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Konrad Hilpert 

Das soziale Engagement W. E . v. Kettelers 
und der Normalkatholizismus des 
19. Jahrhunderts 

I . Zur Problemstellung: Das Handeln einzelner Katholiken und die Praxis der Kirche 

D e r Mensch ist zwar i n se inem H a n d e l n i m m e r von dem ins t i tu t ione l l en K o n t e x t , 

d e m er z u g e h ö r t , m i t b e s t i m m t , aber genausowenig wie sein H a n d e l n g ä n z l i c h v o n den 

i n d i v i d u e l l e n Gegebenhe i ten seiner b io log ischen V e r f a ß t h e i t de t e rmin i e r t ist, resul t ier t 

es auch nicht einfach aus den ü b e r i n d i v i d u e l l e n S t ruk tu ren pol i t i scher oder ö k o n o m i 

scher Her rschaf t ; v i e l m e h r ze ichnen R e f l e x i o n , P l a n m ä ß i g k e i t u n d Z i e l o r i e n t i e r t h e i t 

sein H a n d e l n aus. 1 E ine D i f f e r e n z der genannten A r t kann nicht nur zwischen in s t i t u 

t ione l l e r E r w a r t u n g u n d deren p e r s ö n l i c h e r Real i s ie rung bestehen, sondern auch umge

kehr t k ö n n e n i nd iv idue l l e r A n s p r u c h u n d Engagement das S e l b s t v e r s t ä n d n i s u n d die 

Verha l t ensanfo rde rung der I n s t i t u t i o n we i t ü b e r t r e f f e n . V o n g r o ß e m prakt ischen Stel

l enwer t ist d ie genannte Spannung v o r a l l em do r t , w o es u m die Rech t f e r t i gung n o r m a 

t iver A n f o r d e r u n g e n ode r auch u m d ie gesellschaftliche G l a u b w ü r d i g k e i t der anfor

de rnden I n s t i t u t i o n geht . D a n n n ä m l i c h stellt sich die Frage nach der Z u r e c h n u n g 

anerkann te r Gestal ten u n d A k t i v i t ä t e n , aber auch als die jenige nach Versagen und 

Schuld . 

D i e E n t f r e m d u n g zwischen A r b e i t e r s c h a f t u n d K i r c h e i m 19. Jh. b ie te t h i e r f ü r ein 

deut l iches Be isp ie l . D a ß der K a t h o l i k Franz Baader bereits 1835 von der E n t w ü r d i g u n g 

der A r b e i t du rch die Masch ine , v o n der „ d e s t r u k t i v e n E x p r o p r i a t i o n des Pro le ta r ia t s" 

u n d v o n der A u f t e i l u n g der Gesel lschaft i n Klassen gesprochen sowie eine Ä n d e r u n g 

nur d u r c h eine Soz ia l re form e r re i chba r angesehen hat ; d a ß elf Jahre vor d e m „ K o m m u 

nist ischen Man i f e s t " e in K a t h o l i k , Franz Joseph Büß, die erste sozialpoli t ische Rede in 

e inem deutschen Par lament geha l ten hat, in der er analytisch exakt und m i t e rs taunl i 

cher W e i t s i c h t auf die G e f a h r e n der rasch einsetzenden Indus t r i a l i s i e rung h inwies u n d 

eine umfangre iche Sozialgesetzgebung forder te - das und vieles andere m e h r 2 e r fü l l t 

heut ige K a t h o l i k e n m i t G e n u g t u u n g u n d Stolz. Z u Recht . Es handel t sich u m Gestal ten 

und P r o g r a m m e , die sich vorze igen lassen. Sicher l ich w o l l t e n die Bet re f fenden sogar als 

Chr i s t en u n d als K a t h o l i k e n hande ln . D e n n o c h m u ß auch gefragt werden , ob diese K a 

t h o l i k e n damals im N a m e n der K i r c h e sprachen; ob sie auch nur A n r e g u n g e n von der 

