Wert der 
A r b e i t ergibt sich nicht erst aus der spezifischen gesell
schaftl ichen R a n g b e s t i m m u n g , G e w i c h t u n g u n d N a c h 
frage, die der A r t der jeweil igen A r b e i t beizumessen 
ist, sondern liegt als moralischer W e r t vorgängig in 
der personalen Würde dessen begründet , der sie ver
richtet (6). D a m i t ist der ethisch grundlegende A u s 
gangspunkt mark ier t , der n u n entsprechend z u 
weiterreichenden Schlußfolgerungen führt: 
Erst w o der moral ische Wer t menschl icher Tätigkeit 
wesenhaft personal , nämlich e inz ig v o n dem m o r a l i 
schen W i l l e n , dem Können u n d der Tüchtigkeit des
sen her definiert w i r d , der sie ausübt , v e r m a g sie eine 
generelle menschliche Bedeutung z u gewinnen, k a n n 
i m P r i n z i p jede A r t v o n Tät igkei t , also auch jede so
z i a l u n d ökonomisch eingebundene A r t menschlicher 
Tätigkeit i m Sinne v o n Berufs- u n d Erwerbsarbeit , 
z u m möglichen M a t e r i a l menschl i chen Gel ingens , zur 
V o l l z u g s f o r m menschlicher Erfüllung, z u m M e d i u m 
menschlicher Glückserfahrung w e r d e n . Eben d a r i n 
aber tritt jetzt zugle ich der grundsätzliche Z u s a m m e n 
hang zwischen menschl icher Tät igkeit u n d menschl i 
cher Glückserfahrung als ein wesenhaft moralischer 
Z u s a m m e n h a n g h e r v o r . W i e auf der einen Seite keine 
Tätigkeit , die einem als m e n s c h l i c h n o t w e n d i g u n d 
s i n n v o l l , u n d damit als s i t t l ich berechtigt erkannten 
Z i e l dient, m o r a l i s c h disqual i f iz ier t w e r d e n k a n n , so 
k a n n es auf der anderen Seite für den M e n s c h e n k e i 
nerlei dauerhafte, tiefere Erfüllung geben, ohne daß er 
nicht i n irgendeiner Weise i n i h m liegende Fähigkeiten 
entwickel t , ein Können ausbildet u n d z u der i h m ge-
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mäßen V o l l k o m m e n h e i t bringt u n d sich d a r i n als 
M e n s c h v e r w i r k l i c h t . Gerade mi t der zweiten Aussage 
ist nun aber zugleich jene fundamentale Einsicht des 
Aristoteles aufgenommen, der i n der Tat bleibende 
Bedeutung z u k o m m t u n d die als solche den gesamten 
G a n g seiner ethischen Ref lexion best immt: menschl i 
che Glückserfahrung ist nicht d e n k b a r ohne aktualen 
V o l l z u g menschlichen Seinkönnens; erst i m »wirkend 
Tätigsein gemäß vollendeter Tüchtigkeit« gewinnt sie 
ihre eigentlich humane D i m e n s i o n . 1 3 Hinzugefügt 
werden m u ß jedoch, daß diese Aussage i m P r i n z i p 
keinerlei Einschränkung duldet , also auch für jene 
F o r m menschlichen Tätigseins z u gelten hat, die, w i e 
die Ttoinoiç - das Herstellen u n d H e r v o r b r i n g e n -
v o n Aristoteles selbst noch als verachtenswert u n d 
würdelos eingestuft w u r d e , o b s c h o n sie für den M e n 
schen nicht n u r elementar n o t w e n d i g ist, sondern sich 
zugleich auch als h u m a n s i n n v o l l u n d sinnerfüllend z u 
erweisen v e r m a g . 
