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Bernhard Laux 

Milieubarrieren fallen 

Z u m Verhältnis v o n Arbeiterschaft u n d K i r c h e 

D i e „Unseren" u n d die „Anderen" waren selbst noch i n nachkonzi l iaren E r f a h 
rungen v o n Pfarrei u n d k i rch l i cher Jugendarbeit präzis best immbare Personen
gruppen. D i e „Unseren" waren : die K a t h o l i k e n , ihre Organisat ionen u n d die 
U n i o n s p a r t e i e n ; die „Anderen" waren : Gewerkschaf t u n d S o z i a l d e m o k r a t i e 1 . 

Theo log isch w a r diese U n t e r s c h e i d u n g damals so falsch wie davor u n d da
nach. D i e Würzburger Synode hat das in ihrem Beschluß „Kirche u n d A r b e i t e r 
schaft" 2 sehr deut l ich z u m A u s d r u c k gebracht. D e n n als C h r i s t e n hätten w i r die
sen „Anderen" eigentlich sehr nahe sein müssen. A b e r w e n n die distanzierende 
Rede v o n den „Unseren" u n d den „Anderen" auch theologisch fatal war , i m m e r 
h i n w a r sie damals soz io logisch - in Resten - noch r icht ig . Das katholische M i 
l ieu auf der einen, das sozial ist isch geprägte A r b e i t e r m i l i e u auf der anderen Seite 
bildeten vormals zentrale, kontrastierende Lebenswelten. D i e Zugehörigkeit 
prägte W e l t - u n d W e r t k o n z e p t e , D e n k - u n d Wahrnehmungsmuster , Lebensstile 
u n d pol i t ische Zie lvors te l lungen. D e m A r b e i t e r k a t h o l i z i s m u s 3 gelang bei allen 
Verdiensten letzt l ich ein Brückenschlag zwischen den M i l i e u s nicht . 

H e u t e dagegen ist eine solche U n t e r s c h e i d u n g auch soz io logisch falsch, w e i l 
sich diese Lebenswelten weitgehend aufgelöst haben. Das bedeutet eine erhebl i 
che Veränderung unserer Gesellschaft mit F o l g e n nicht nur für die betroffenen 
M i l i e u s . D i e Gesellschaft w i r d unübersichtlich, alte M a r k i e r u n g e n werden u n 
sichtbar, Frontverläufe lösen sich auf u n d Stereotypen werden unbrauchbar . 
W e n n w i r beispielsweise wissen, daß unser Gesprächspartner ein K a t h o l i k ist, so 
wissen w i r damit heute weniger über i h n , über seinen Lebensst i l oder sein W a h l 
verhalten, als uns die Konfessionszugehörigkeit v o r dreißig Jahren verraten hätte. 
Für die In format ion , daß w i r einen A r b e i t e r v o r uns haben, gilt Analoges . 

Auflösung des Arbe i termi l ieus 

Das A r b e i t e r m i l i e u basierte auf der Gemeinsamkei t der Er fahrungen , die sich 
als Vere lendung u n d absolute Benachtei l igung darstellten, u n d auf gemeinsamen 
Werten u n d U b e r z e u g u n g e n . Es w u r d e also konst i tuiert v o m Zusammentref fen 
gemeinsamer Interessenlagen mit gemeinsamen lebenswelt l ichen O r i e n t i e r u n g e n . 



Dies gilt für andere M i l i e u s - wie den K a t h o l i z i s m u s - analog. Im fortschreiten
den Modernisierungsprozeß der Gesellschaft stellen w i r in beiden D i m e n s i o n e n 
nachhaltige Veränderungen fest. 

1. Ende der Verelendung - Konstanz der Ungleichheit: „Fahrstuhl-Effekt11 

D i e spezifische historische E r f a h r u n g der Arbeiterschaft auf der Seite der o b 
jektiven Lebenslage war „Armut u n d Enge in der Lebensführung u n d grundle
gende Uns icherhe i t i m L e b e n s s c h i c k s a l " 4 . W o l l e n w i r die Veränderung bis heute 
auf den Begrif f br ingen, so s ind z w e i unterschiedliche Aussagen gleichermaßen 
w i c h t i g u n d r icht ig : K o n s t a n z u n d Veränderung. 

D i e Konstanz gesellschaftlicher Ungle i chhe i t zeigt sich in der E i n k o m m e n s 
u n d Vermögensverteilung, v o r al lem i m unterschiedlichen Besitz v o n P r o d u k 
t ionsmit te ln . E ine A n a l y s e über lange Zeiträume kann z w a r gewisse temporäre 
Schwankungen der E i n k o m m e n s - u n d Vermögensverteilung auf die verschiede
nen G r u p p e n der Gesellschaft aufweisen, aber keine grundlegende V e r r i n g e r u n g 
der Disparitäten feststel len 5 . M i t der Ungle i chhe i t s ind i m m e r noch unterschied
licher gesellschaftlicher u n d pol i t ischer Einfluß u n d unterschiedliche Vorausset
zungen für Selbstbest immung u n d Se lbs tverwirk l i chung verbunden. 

I m H i n b l i c k auf die Veränderung spricht U l r i c h Beck v o n einer geradezu 
„sozialgeschichtlich revolutionären E i n k o m m e n s v e r b e s s e r u n g " . Es k o m m t „zu 
einer A r t D e m o k r a t i s i e r u n g ' v o n symbolträchtigen Konsumgütern - R a d i o , 
Lernsehgerät, der vielbclächelte Eisschrank und das A u t o . D i e W o h n u n g e n w u r 
den größer und besser eingerichtet. Das W o h n z i m m e r löst die proletarische 
W o h n k ü c h e ab. Das M e h r an G e l d eröffnete neue Bewegungsspielräume. D i e 
ehemals nur dem wohlhabenden Bürger erreichbare U r l a u b s - u n d E r h o l u n g s r e i 
se ist heute i m m e r h i n auch für mehr als jeden zwei ten A r b e i t e r erschwingl ich . Es 
reicht sogar für die B i l d u n g persönlichen B e s i t z e s . . . Sogar das , T r a u m z i e l ' des 
H a u s - u n d Wohnungse igentums w u r d e für viele e r s c h w i n g l i c h . " 6 

N e b e n die E n t w i c k l u n g der A r b e i t s e i n k o m m e n treten Verbesserungen in den 
Arbe i t sbedingungen . V o r allem die Verkürzung der Arbe i t sze i t löst das Leben 
ein gutes Stück aus den Zwängen der Lohnarbe i t . Schließlich tragen s o z i a l p o l i t i 
sche Sicherungen d u r c h staatliche Gesetzgebung, aber auch gewerkschaftl iche 
Solidarität z u r M i n d e r u n g der Lebensr is iken des Lohnarbei ters bei . 