D a ß es bei dieser prinzipiel len Best immung der ethisch-
ontologischen Kohärenz v o n »Tätigkeit« u n d »Glück« 
u m den A u f weis eines Zusammenhangs geht, d e m 
zugleich eine schlechthin grundlegende theologische 
Valenz z u k o m m t , zeigt dann schließlich dessen fas
zinierende Zusammenschau u n d Ent fa l tung bei T h o 
mas. H i e r n a c h ist die gesamte Schöpfungswirklich
keit gerade d a d u r c h ausgezeichnet, daß sie sich d u r c h 
gängig, i n a l l ihren Erscheinungsformen als eine 
dynamische , z u eigentätigem Sein befähigte G r ö ß e 
darstellt . Schöpfung meint nicht e infachhin Fertigung 
i m Sinne v o n Fert igste l lung. 1 4 D a s ins Dase in Gerufe -
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ne geht nicht d a r i n auf, d a ß es ist , sondern daß es sich 
v e r w i r k l i c h t , erfüllt. »Jedes Seiende ist seiner eigenen 
Tätigkeit u n d seiner V o l l e n d u n g wegen d a . « 1 5 Erst aus 
der D y n a m i k der i n i h m selbst l iegenden W i r k k r a f t z u 
dem i h m eigenen Tätigsein v e r m a g es z u glücken, ge
w i n n t es die i h m je eigene s innhafte Gestalt u n d Rea l i 
tät . D a s gilt i m P r i n z i p für alle geschaffenen Möglich
keiten, v o n der leblosen M a t e r i e bis h i n z u m M e n 
schen. T h o m a s wendet s ich d a m i t insbesondere gegen 
jene i n der is lamischen P h i l o s o p h i e seiner Zei t vertre
tenen Pos i t ionen , nach denen alle W i r k k r a f t der ge
schaffenen D i n g e unmit te lbarer A u s d r u c k des 
W i r k e n s Gottes ist, so d a ß ihnen jede Fähigkeit z u r E i 
gentätigkeit abgesprochen w i r d . Eben dies aber hieße 
nach T h o m a s nicht n u r die Dignität der K r e a t u r her
a b m i n d e r n , sondern auch die V o l l k o m m e n h e i t der 
schöpferischen M a c h t Gottes selbst verkle inern u n d in 
Frage s te l l en . 1 6 D e r Schöpfungsgedanke würde ent
leert, die Wel t zur M a r i o n e t t e eines i n seiner A l l m a c h t 
reduzierten Gottes . Demgegenüber sieht T h o m a s die 
d u r c h G o t t ermöglichte spezifische Qualität eines je
den geschaffenen Seins gerade d a d u r c h best immt, daß 
es aus sich selbst heraus tätig z u sein vermag u n d z w a r 
auf G r u n d u n d gemäß der i h m je eigenen W i r k k r a f t 
u n d F o r m . 1 7 N u n ist aber das Sein des Menschen , aus 
dem sich für diesen das i h m spezif isch eigene Tätigsein 
als S i n n ermöglichendes u n d S i n n realisierendes 
Transfer ergibt, k e i n statisch ausdefiniertes, sondern 
wesenhaft entwurfsoffenes, s ich selbst aufgegebenes 
Sein . D e r M e n s c h ist »sui causa« , Wesen der Selbstur-
sächl ichkei t . 1 8 Gerade d a r i n unterscheidet er sich ja 
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v o n al len übrigen Geschöpfen. D a s Spezifische seines 
Tätigseins ist vernunftbest immtes Tätigsein, kraf t 
dessen er sein Leben z u führen u n d z u gestalten ver 
mag u n d d a r i n i n eigener Weise teilhat an der schöpfe
rischen Tätigkeit Gottes . Eben dami t aber gewinnt 
auch das, was für den M e n s c h e n Erfüllung, Ge l ingen , 
Dase insverwirk l i chung , Glück heißt , eine ganz eige
ne, i n dieser Weise bei ke inem anderen Geschöpf ge
gebene Bedeutung u n d Quali tät . Menschl i che Glücks
erfahrung geht wesenhaft mit d e m aktuel len V o l l z u g 
u n d der Einlösung menschlicher Selbstaufgegebenheit 
zusammen, mit dem »wirkend Tätigsein« entspre
chend der d e m M e n s c h e n wesensspezifischen Befähi
gung z u opt imaler Entfa l tung seines Seinkönnens, 
seiner »Trefflichkeit«. T h o m a s n i m m t hier die G r u n d 
aussage des Aristoteles uneingeschränkt auf: »Felici
tas est operatio secundum v i r t u t e m p e r f e c t a m . « 1 9 Dies 
alles bleibt für T h o m a s auch unter der Voraussetzung 
gültig, daß d a r i n immer n o c h nicht die endgültige 
V o l l e n d u n g u n d Erfüllung liegt, das schlechthin v o l l 
k o m m e n e Glück, das für den M e n s c h e n i m P r i n z i p 
nur G o t t selbst sein k a n n . Ja es ist gerade dieses W i s 
sen, daß die letzte V o l l e n d u n g des M e n s c h e n i n G o t t 
selbst liegt, das dem begrenzten tätigen Glück dieses 
Lebens nochmals eine neue, erst d a r i n erkennbare 
Dignität vermit te l t . Es ist nicht mehr n u r welthaftes 
Glück - »felicitas« - sondern, w i e T h o m a s jetzt den 
aristotelischen Begriff des Glücks theologisch über
setzt, w i r k l i c h e »beatitudo«, Teilhabe a m ewigen 
göttlichen Glück, w e n n auch n o c h unter den B e d i n 
gungen u n d in der Weise der Endl i chke i t : »Göttlicher 
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denn alles ist, Gottes M i t a r b e i t e r z u s e i n . « 2 0 U n d eben 
dies ist der M e n s c h . 
M a n w i r d sich fragen müssen, w a r u m eine derart rea
litätsnah u n d geradezu schöpfungsfreudig angelegte 
umfassende ethisch-theologische Theor ie der i r d i 
schen W i r k l i c h k e i t e n , w i e sie T h o m a s hier in ganz 
u n d gar eigenständiger Weiterführung u n d A u s f a l t u n g 
des aristotelischen Tätigkeitsbegriffs entwickelt , nicht 
zugleich auch z u einer ebenso k o n s t r u k t i v e n A u s l e 
gung des Phänomens der menschl ichen A r b e i t v o r 
dr ingt , obschon die B ibe l d o c h bereits, ihrem Gesamt
duktus n a c h , die entscheidenden ethisch-religiösen 
Voraussetzungen h ierzu setzt. D a z u ließe sich i m ein
zelnen gewiß manches Erklärende sagen, gerade etwa 
auch i m Bezug auf den tatsächlichen Aussagegehalt je
ner Bibelstel len, auf die s ich T h o m a s bei seiner Be
gründung des mora l i s ch höheren Ranges der v i ta 
contempla t iva nachdrücklich beruf t . A b e r dies alles 
würde den eigentlichen s o z i o k u l t u r e l l e n K e r n des P r o 
blems nicht erreichen. A r b e i t ver l iert endgültig erst 
dort ihr S t igma u n d rückt als soz ia l u n d ökonomisch 
eingebundene F o r m menschl icher Tätigkeit erst dort 
i n das Z e n t r u m der ethischen Ref lex ion , w o m a n i m 
Z u g e der neuzeit l ichen W e n d e der Vernunft nach a u 
ßen u n d der methodischen E r f o r s c h u n g der W i r k l i c h 
keit beginnt, sie d u r c h rat ionale Technik z u 
verändern. Es ist die E n t d e c k u n g der subjektiven u n d 
ob jekt iven Produktivität der technisch-rat ional , so
z i a l u n d ökonomisch organisierten A r b e i t , die letzt
l i c h d a z u geführt hat, den f o r m a l umfassenderen 
Begriff der Tätigkeit , wie i h n die klassische ethische 
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Theorie z u r Best immung der Bedingungen menschl i 
chen Gel ingens zugrundelegt, z u n e h m e n d d u r c h den 
der A r b e i t als Schlüsselbegriff z u ersetzen. Es ist die 
gesamte, n a c h den Bedingungen u n d dem Fortschrei
ten der Möglichkeiten des Menschseins fragende 
praktisch-ethische Theorie der Neuze i t , v o n B a c o n , 
Locke u n d Descartes über die P h y s i o k r a t e n , A d a m 
Smith u n d R i c a r d o bis h i n z u Fichte, Hegel u n d M a r x , 
die dies unzwei fe lbar erkennen l ä ß t . 2 1 O h n e m i c h hier 
auf die Fülle der historischen Einzelperspekt iven e in
lassen z u können, erscheint m i t dabei folgendes w e 
sentl ich: 

Es steht außer Frage, daß es die auf i m m e r umfassen
dere Erschließung u n d N u t z u n g der geschaffenen 
W i r k l i c h k e i t ausgelegte u n d damit zunehmend ra t io 
nalere O r g a n i s a t i o n der menschlichen Arbeit ist, die 
den Prozeß der Neuzeit best immt u n d damit eine völ
l ig neue W e l t heraufgeführt hat . In eben demselben 
M a ß e aber verl iert sie zugleich auch das ihr bisher a n 
haftende, re in negativ bestimmte Image des A s c h e n 
puttels, der gewöhnlichen, erniedrigenden, mühe
v o l l e n Tät igkei t . M i t der d u r c h Technik veränderten 
A r b e i t beginnt der Siegeszug des M e n s c h e n über die 
N a t u r (Bacon) . Sie erst gibt den D i n g e n ihren Wert 
u n d begründet damit ein natürliches Recht auf Eigen
t u m (Locke) . Sie erweist sich als der ökonomisch be
st immende P r o d u k t i o n s f a k t o r u n d w i r d damit als 
eigentliche Q u e l l e des menschl ichen Wohls tands , als 
die U r s p r u n g s k r a f t des »Reichtums der Nationen« 
ausgemacht (Smith) . D a s d u r c h sie geschaffene K a p i 