D i e prägenden Lebenserfahrungen des früheren Proletariats sind damit wei t 
gehend überwunden. Diese absolute Verbesserung der Lebenssi tuat ion ist v o n 
erheblicher Bedeutung für das A r b e i t e r m i l i e u u n d seine Auflösung, u n d z w a r 
t ro tz der gleichbleibenden Unglc ichhei t s re la t ion in der Gesellschaft . 

2. Verringerte Gemeinsamkeit der Erfahrung innerhalb der Arbeiterschaft 
Darüber hinaus muß auch gesehen werden , daß die Arbei terschaft sehr ungle i 

che Er fahrungen macht. N a c h einem langdauernden Homogenisierungsprozeß 



der Arbe i ters i tuat ion können w i r seit den 80er Jahren A n z e i c h e n einer z u n e h 
menden D i f f e r e n z i e r u n g feststellen, die in Bestrebungen z u F lex ib i l i s ie rung u n d 
Deregul ierung u n d z u r Auflösung des „Normalarbeitsverhältnisses" 7 sichtbar 
werden . A u c h die E n t w i c k l u n g neuer P r o d u k t i o n s k o n z e p t e weist in diese R i c h 
tung : die Ablösung des T a y l o r i s m u s , bei dem der A r b e i t e r nur Ausführer vorge
dachter H a n d g r i f f e ist, K o n z e p t e , bei denen Intel l igenz u n d V e r a n t w o r t u n g de
zentral lokalisiert s ind u n d auch i n der Fer t igung ihren Pla tz haben. Intelligente
re u n d flexiblere Technolog ien k o m m e n diesen Bestrebungen entgegen. D i e 
strenge Arbe i t s te i lung w i r d reduziert , u n d Arbei tsanforderungen entstehen, die 
auf entsprechend ausgebildete u n d flexible Arbeitskräfte angewiesen s i n d 8 . 

D a d u r c h entsteht auf der einen Seite ein enormer Bedarf nach solchen A r b e i t 
nehmern, auf der anderen Seite s ind Arbeitskräfte, die diesen Ansprüchen nicht 
genügen, v o n Arbei t s los igke i t bedroht . H o r s t K e r n u n d M i c h a e l Schumann se
hen deshalb auch enorme Unterschiede innerhalb der Arbeiterschaft entstehen. 
„Seit den unmittelbaren Nachkr iegs jahren sind noch nie die Lageunterschiede i n 
nerhalb der Arbeiterschaft so groß gewesen wie j e t z t . . . W i r können uns schwer 
vorstel len, wie d u r c h die noch wachsenden Unterschiede h i n d u r c h auf D a u e r ge
sellschaftliche Integration stattfinden k a n n . " 9 

Während nach oben h i n i n der Arbeiterschaft wachsende Q u a l i f i k a t i o n festzu
stellen ist, zeigt sich nach unten eine wachsende G r u p p e derer, die ganz oder 
„ein bißchen" arbeitslos s ind . M i t u n d neben der F lex ib i l i s ie rung der Arbe i t sver 
hältnisse haben w i r auch eine F lex ib i l i s ie rung v o n Arbe i t s los igke i t : Gelegen
heitsjobs, Tei lzei tarbeit , befristete Arbeitsverhältnisse, A r b e i t auf A b r u f u n d A r 
beitsverträge unterhalb der Sozialversicherungspfl icht . D i e G r e n z e zwischen de
nen, die z u unserer Gesellschaft „dazugehören", u n d denen, die ausgeschlossen 
s ind , verläuft unterhalb der in „Normalarbeitsverhältnissen" Beschäftigten. D i e 
jenigen, die aus verschiedenen Gründen nicht v o l l in den Arbeitsprozeß inte
griert s ind , stellen die Depr iv ie r ten unserer Gesellschaft dar. Diese Er fahrungen 
aber betreffen nicht die Arbeiterschaft als ganze. 

3. Verlust der gemeinsamen Orientierungen 
In der Auflösung des Arbe i termi l ieus spielt der Ver lus t der gemeinsamen L e 

benslagen u n d der überlebensgefährdenden Betroffenheit d u r c h A r m u t eine er
hebliche R o l l e . N e b e n diesen ökonomisch-sozialpolit ischen E n t w i c k l u n g e n s ind 
aber auch sozia l -kul ture l le Einflüsse v o n erheblicher Bedeutung. 

Mobilität: N o c h relativ eng mi t dem A r b e i t s m a r k t verbunden ist die z u n e h 
mende Mobilität , die z u m Verlassen v o n H e r k u n f t s m i l i e u s u n d z u r I n d i v i d u a l i 
sierung der Lebensgestaltung führt. „Die Lebenswege der M e n s c h e n verselbstän
digen sich gegenüber den Bedingungen u n d B i n d u n g e n , aus denen sie stammen, 
oder die sie neu eingehen, u n d gewinnen diesen gegenüber eine Eigenrealität, die 
sie überhaupt erst als ein persönliches Schicksal erlebbar machen . " 1 0 



Bildungsexpansion: B i l d u n g erreicht G r u p p e n , die bisher davon ausgeschlos
sen waren . „Auf diese Weise w u r d e ein Stück A b s c h i e d v o n den klassenkulturel 
len B i n d u n g e n u n d V o r g a b e n des H e r k u n f t s m i l i e u s v o l l z o g e n . M i t der Verlänge
rung schulischer B i l d u n g werden traditionale O r i e n t i e r u n g e n , D e n k w e i s e n u n d 
Lebenssti le d u r c h universalistische L e h r - u n d Lernbedingungen , Wissensinhalte 
u n d Sprachformen relativiert oder verdrängt . . . Früher w a r das H i n e i n w a c h s e n 
in die A r b e i t e r b e w e g u n g ein für den einzelnen vorwiegend naturwüchsiger P r o 
zeß ' . . . H e u t e ist dieses übergreifende Er fahrungs- u n d K o n t r o l l b a n d eines klas
senkulturel l geprägten Sozia lmil ieus vielfältig gebrochen, u n d der einzelne muß, 
auf sich gestellt, die Elemente eines ,Klassenschicksals ' erst in seinem eigenen L e 
ben entdecken." 1 1 

Massenkonsum: D i e dargestellte Verv ie l fachung der E i n k o m m e n v o n A r b e i t 
nehmerhaushalten (die z u m T e i l auch auf Frauenarbeit beruht) führt nicht nur 
z u einer A n h e b u n g v o n K o n s u m c h a n c e n der Arbei tnehmerhaushal te (dies ist der 
materielle A s p e k t ) , sondern auch z u r Veränderung v o n K o n s u m w e i s e n oder 
K o n s u m s t i l e n (dies ist der kul turel le A s p e k t ) . Es entsteht das, was w i r Massen
k o n s u m nennen. Natürlich bleiben K o n s u m c h a n c e n i m m e r noch ungleich ver
teilt. A b e r die K o n s u m w e i s e n s ind nicht mehr so sehr klassenspezifisch als v i e l 
mehr st i lspezif isch. Das ist insbesondere bei der K l e i d u n g deut l i ch , i n der sich 
A s p e k t e der Selbst inszenierung u n d A s p e k t e der K a u f k r a f t zumindest mischen. 

Massenmedien: A u c h w e n n die M e d i e n w i r k u n g s f o r s c h u n g alles andere denn 
klare Ergebnisse geliefert hat (das e inz ig klare Ergebnis war , daß ihre K o n z e p t e 
z u eng waren), so spricht d o c h sehr vie l dafür, daß die Massenmedien z u r 
Durchlöcherung v o n M i l i e u g r e n z e n führen, gerade in den Genres , die w i r U n 
terhaltung nennen. A n d e r e F o r m e n des Lebens, der Wertor ient ierungen u n d der 
N o r m e n werden erfahrbar, wie real u n d realistisch auch i m m e r sie sein mögen. 

4. Massenhafte Erfahrungen - Individualisierte Verarbeitung 
A u c h w e n n die Vere lendung v o n Arbeiterschaft insgesamt überwunden ist, so 

ist die Härte unseres Wirtschaftssystems für viele i m m e r noch spürbar u n d die 
Benachtei l igung der A r b e i t e r i m H i n b l i c k auf V o l k s e i n k o m m e n u n d -vermögen 
of fensicht l ich . A b e r das Kol lek t iver lebnis der Benachtei l igung, die massenhaften 
Er fahrungen v o n Belastungen am A r b e i t s p l a t z u n d v o n E x i s t e n z b e d r o h u n g 
d u r c h Arbe i t s los igke i t fundieren ke in Bewußtsein v o n Arbeiterschaft u n d Z u 
sammengehörigkeit mehr. Sie werden nicht als gemeinsame Betroffenheit erlebt 
oder gar in gemeinsamem H a n d e l n verarbeitet. D i e Massenarbeitslosigkeit macht 
das i n besonderer Weise deut l i ch . 

„Die Massenarbeitslosigkeit w i r d unter den Bedingungen der Individual is ie 
r u n g den M e n s c h e n als persönliches Schicksal aufgebürdet. Sie werden nicht 
mehr sozia l sichtbar u n d k o l l e k t i v , sondern lebensphasenspezifisch v o n ihr be
troffen. D i e Betroffenen müssen mit sich selbst austragen, wofür armutserfahre-



M ilicuba rricrcn fallen 

ne, klassengeprägte Lebenszusammenhänge entlastende Gegendeutungen, A b 
w e h r - u n d Unterstützungsformen bereithielten u n d tradierten. Das K o l l e k t i v 
schicksal ist in den klassenzusammenhanglosen, individual is ier ten Lebenslagen 
zunächst z u m persönlichen Schicksal , z u m Einze lschicksa l mit nur noch stati
stisch vernommener , aber nicht mehr (er)lebbarer Sozietät geworden u n d müßte 
aus dieser Zerschlagung ins Persönliche erst wieder z u m K o l l e k t i v s c h i c k s a l z u 
sammengesetzt w e r d e n . " 1 2 In der Arbei ts los igkei t fehlen also Lebenszusammen
hänge, in denen sie k o l l e k t i v verarbeitet werden könnte. 

E i n e E r f a h r u n g , auch w e n n sie mi l l ionenhaf t gemacht w i r d u n d die A r b e i t e r -
b z w . spezifische G r u p p e n unter ihnen - primär betrifft , w i r d z u m Einzeler lebnis 
u n d persönlicher Verarbe i tung zugewiesen. D i e Leiderfahrungen d u r c h A r b e i t s 
losigkeit s ind nicht mehr gemeinsame E r f a h r u n g eines Lebensraums, sondern 
E inze lschicksa l - allerdings hinter vielen Türen. 

5. „ Vergewerkschaftlichung " der A rbeiterbewegung 
D i e Auflösung des Arbe i termi l ieus führt nicht z u m E n d e der Interessenvertre

tung der A r b e i t e r , sie reduziert sie jedoch auf den organisatorischen K e r n : die 
Gewerkschaf t . Sie war - in V e r b i n d u n g mit der Partei - i m m e r zentrale O r g a n i 
sation, aber d o c h eingebettet in eine Lebenswelt u n d K u l t u r , die sie trug, mit L e 
ben erfüllte u n d die Organisat ionsgrenzen v e r s c h w i m m e n ließ. M i t der Auf lö
sung des M i l i e u s stehen die Gewerkschaf ten i n ihrer Organisat ionshaft igkeit 
„nackt" da. M a n kann - w e n n man die Vergewal t igung der deutschen Sprache 
nicht scheut - in A n a l o g i e z u r V e r k i r c h l i c h u n g des Chr is tentums v o n der „Ver-
gewerkschaft l ichung der A r b e i t e r b e w e g u n g " sprechen. 

D a b e i weisen die Gewerkschaf ten des D G B an der Oberf läche eine bemer
kenswerte Stabilität auf. D i e Mitgl iedschaf t - relativ verstanden als O r g a n i s a 
t ionsgrad - blieb zwischen 1950 u n d 1985 stabil , die Ver t re tung in den Betriebs
räten sank nur geringfügig, die Stel lung i m Tarifvertragswesen u n d die D u r c h s e t 
zungsfähigkeit in Tarifauseinandersetzungen blieb unangetastet 1 3 . H i n t e r der 
vordergründig stabilen Situation sind allerdings Problemfe lder erkennbar. 

D i e heutige M i t g l i e d e r s t r u k t u r der Gewerkschaf ten entspricht nicht der Struk
tur der abhängig Erwerbstätigen insgesamt, sondern „in etwa jener der A r b e i t 
nehmerschaft in den 50er Jahren" H . E i n e n hohen u n d steigenden Organisat ions
grad erreichen die Gewerkschaf ten des D G B in den tradit ionel len, schrumpfen
den Branchen u n d Berufsgruppen. Unterrepräsentiert s ind neue u n d wachsende 
Bereiche, insbesondere aus dem Dienstleistungssektor. A u c h die wachsende 
G r u p p e der berufstätigen Frauen ist deut l ich unterpropor t iona l vertreten. 

V o n entscheidender Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit der Gewerkschaf ten 
w i r d es sein, ob es ihnen gelingt, die jüngeren A r b e i t n e h m e r z u gewinnen u n d 
das bisher bestehende D e f i z i t abzubauen. Sie können sich hier nicht mehr darauf 
verlassen, daß sich die jungen A r b e i t n e h m e r nach U b e r w i n d u n g der O r i e n t i e -



rungsunsicherheit in der Jugendphase gewissermaßen naturwüchsig auf die G e 
werkschaft zubewegen. Das M i l i e u , das selbstverständlich in die A r b e i t e r b e w e 
gung hineinsozial is ierte , gibt es nicht mehr. V i e l m e h r n i m m t Gewerkschaf t ten
denzie l l den Charakter eines Interessenverbands oder einer „Versicherung" an 
mit entsprechenden P r o b l e m e n der A k t i v i e r u n g der M i t g l i e d e r . 