tal ist n v o n daher nichts anderes als »vorgetane« A r -

245 



beit (Ricardo) . E i n G e d a n k e übrigens, der noch in 
dem v o n m i r zit ierten heutigen päpstlichen Lehr
schreiben über die menschl iche A r b e i t seinen W i d e r 
ha l l u n d seine Bestätigung f indet , nämlich »daß das 
K a p i t a l als Gesamtheit der P r o d u k t i o n s m i t t e l zugleich 
die Frucht der A r b e i t v o n Genera t ionen darstellt« 
(14). Diesem p r o d u k t i v e n Verständnis v o n A r b e i t ent
sprechend, k o m m t es d a n n ferner, spätestens mit Be
g i n n des 19. Jahrhunderts a u c h z u einer wesentlichen 
inhaltlichen A u s w e i t u n g des Arbei tsbegr i f fs . Unter 
A r b e i t w e r d e n jetzt nicht m e h r n u r die Formen der mit 
körperlicher A n s t r e n g u n g verbundenen Tätigkeiten 
verstanden, sondern auch jene des »Kopfes«. D i e Be
s t i m m u n g »Arbeit« k o m m t der »Geistestätigkeit« 
ebenso z u w i e der »Werktät igkeit« , u n d z w a r der so
z i a l organisierten ebenso w i e der f re i entworfenen. Ihr 
ethisch einendes anthropologisches S i g n u m : »Nicht 
die H e r v o r b r i n g u n g des Wertes a l l e in , sondern eben 
d a d u r c h die H e r v o r b r i n g u n g des Menschen« (Rüge 2 2 ) . 
A u c h hier w i e d e r u m der W i d e r h a l l bis in die E n z y k l i 
k a : »Die A r b e i t ist ein G u t für den Menschen - für 
sein Menschse in - , w e i l er d u r c h die A r b e i t nicht nur 
die Natur umwandelt u n d seinen Bedürfnissen a n 
paßt , sondern auch sich selbst als Mensch verwirk
licht, ja gewissermaßen 'mehr M e n s c h wird'«(9). 
Angesichts solch fundamenta ler Vert ie fung des A r 
beitsbegriffs, i n dessen Z e i c h e n s ich dieser gewaltige, 
z u e inem völlig neuen Geschichts- , Fortschritts- u n d 
Freiheitsbewußtsein führende P r o z e ß »Neuzeit« v o l l 
zieht, erscheint es d a n n aber n u r noch ein logischer 
Schrit t , w e n n er d a r i n jetzt zugle ich auch als eine zen-
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traie geschichtsphilosophische Kategor ie entdeckt u n d 
ausgearbeitet w i r d . D e r Prozeß der menschl ichen 
Vernunf t - u n d Freiheitsgeschichte stellt sich wesenhaft 
als ein d u r c h A r b e i t vermittelter dar . Sie m u ß als die 
eigentliche K r a f t der V e r w a n d l u n g i m A u f s t i e g der 
menschl ichen Z i v i l i s a t i o n angesehen werden (Fichte). 
Erst über diesen geschichtl ichen Gesamtentfaltungs-
prozeß seiner A r b e i t arbeitet s i ch der M e n s c h zugleich 
selbst aus sich heraus, gelangt er »im Übersetzen sei
ner selbst aus der N a c h t der Möglichkeit i n den Tag 
der Gegenwart« zur realen B e s t i m m u n g seiner Freiheit 
(Hegel ) . 2 3 W a s dann a m Ende M a r x gar z u d e m 
Schluß k o m m e n läßt »die ganze sogenannte Weltge
schichte« sei »nichts anderes als die Erzeugung des 
M e n s c h e n d u r c h die menschliche A r b e i t . « 2 4 

In a l l d e m geht es letzt l ich aber auch hier w i e d e r u m 
u m nichts anderes als u m die Bes t immung der B e d i n 
gungen menschlicher Freiheit , menschl ichen G e l i n 
gens u n d menschl ichen Glücks. D a r i n k o m m t die v o n 
einem neuen e v o l u t i v gefaßten Arei tsbegri f f her k o n 
zipierte neuzeitliche praktisch-ethische Theor ie mit 
der als solche n o c h v o n einem f o r m a l e n , zeit- u n d ge-
schichtslos gefaßten Tätigkeitsbegriff her argumentie
renden klassisch-ethischen Theor ie i m P r i n z i p überein. 