In gesellschaftstheoretischer Betrachtung w i r d man die Ursache für das R e k r u -
tierungs- u n d A k t i v i e r u n g s p r o b l e m der Gewerkschaf ten gerade in ihren h i s tor i 
schen E r f o l g e n sehen können: in der E ing l i ederung der A r b e i t e r in die G e s e l l 
schaft. Sie „hat nämlich keineswegs d a z u geführt, daß die kol lekt ivis t ischen u n d 
solidarist ischen O r i e n t i e r u n g e n , die für die Arbe i te rbewegung des neunzehnten 
u n d frühen zwanzigsten Jahrhunderts kennzeichnend waren, E ingang gefunden 
hätten in den kul ture l len H a u s h a l t der bürgerlichen Gesellschaften. Paradoxer
weise haben gerade die v o n der Arbe i te rbewegung erkämpften sozialstaatlichen 
Sicherungssysteme u n d die gewerkschaftl iche H a n d l u n g s m a c h t d a z u geführt, 
daß mittelschichtstypische Verhal tenssyndrome wie ein util itaristischer I n d i v i 
dual ismus, indiv iduel le S ta tuskonkurrenz u n d marktrat ionale Verhaltensweisen 
nicht auf die bürgerlichen Kernschichten beschränkt bl ieben, sondern soz ia l 
s t rukture l l entgrenzt w e r d e n . " 1 5 Sie erreichen jetzt auch die A r b e i t e r . 

Diese Wertor ient ierungen legen individual ist ische H a n d l u n g s m u s t e r des E r 
folgsstrebens nahe: V e r z i c h t auf Mitgl iedschaf t in den Gewerkschaf ten , da sie 
k a u m indiv iduel le Vor te i l e einbringt , oder eine N u t z u n g der Gewerkschaf ten als 
bloße Interessenverbände. Möglicherweise korrespondieren hier gesellschaftli
cher Bedingungsrahmen, E r w a r t u n g e n einer neuen G r u p p e insbesondere jünge
rer A r b e i t n e h m e r und Rationalität der organisatorischen Bestandssicherung. So 
w i r d eine H a n d l u n g s l o g i k an die Gewerkschaf ten herangetragen, „die sich i m 
G e g e n z u g z u r staatlichen A n e r k e n n u n g ihrer ko l l ek t iven M a c h t darauf ver
pf l ichten müssen, nur noch die quasi unpol i t i schen materiellen Interessen ihrer 
M i t g l i e d e r z u verteidigen. Je mehr Gewerkschaf ten dieser V e r p f l i c h t u n g nachka
men, je mehr sie sich darauf beschränkten, ihre ko l lekt ive H a n d l u n g s m a c h t mit 
dem Z i e l e inzusetzen, daß die aggregierten Individualinteressen ihrer M i t g l i e d e r 
gefördert w u r d e n , desto deutl icher arrangierten sie sich mit dem interessenratio
nalen Ethos der Marktgesel lschaft . " 1 6 

Es w i r d in der Tat eine der entscheidenden Fragen für die Gewerkschaf ten 
sein, ob sie sich auf ein Selbstvcrständnis als Interessenvertretung einer K l i e n t e l 
beschränken u n d sich damit den interessenbezogenen H a n d l u n g s m u s t e r n unse
rer Gesel lschaf tsordnung e inordnen, oder ob sie ein solidarisches E thos bewah
ren u n d gesellschaftlich z u r G e l t u n g br ingen w o l l e n , das nicht nur die eigenen 
M i t g l i e d e r i m A u g e hat, sondern auch Solidarität mi t den Schwachen unserer 
Gesellschaft - noch „unterhalb" der Arbeiterschaft - prakt iz ier t . D a n n allerdings 
müssen sie ihre Zie le nicht nur v o n den Interessen ihrer M i t g l i e d e r , sondern u n 
ter dem A n s p r u c h der Gerecht igkei t u n d des G e m e i n w o h l s begründen. 



Auflösung des kathol ischen M i l i e u s 

Das katholische M i l i e u ist ähnlich w i e das A r b e i t e r m i l i e u d u r c h eine bes t imm
te gesellschaftliche P o s i t i o n u n d Interessenlage auf der einen u n d eine geistig
kulturel le O r i e n t i e r u n g auf der anderen Seite geprägt. 

1. Katholizismus 
„Kathol izismus" als abgegrenztes M i l i e u entwickelte sich v o r allem in den 

Ländern, i n denen die K a t h o l i k e n eine - allerdings starke - M i n d e r h e i t bi ldeten. 
D i e E r f a h r u n g der Unterlegenheit u n d Benachtei l igung ist eine wicht ige V o r a u s 
setzung der zugleich defensiven A b g r e n z u n g u n d kämpferischen Ause inander 
setzung, die den K a t h o l i z i s m u s p r ä g t 1 7 . A u f der anderen Seite ist der K a t h o l i z i s 
mus v o n der Idee best immt, die v o r m o d e r n e n kathol ischen Wertvors te l lungen, 
Gesellschafts- u n d Lebenskonzepte gegen die modernen Bestreitungen z u vertei
digen u n d z u bewahren u n d wenigstens i n subkulturel ler A b g r e n z u n g - aber mit 
gesamtgesellschaftlichem A n s p r u c h - z u r L e b e n s w i r k l i c h k e i t z u br ingen. 

Es gelang dem K a t h o l i z i s m u s i m wesentl ichen schon i n der Weimarer R e p u 
b l i k , zweifel los aber i n der Bundesrepubl ik , Ebenbürtigkeit u n d Gle ichberecht i 
gung z u erreichen u n d damit die polit isch-gesellschaft l ichen Interessen d u r c h z u 
setzen. Es gelang wei terh in , traditionelles katholisches Glaubensgut , katholische 
Lebensweise u n d Frömmigkeitspraxis subkul ture l l nicht n u r z u bewahren, son
dern auch z u einer neuen Blüte z u führen - bis z u m dramatischen E i n b r u c h 
E n d e der 60er Jahre. Jedoch scheiterte der A n s p r u c h , das katholische Staats- u n d 
Gesellschaftsverständnis gesamtgesellschaftlich verb indl i ch z u m a c h e n 1 8 . 

D i e Auflösung des kathol ischen M i l i e u s ist s icherl ich v o n den gleichen i n d i v i 
dualisierend w i r k e n d e n F a k t o r e n verursacht, die auch die Auflösung der anderen 
M i l i e u s vorantr ieben: D i e Impulse v o m Verlassen des H e r k u n f t s m i l i e u s d u r c h 
räumliche Mobil i tät , sozialen A u f s t i e g , geistigen K o n t a k t i m Bildungsprozeß, 
f ikt ive Berührung mit anderen Lebensformen i m M e d i e n k o n s u m u n d die Ü b e r 
nahme individual is t i sch-konsumorient ier ter Wertmuster aus dem übermächtigen 
Wirtschaftssystem. Sie alle führen d a z u , daß das H e r k u n f t s m i l i e u z u einer L e 
benswelt neben anderen w i r d u n d machen die Lebensführung - zumindest p r i n 
z i p i e l l - z u einer persönlichen Entsche idung. 

2. Verkirchlichung des Christentums{C) 

D i e modernisierte zentralistische Organisat ionss t ruktur der K i r c h e war in ein 
lebendiges M i l i e u u n d eine vielfältige Vere ins - u n d Verbändestruktur eingebet
tet. M i t den Auflösungsprozessen des kathol ischen M i l i e u s u n d der K r i s e der 
k i rch l i chen Vereine u n d V e r b ä n d e 2 0 w i r d auch die katholische K i r c h e tendenziel l 
auf ihre Organisationsgestalt reduziert ; K i r c h e erscheint als A m t s k i r c h e . E ine 
solche auf das Inst i tut ionel l -Organisator ische reduzierte Präsenz der christ l ichen 



T r a d i t i o n liegt z w a r auf der L i n i e neuzeit l icher Gesel lschaf tsentwicklung u n d ist 
insofern s t r u k t u r k o n f o r m , w i r d „jedoch gleichzeit ig als eine spezifische u n d für 
das alltägliche Leben relativ irrelevante S i n n p r o v i n z erfahren, mit der man sich 
nur in seiner R o l l e als Kirchenangehöriger mehr oder weniger ident i f iz iert , die 
jedoch nicht z u einem Zentralelement der Ich-Identität w i r d " 2 1 . 

S t rukture l l kann die katholische K i r c h e in der modernen Gesellschaft einen 
durchaus gesicherten Platz e innehmen. Sie weist in ihrer Organisationsgestalt 
vordergründig eine hohe Stabilität auf. Sie hat staatskirchenrechtlich verankert 
eine sichere f inanziel le Basis. Sie kann ihren Mitgl iederbestand mit geringen A b 
gängen i m wesentl ichen halten. K i n d e r werden in weit überwiegender M e h r z a h l 
getauft, (Ers t - )Heira ten u n d Beerdigungen f inden in h o h e m M a ß i m k i rch l i chen 
R a h m e n statt. D i e Z a h l der dezidierten Atheis ten in unserer Gesellschaft ist ver
hältnismäßig gering. P o l i t i s c h bringen die K i r c h e n noch i m m e r ein erhebliches 
G e w i c h t e in, u n d ihre Verbände beherrschen den Wohlfahrts„markt" . 

H i n t e r der vordergründig stabilen Si tuat ion sind allerdings Problemfe lder er
kennbar . D i e S t ruktur der akt iven Ki rchenmi tg l i eder entspricht nicht der Bevöl 
kerungsstruktur der Bundesrepubl ik . Unterrepräsentiert s ind insbesondere die 
jüngeren A l t e r s g r u p p e n (bis 40 Jahre), Personen mit höherer S c h u l b i l d u n g u n d 
Männer. Während die reine M i t g l i e d e r r e k r u t i e r u n g über die Säuglingstaufe wei t 
gehend noch gesichert ist, gelingt die Weitergabe des Glaubens an die nachwach
sende Genera t ion u n d ihre A k t i v i e r u n g für das Gemeindeleben i m m e r weniger, 
so daß der Generat ionenunterschied wächst und die Vergre isung droht . 

3. Strategien 
A l s Strategie unter den gegenwärtigen Auflösungserscheinungen des k a t h o l i 

schen M i l i e u s stehen der K i r c h e grundsätzlich dre i Möglichkeiten o f f e n 2 2 : 
Sie k a n n versuchen, auf die V e r t e i d i g u n g oder gar Wiederbe lebung des M i l i e u s 

z u setzen, mit der G e f a h r allerdings, i m Sektengetto z u verschwinden . 
Sie k a n n sich zweitens gemäß den Systembedingungen modernisierter G e s e l l 

schaft als eine auf religiöse Dienst le is tungen spezialisierte Organisa t ion verstehen 
u n d w i r d damit w o h l auch auf D a u e r einen „Markt " f inden. 

Sie kann schließlich die Botschaft des Glaubens in ihrer Relevanz u n d K o n s e 
quenz innerhalb der ausdifferenzierten Lebenswelten der M o d e r n e verkünden. 
Es geht dabei u m die E n t d e c k u n g des Evangel iums als K o n z e p t eines i n d i v i d u e l 
len wie gemeinschaftl ichen Lebensentwurfs , der auf das ganze L e b e n der M e n 
schen u n d damit alle Bereiche der Gesellschaft ziel t , das „bloß Rel igiöse" also 
überschreitet. Sie muß dann unsere modernisierte Gesellschaft als O r t verstehen, 
w o sie das E v a n g e l i u m verkündet, aber mit Perspekt iven, die „herausfordern" z u 
indiv iduel ler u n d gesellschaftlicher Veränderung. 

D i e Auflösung des kathol ischen M i l i e u s ist natürlich ein krisenhafter Prozeß , 
da er herkömmliches Selbstverständnis, gewohnte S t rukturen u n d H a n d l u n g s -



muster in Frage stellt u n d unmöglich macht. A b e r nur w e n n man - gewisserma
ßen in vormoderner D e n k w e i s e - die unter v o r m o d e r n e n Bedingungen gewach
sene soziale Gestalt als endgültige versteht, w i r d die K r i s e des K a t h o l i z i s m u s z u r 
K r i s e des kathol ischen Glaubens schlechthin. A n s o n s t e n jedoch kann man diesen 
Prozeß als unausweichl ichen und i m Sinn der inhalt l ichen Identität notwendigen 
verstehen, auch w e n n er mit Schwier igkei ten verbunden ist. N u r so kann aus e i 
nem C h r i s t e n t u m gegen die M o d e r n e , das in Reservaten das U b e r l e b e n z u s i 
chern sucht, ein C h r i s t e n t u m für diese Gesellschaft entstehen. Das meint weder 
A f f i r m a t i o n noch A n p a s s u n g , denn ein C h r i s t e n t u m in der modernen G e s e l l 
schaft u n d für sie w i r d wesentl ich auch W i d e r s p r u c h bedeuten müssen. A l l e r 
dings verlangt es zunächst e inmal , die moderne Gesellschaft in ihren W e r t e n wie 
in ihren P r o b l e m e n u n d D e f i z i t e n unbefangen z u verstehen u n d z u würdigen. 