H i e r w i r d geschichtsdynamisch - auf die ganze 
Menschhei t bezogen - entfaltet u n d ethisch eingefor
dert, was die aristotelische D e f i n i t i o n gleichsam als 
Rahmenbedingung menschl ichen Glücks festhält u n d 
w a s dort bestenfalls für die wenigen freien Bürger gel
ten mochte : »Was hindert uns , den M e n s c h e n glück
l i c h z u nennen, der w i r k e n d tätig ist gemäß einer 
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vol lendeten Tüchtigkeit u n d dabe i über die äußeren 
Güter i n ausreichendem M a ß e verfügt, u n d dies nicht 
nur eine flüchtige Ze i t , sondern e in ganzes Leben.« 
U n d das G a n z e zugle ich i n der Gemeinschaft v o n 
M e n s c h e n u n d F r e u n d e n . 2 5 W a s d a a n Erstrebenswer
tem für ein gelingendes menschl iches Dase in heraus
gestellt w i r d , dies alles ist ja m i t der neuzeit l ichen 
E n t w i c k l u n g keineswegs hinfällig geworden, sondern 
bleibt ihr i n Wahrhe i t als Zielgesalt immanent , jetzt 
fre i l ich bezogen nicht mehr auf eine privilegierte H e r 
renschicht, sondern , als Vorausse tzung u n d K o n s e 
quenz dieses sich i m Z u g e der technisch-wissen
schaft l ichen K u l t u r z u i m m e r größerer Interdepen-
denz herausbi ldenden »Bedürfnissystems M e n s c h 
heit«, bezogen auf den M e n s c h e n als solchen. 
W i r d m a n n u n aber eben jenes d e m Prozeß der N e u 
zeit als Zielgestalt zugrundel iegende u n d i h n v o r a n 
treibende L e i t b i l d einer geeinten, freien, p r o d u k t i v e n 
u n d zugleich materiel l befriedeten, mit sich u n d der 
N a t u r i n E i n k l a n g lebenden Menschhe i t nicht a m E n 
de d o c h als schlichte U t o p i e ansehen müssen? Zieht 
m a n dafür e inmal das als M a ß s t a b heran, was sich 
unter vorneuzei t l i chen Voraussetzungen für die Masse 
der M e n s c h e n an vergle ichbaren C h a n c e n für ein h i n 
länglich geglücktes D a s e i n bot , d a n n ganz sicherlich 
nicht . D i e i n diesem Prozeß der Neuzei t tatsächlich er
reichten Fortschritte, die Zuwächse an Freiheitsstruk
turen, an Lebenschancen, a n materiel ler Befriedigung, 
an sozialer Sicherheit , an Möglichkeiten z u p r o d u k t i 
ver Daseinsgestaltung s ind schl ichtweg unabweisbar , 
u n d z w a r trotz des, auf die Gesamtmenschheit h in be-
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trachtet, in v ie lem gewiß n o c h weit Ausstehenden, 
aber eben d o c h i m P r i n z i p Erre ichbaren. N i m m t m a n 
jedoch umgekehrt das z u m M a ß s a b , was diesem Leit 
b i l d selbst nochmals als Idee zugrundeliegt , nämlich 
die Totalität einer in sich schlechthin s t immig gedach
ten, def in i t iv h u m a n gestalteten W i r k l i c h k e i t , so 
bleibt dies tatsächlich, unter den Bedingungen dieser 
Wel t , i n seiner Gänze unerreichbar . D a s aber hat seine 
Ursache nicht a l le in i n der A m b i v a l e n z des morali
schen Willens des Menschen , auf den in der Tat als 
gutem W i l l e n aller Fortschritt gestellt bleibt u n d der 
entsprechend als böser, egoistisch bestimmter W i l l e 
jede notwendige u n d als gerecht empfundene Lösung 
immer wieder z u unterlaufen v e r m a g . Diese U n e r 
reichbarkeit v o n Totalität ergibt s ich v ie lmehr v o r 
gängig aus der Tatsache, daß es für die Lösung der 
menschlichen H a n d l u n g s p r o b l e m e , u n d eben damit 