K o n s e q u e n z e n für das Verhältnis v o n K i r c h e u n d Arbeiterschaft 

D i e bisherige Dars te l lung hat parallele E n t w i c k l u n g e n v o n K a t h o l i z i s m u s u n d 
Arbe i te rbewegung deut l ich gemacht: Auflösung des M i l i e u s , Ver lus t einer inte
gralen u n d auch die Sozial isat ion sichernden Lebenswelt u n d K u l t u r , D o m i n a n z 
der Organisa t ion u n d der H a u p t a m t l i c h e n , gesicherte P o s i t i o n i m Gesellschafts
system, bemerkenswerte Stabilität an der Oberf läche, Schwier igkei t der M i t g l i e 
derakt ivierung u n d v o r allem erhebliche Probleme bei der G e w i n n u n g der nach
wachsenden Genera t ion für die jeweilige „Bewegung" . D i e folgenden Über le 
gungen fragen über die Parallelität der E n t w i c k l u n g e n hinaus nach K o n v e r g e n 
zen u n d Berührungspunkten v o n K i r c h e u n d Arbe i terbewegung. 

1. Von konkurrierenden Totalmodellen der Gesellschaft zur gemeinsamen 
Suche nach humanen und solidarischen Strukturen 

D i e M i l i e u s waren ganze, relativ geschlossene Lebenswelten, die nicht nur auf 
die D u r c h s e t z u n g begrenzter Zie le ausgerichtet waren, sondern K o n z e p t e der 
W e l t , des M e n s c h e n , der Geschichte u n d der Gesellschaft in integraler D u r c h 
d r i n g u n g enthielten. H i e r bestanden in der Tat erhebliche Di f fe renzen u n d U n 
vereinbarkeiten zwischen d e m K a t h o l i z i s m u s u n d dem (sozialistischen) A r b e i 
termi l ieu , die sich in den Stereotypien der gegenseitigen W a h r n e h m u n g noch 
vertieften. D i e E i n s c h m e l z u n g des weltanschaulichen Überbaus befreit das V e r 
hältnis v o n K i r c h e u n d Arbeiterschaft v o n viel Ballast u n d müßte die K o m m u n i 
kat ion erleichtern - w i e w o h l die alte milieumäßige D i s t a n z unsere Vors te l lungs 
u n d Gefühlswelt i m m e r noch stark gefangenhält. 

M a n mag den integralen s i n n - u n d heimatvermittelnden M i l i e u s nachtrauern. 
Ihre Auflösung ist unaufhaltsame u n d unumkehrbare Folge gesellschaftlicher 
Di f ferenz ierungs- u n d damit verbundener Individualis ierungsprozesse. D i e m o -



derne Gesellschaft mit ihren Tei lsystemen, die in der V e r f o l g u n g ihrer spez i f i 
schen F u n k t i o n e n weitgehend a u t o n o m ihrer eigenen L o g i k folgen, widersetzt 
sich alten „Einheitsträumen" u n d Totalitätsansprüchen, die - w i r müssen es z u 
geben - d o c h ihre latente Total i tar ismusgefahr nicht leugnen k ö n n e n 2 3 . So l l a l 
lerdings die gesellschaftliche E n t w i c k l u n g nicht in V e r e i n z e l u n g enden - Single 
als „Sozial"gestalt der M o d e r n e - , erfordert der Ver lus t der milieumäßigen V e r 
gemeinschaftung die Suche nach neuen Organisa t ions- u n d Soz ia l formen , in de
nen K o m m u n i k a t i o n , Solidarität und poli t ische Praxis ihren Pla tz f inden . 

D e r Ver lus t der weltanschaulichen Geschlossenheit bedeutet für das C h r i s t e n 
t u m nicht den Ver lus t der inhal t l ichen P r o g r a m m a t i k . C h r i s t e n t u m ist ke in T o 
talitätsprogramm, das die O r d n u n g der W e l t i m ganzen, inklus ive der rechten 
O r d n u n g der Gesellschaft , in einem G u ß darstellt. C h r i s t e n t u m ist keine K o s 
mologie . M i t dem G l a u b e n an den G o t t Jesu C h r i s t i und an die B e r u f u n g des 
M e n s c h e n , mit der Treue z u r Frohbotschaf t s ind unbeliebige u n d vielleicht u n 
bequeme Standpunkte u n d O p t i o n e n verbunden ; aber es ist keine Gesellschafts
o r d n u n g mitgegeben. V i e l m e h r ist die U m s e t z u n g der O p t i o n e n christ l ichen 
Glaubens in gesellschaftliches H a n d e l n ein tastender experimenteller u n d kreat i 
ver Prozeß, in dem die sozialen Er fahrungen v o n M e n s c h e n , gesellschaftstheore
tisches Wissen u n d T r a d i t i o n e n der zweitausendjährigen Sozialgeschichte des 
Chr i s tentums mit dem E v a n g e l i u m i n V e r b i n d u n g gebracht werden . A h n l i c h hat 
auch die Arbe i te rbewegung das klare B i l d der Gesellschaft ver loren , in der der 
K a m p f u m Gerecht igkei t u n d humane A r b e i t n o t w e n d i g enden sollte. 

W e n n das A u f b r e c h e n milieumäßiger Geschlossenheit als u n u m k e h r b a r ver
standen w i r d , so bedeutet das nicht , alle Prob leme u n d Fo lgen moderner G e s e l l 
schaft u n d ihrer Dif ferenzierungsprozesse z u ignorieren. Ihnen kann nur nicht 
mehr in der Restaurat ion alter F o r m e n begegnet werden . D e r D o m i n a n z einer 
technisch-instrumentel len Rationalität in den Systemen zweckrat ionalen H a n 
delns, den Individual is ierungsprozessen u n d den M u s t e r n individuel ler D u r c h 
setzung gilt es F o r m e n v o n Sozialität u n d Solidarität entgegenzusetzen. D e n 
fe indl ichen Brüdern (oder Schwestern) K i r c h e und Arbeiterschaft als Vertretern 
eines sol idarischen Ethos fällt dabei eine wicht ige R o l l e z u . So sagt Johannes 
P a u l II. in seiner E n z y k l i k a „Centesimus annus" z u m Verhältnis v o n K i r c h e u n d 
Arbe i te rbewegung unmißverständlich: „Allen denen, die heute auf der Suche 
nach einer neuen u n d authentischen Theor ie u n d Praxis der Befre iung s ind , bie
tet die K i r c h e nicht nur ihre Sozial lehre u n d überhaupt ihre Botschaft über den 
in C h r i s t u s erlösten M e n s c h e n , sondern auch ihren konkre ten Einsatz u n d ihre 
H i l f e für den K a m p f gegen die A u s g r e n z u n g u n d das L e i d e n a n " ( C A 26). 