erst recht für die Lösung des Problems dieser, den 
M e n s c h e n i n eine neue Z u k u n f t führenden, s ich i n 
ständiger rat ionaler T r a n s f o r m a t i o n verändernden 
A r b e i t keinerlei prästabilierte H a r m o n i e als A u s l e 
gungsschlüssel gibt . D i e Lösung m u ß stets neu, i m Re
spekt v o r dem M e n s c h e n als Person u n d i n Berück
sichtigung dessen, was je u n d je real erreichbar u n d 
machbar ist, gefunden w e r d e n . Eben deshalb stellt 
s ich ja die Frage der A r b e i t nachgerade als eine b le i 
bend ethische Frage. D a s Ge l ingen eines jeden ein
zelnen M e n s c h e n hängt tatsächlich wesentl ich v o n 
d e m ab, was er aus seinem Leben macht , aber ebenso 
wesentl ich, ja d a r i n sogar vorgängig v o n d e m , was 
die sich fortschreitend wandelnde u n d entwickelnde 
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Gesellschaft i h m aus seinem Leben z u machen erlaubt 
u n d ermöglicht oder auch versagt . 
Eben deshalb aber erscheint m i r gerade einem Lehr
schreiben, das die Botschaft der Bibel über die 
menschliche A r b e i t auf d e m H i n t e r g r u n d einer Ent
w i c k l u n g aktual is iert , die ja selbst nicht ohne die b i 
bl isch grundgelegte Freisetzung des Menschen zur 
Welt z u erklären ist u n d sich d a r i n durchaus als ein 
D e r i v a t dieser Botschaft erweist , eine eigene Relevanz 
z u z u k o m m e n u n d als solches e in durch keine rein 
phi losophisch-ethische A u s l e g u n g ersetzbares Unter 
nehmen. W a s sich aber gerade aus der bibl ischen Bot
schaft als letztem M a ß s t a b für eine E i n o r d u n g u n d 
Beurtei lung auch dieses Gesamtphänomens Neuzeit 
als Grundaussage ergibt: A u c h dieser gigantische 
Fortschrittsprozeß steht unter d e m eschatologischen, 
d e m endzeit l ichen V o r b e h a l t . A l s solcher aber zielt er 
u n d v e r m a g er n u r z u zielen m i t T h o m a s z u sprechen 
- auf die beat i tudo huius v i tae , auf das Glück dieses 
irdischen Lebens. Nicht mehr, aber auch nicht weni
ger. 

Nicht mehr: D a s G a n z e dieser notwendigen u n d ge
wal t igen E n t w i c k l u n g führt n icht z u einer schlechthin 
heilen Wel t , z u einem endgültigen Paradies , z u einer 
Lösung aller P r o b l e m e . Es bleibt der Vergänglichkeit 
unterworfen . A u c h das gesamte Unternehmen Fort
schritt steht a m Ende u n w i d e r r u f l i c h unter dem G e 
setz des Todes. 

Nicht weniger: N i c h t n u r die W e r k e des einzelnen 
werden in die Ernte des ewigen Lebens eingebracht, 
sondern ebenso die der M e n s c h h e i t als ganzer. A u c h 
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der Gesamtprozeß menschl ich geschichtlicher Ent
w i c k l u n g ist unter dem B l i c k p u n k t der Ewigkei t i n 
keiner Weise unerheblich oder gar überflüssig. Er ist 
v o n G o t t veranstaltet. A l s solcher aber ist auch er i n 
seinen Gel ingens- u n d Glückstrukturen für die , die 
daran i m A u f t r a g Gottes m i t w i r k e n u n d tei lhaben, 
theologisch gesehen, zugleich »beati tudo«, »Vorgriff 
auf Vollkommenheit« , »Teilhabe« unter den B e d i n 
gungen dieser Welt a m »ewigen G l ü c k « . A l s o keines
wegs n u r »felicitas«: ein w e n i g irdisches Glück u n d 
nicht mehr . A u c h seine Frucht ist d a z u best immt, M o 
ment der V o l l e n d u n g z u sein. 
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