2. Kirche und Arbeiterexistenz 
K i r c h e und Arbei terschaft k o m m e n zunächst e inmal ganz unmitte lbar da in 

K o n t a k t , w o A r b e i t e r K i r c h e n m i t g l i e d e r s ind . (Für die Gegenwart gilt dabei , daß 



die K i r c h e die A r b e i t e r nicht mehr ver loren hat als andere gesellschaftliche 
G r u p p e n auch.) D i e Frage, wofür christ l icher G l a u b e angesichts v o n A r b e i t e r l e 
ben steht u n d was Arbei terexis tenz u n d Arbe i te rhande ln angesichts christ l ichen 
Glaubens bedeuten, ist elementar gestellt, sofern christ l icher G l a u b e u n d alltägli
che Lebenspraxis miteinander z u tun haben. Wir tschaf t k o m m t i n die K i r c h e , 
w e i l C h r i s t e n i n der Wirtschaf t handeln u n d behandelt w e r d e n , sofern diese E r 
fahrungen als glaubensrelevant erachtet werden u n d in der G e m e i n d e einen O r t 
des Austauschs u n d der R e f l e x i o n f inden . 

D i e Er fahrungen der alltäglichen B e r u f s w i r k l i c h k e i t auszutauschen, sie unter 
dem Z u s p r u c h u n d A n s p r u c h des Evangel iums z u reflektieren, eine veränderte 
u n d verändernde Praxis z u entwicke ln , dafür müssen O r t e i m R a h m e n der G e 
meinde bereit sein. Diese K o m m u n i k a t i o n muß aber intern - z u anderen F u n k 
t ionen (z. B . L i turgie ) u n d G r u p p e n der G e m e i n d e - wie extern offen sein. Es 
gilt alle verfügbare K o m p e t e n z i n der Frage der Neugesta l tung der Praxis z u ge
w i n n e n . Gewerkschaf ten werden bei der tastenden Suche nach Wegen einer er
neuerten Praxis wicht ige Partner sein, angesichts ihrer geschichtlichen E r f a h 
rung , ihrer wirtschaft l ichen K o m p e t e n z u n d ihres gesellschaftlichen G e w i c h t s . 
Bereits die Frage nach den gesellschaftlichen K o n s e q u e n z e n christ l ichen G l a u 
bens i m Bereich der A r b e i t kann christ l iche G e m e i n d e nicht autark bewältigen; 
erst recht ist für die gesellschaftliche u n d poli t ische U m s e t z u n g Zusammenarbei t 
mi t G r u p p e n n o t w e n d i g , die konvergierende O p t i o n e n vertreten. 

3. Gerechtigkeit als Konvergenzpunkt von christlichem Glauben und Arbei
terbewegung 

Programmatisch k o m m e n katholische K i r c h e u n d A r b e i t e r dort zusammen, 
w o es u m Gerecht igkei t i n der Wirtschaf t u n d u m die angemessene Bete i l igung 
der A r b e i t e r geht. D i e P o s i t i o n k i rch l i cher Sozialverkündigung, insbesondere in 
den neueren S o z i a l e n z y k l i k e n oder i m Synodenbeschluß „Kirche u n d A r b e i t e r 
schaft", ist e indeutig. Sie hat wiederhol t u n d unmißverständlich deut l ich ge
macht, daß auch die Situation in den entwickel ten Industriegesellschaften des 
Westens dem christ l ichen B i l d menschlicher A r b e i t u n d dem A n s p r u c h der G e 
rechtigkeit nicht genügt. Seit 100 Jahren fordert christ l iche S o z i a l d o k t r i n M a ß 
nahmen z u einer gerechten Vermögens- u n d E i n k o m m e n s v e r t e i l u n g . In „Labo-
rem exercens" macht Johannes P a u l II. die Bedeutung menschlicher A r b e i t u n d 
ihren V o r r a n g v o r d e m K a p i t a l deut l i ch . D i e Würde der Person u n d die Le i s tung 
der A r b e i t verlangt, daß die O r d n u n g der Wirtschaf t so beschaffen ist, daß „jeder 
aufgrund der eigenen A r b e i t den vo l len A n s p r u c h hat, sich zugle ich als M i t e i 
gentümer der großen Werkstätte z u betrachten, i n der er gemeinsam m i t allen 
anderen arbeitet" ( L E 14). 

D a b e i geht es u m mehr als das bloße Gefühl des M i t e i g e n t u m s ; es gehört eine 
Realitätsbasis d a z u : G e w i n n b e t e i l i g u n g , Mitarbe i terakt ien , genossenschaftliche 
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Organisa t ions formen, gleichrangige M i t b e s t i m m u n g s ind Möglichkeiten einer 
w i r k l i c h e n „Sozialisierung" - nicht i m S inn einer Verstaat l ichung - , i n der die 
untrennbare V e r b i n d u n g v o n A r b e i t u n d K a p i t a l i m Prozeß der P r o d u k t i o n u n d 
Wertschöpfung auch i n den Organisa t ions formen der Wir tschaf t insgesamt u n d 
in den einzelnen Produktionsstätten z u m A u s d r u c k k o m m t (vgl . L E 14). 

Diese entschiedene P o s i t i o n zugunsten der berechtigten Forderungen der A r 
beiter auf der höchsten Ebene kathol ischer S o z i a l d o k t r i n verliert allerdings auf 
der Ebene der B u n d e s r e p u b l i k Deutsch land an Glaubwürdigkeit d u r c h die enge 
B i n d u n g der K i r c h e an Parteien, deren Wir t schaf t spol i t ik i m wesentl ichen nicht 
am F a k t o r A r b e i t orientiert ist. Ebenso erweckt die universitäre Sozial lehre i n 
ihrer mehrhei t l ichen A u s r i c h t u n g den A n s c h e i n , Arbei terorganisat ionen u n d 
Gewerkschaf ten relativ fernzustehen. Diese G r u n d a u s r i c h t u n g ist weder theolo
gisch noch sozialethisch, n o c h v o n der k i r c h l i c h e n Sozialverkündigung her z u le
g i t imieren; sie läßt sich allenfalls milieumäßig verstehen. 

Während es also auf der Ebene k i rch l i cher Sozialverkündigung k a u m grundle
gende D i f f e r e n z e n z u r Arbei terschaft gibt, besteht auf der prakt ischen H a n d 
lungsebene w e i t h i n noch große D i s t a n z , die als D e f i z i t aus milieumäßiger Befan
genheit z u verstehen ist. Es gibt sie auf beiden Seiten. 

Diese D i s t a n z ist v o n Übe l . Für eine Veränderung der Gesellschaft h i n z u 
mehr Gerecht igkei t ist eine Zusammenarbei t v o n C h r i s t e n mit A r b e i t e r n , der 
K i r c h e n mit den Gewerkschaf ten n o t w e n d i g . „Für die Z u k u n f t müßte sich also 
z w i s c h e n K i r c h e u n d rechtsstaatlich orientierten Gewerkschaf ten leicht nicht nur 
ein gutes Verhältnis, sondern ein arbeitstei l iges ' Zusammenspie l herstellen lassen 
in der Weise , daß die K i r c h e d u r c h ihren moral ischen Beschuß die Stellungen 
sturmreif schießt u n d die Gewerkschaf ten sie dann stürmen. D a m i t wäre auch 
die Frage, was K i r c h e u n d Gewerkschaf ten miteinander z u tun haben, auf o p t i 
male Weise b e a n t w o r t e t . " 2 4 

Sozialethische R e f l e x i o n auf der Basis des Evangel iums führt z u K r i t i k an ge
genwärtigen Strukturen der Wir tschaf t u n d z u H i n w e i s e n auf bessere Rege lun
gen. Kathol i scher Sozial lehre fehlt allerdings eine Theor ie gesellschaftlichen 
Wandels . Ebenso fehlt K a t h o l i k e n in M i t t e l e u r o p a eine T r a d i t i o n gesellschaftli
cher Veränderungspraxis. H i e r s ind Ergänzungen v o n A r b e i t e r b e w e g u n g u n d 
K i r c h e möglich u n d nötig. D i e K i r c h e kann die Pos i t ionen ihrer Sozialverkündi
gung u n d sozialethischen K r e d i t e inbringen. D i e A r b e i t e r b e w e g u n g kann auf 
eine lange T r a d i t i o n des Kampfes zurückblicken. Ihr H a n d e l n sieht sich aller
dings häufig d e m Verdacht ausgesetzt, bloße Interessenvertretung - z u Lasten 
des G e m e i n w o h l s - z u sein. W o allerdings K i r c h e mit ihrem sozialethischen 
K r e d i t deut l ich machen k a n n , daß es sich nicht u m Interessendurchsetzung einer 
G r u p p e gegen andere handelt, sondern u m das Z i e l einer gerechten Bete i l igung 
u n d damit u m G e m e i n w o h l geht, dann erhöht diese K o a l i t i o n die Durchschlags 
kraft . Schließlich w i r d aber auch die K i r c h e i n ihrer Pos i t ionsbes t immung i n F r a -
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gen der Wirtschaftsethik auf die theoretischen u n d praktischen Er fahrungen der 
Gewerkschaf ten - wie auch der Unternehmerverbände - nicht verzichten kön
nen. 

4. Diakonisches Handeln zugunsten der Ausgegrenzten 
Schließlich bedarf die Si tuat ion der an den R a n d unseres Wirtschaftssystems 

Gedrängten des diakonischen H a n d e l n s . Z w a r ist in unserer Gesellschaft das m a 
terielle E x i s t e n z m i n i m u m garantiert. Arbei ts los igkei t ist aber t r o t z d e m noch ein 
einschneidendes materielles P r o b l e m u n d mit Einschränkungen, sozia lem A b 
stieg u n d häufig mit f inanzie l lem R u i n (Verschuldung) verbunden. In der i n d i v i 
dualisierten Gesellschaft ist sie auch ein enormes psychisches P r o b l e m , w e i l sie 
nicht eingebettet ist i n die Lebenswelt eines Arbe i te rmi l i eus , das diese E r f a h r u n g 
als gesellschaftliches Phänomen mit k o l l e k t i v e m Charakter verstehbar macht, das 
Deutungsmöglichkeiten gibt, die nicht die Persönlichkeit der Betroffenen i n F r a 
ge stellen u n d Solidarität erfahren lassen. D e r kol lekt ive Charakter der A r b e i t s 
losigkeit w i r d heute nur noch in der Statistik w a h r g e n o m m e n ; erlebt w i r d sie in 
der V e r e i n z e l u n g der eigenen W o h n u n g u n d angesichts der Leistungsideologie 
als Versagen gedeutet. D e r Ver lus t der A r b e i t ist verbunden mi t dem Ver lus t des 
Selbstwerts u n d des Lebenssinns. W e i t e r h i n geht in der individual is ier ten G e s e l l 
schaft mi t d e m Ver lus t der A r b e i t die gesellschaftliche E i n b i n d u n g ver loren. 

Das diakonische H a n d e l n der K i r c h e w i r d - über wei terhin wicht ige materielle 
H i l f e u n d individuel le Beratung hinaus - seinen Schwerpunkt i n der Ini t i ierung 
u n d Unterstützung v o n G r u p p e n u n d N e t z e n haben müssen, die der V e r e i n z e 
lung gerade der am R a n d des Arbe i t smarkts Stehenden entgegenwirken. Sie kön
nen einzelne Leis tungen der einstigen M i l i e u s erbringen - ohne umfassende L e 
benswelten sein z u können. In Selbsthil fegruppen, Arbei ts losenini t ia t iven etc. 
k a n n sichtbar w e r d e n , daß andere in ähnlicher Si tuat ion s ind , daß die i n d i v i d u e l 
len N o t s i t u a t i o n e n gesellschaftliche U r s a c h e n haben u n d nicht einfach persönli
chem Versagen zugeschrieben werden können. Sie können so z u r Stabil is ierung 
des Selbstwertgefühls beitragen, Isol ierung überwinden, soziale N e t z e schaffen 
u n d z u gegenseitiger Solidarität führen. A n der Frage nach den gesellschaftlichen 
Zusammenhängen setzen Bi ldungsprozesse an, die gesellschaftlich-politisches 
H a n d e l n fördern, aber auch z u reflektierten Strategien der Verbesserung der e i 
genen Wet tbewerbspos i t ion auf dem A r b e i t s m a r k t beitragen können. 

I m Einsatz für die Würde des M e n s c h e n u n d seiner Rechte i m Bereich der A r 
beit ergänzen sich - wie bereits deut l ich w u r d e - das sozialethische G e w i c h t der 
K i r c h e , der k a u m die V e r f o l g u n g v o n Eigeninteressen vorgeworfen werden 
k a n n , einerseits u n d die praktische E r f a h r u n g i n der D u r c h s e t z u n g v o n A r b e i t e r 
rechten sowie die starke Stel lung i m ko l l ek t iven Arbeitsvertragsrecht der G e 
werkschaften andererseits. Z u g l e i c h können sich beide z u ihren jeweils besseren 
Möglichkeiten br ingen : Gewerkschaf ten werden darauf dr ingen, daß die w o h l -
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kl ingenden P r i n z i p i e n kathol ischer Sozial lehre nicht vergrabene Schätze bleiben, 
sondern i n die kleine Münze alltäglichen H a n d e l n s u n d pol i t ischer Ause inander 
setzung umgeprägt werden . Gewerkschaf t fordert die K i r c h e z u r „Handgreif
l i c h k e i t " ihrer P o s i t i o n heraus. 

W e n n sie selbst die O p t i o n für die A r m e n ernst n i m m t , kann andererseits die 
K i r c h e die Gewerkschaf t herausfordern aus den Versuchungen wirtschaft l icher 
u n d pol i t ischer Systemlogik . N i c h t der puren D u r c h s e t z u n g der eigenen Interes
sen, sondern dem Z i e l einer sol idarischen Gesellschaft , i n der alle gesellschaftli
chen G r u p p e n z u ihrem Recht k o m m e n , sol l gewerkschaftliches H a n d e l n u n d 
M a c h t p o t e n t i a l verpfl ichtet sein. 
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