K i r c h e oder der damal igen T h e o l o g i e e rh i e l t en ; ob ihre e indr ing l i chen A p p e l l e an die 

k i r ch l i chen A m t s t r ä g e r , ih re sozialen Ve rp f l i ch tungen zu e rkennen , f ruchte ten ; ob ih r 

A n l i e g e n wenigstens dann , nachdem es vorgetragen war, anerkannt , in i rgendeiner 

F o r m u n t e r s t ü t z t oder sogar z u m eigenen gemacht w o r d e n ist. D e n n selbst wenn sie in 

ihrer p e r s ö n l i c h e n E ins i ch t wesen t l i ch d u r c h r e l i g i ö s e M o t i v e angeregt und herausgefor-

1 Vgl . dazu H. Oberhem, A r t . Handeln, in: B. Stoeckle (Hrsg.), Wör te rbuch Christlicher Ethik, Freiburg 1975, 
131-134. 

2 S. ζ. Β . P. Jostock, Der Deutsche Katholizismus und die Überwindung des Kapitalismus, Regensburg o. J.; E. 
Ritter, Die katholische Sozialbewegung Deutschlands im 19. Jh. und der Volksverein, Köln 1954; F. Prinz, 
Kirche und Arbeiterschaft. Gestern-heute-morgen, M ü n c h e n / W i e n 2 1974; O. v. Nell-Breuning, Sozialer und 
politischer Katholizismus. Eine Sicht deutscher Kirchen- und Sozialgeschichte, in: StZ 193 (1975), 147-161. 
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dert waren , w ä r e die pauschale Gu t sch re ibung ihrer Le i s tung auf das K o n t o der K i r c h e 

f r a g w ü r d i g , wenn es sich bei ihnen nur u m einzelne gehandel t haben sol l te . 

D i e beiden entscheidenden Ges ichtspunkte für die Z u r e c h n u n g werden daher die 

sein: erstens, ob die Ana lysen , Postulate und A k t i v i t ä t e n von M ä n n e r n wie Baader , 

B ü ß , A . M ü l l e r , A . und P. F. Reichensperger , P i lg ram, K o l p i n g , K e t t e i e r u . a. damals 

offizielle kirchliche Anerkennung fanden, u n d zweitens, ob sie repräsentativ s ind für die 

„ A k t i v i t ä t e n [. . . ] , m i t denen die K i r c h e auf die soziale Frage reagiert h a t " . 3 

I L Lehre und Aktivitäten Kettelers 

Die Wahrnehmung der Sozialen Frage 

S e n s i b i l i t ä t für A r m u t u n d t a t k r ä f t i g e s B e m ü h e n , sie zu besei t igen, kennzeichnen 

Ket te le r s W i r k e n bereits seit seiner Kaplansze i t . V o n 1848 an, j e n e m Jahr also, in d e m 

er als A b g e o r d n e t e r ins F rank fu r t e r Par lament einzieht und du rch seine Grab rede für 

die Opfe r des Aufs tands und die Rede vo r der ersten V e r s a m m l u n g des „ K a t h o l i s c h e n 

Vere ins Deutschlands 1 4 in M a i n z schlagart ig bekannt w i r d , r ichtet sich dieses Engage

ment v o r z ü g l i c h auf die sogenannte Soziale Frage. D a m i t ist die spezifische N o t s i t u a t i o n 

des neuentstandenen Massenproletar ia ts der besitzlosen und a b h ä n g i g e n L o h n a r b e i t e r 

gemeint , das den al ten Mi t t e l s t and a b l ö s t . 4 Das E l end , von dem K e t t e i e r i m m e r wieder 

ein ungeschminktes B i l d zeichnet, besteht für i hn z u n ä c h s t da r in , d a ß sich der A r b e i t s 

lohn am ä u ß e r s t e n M i n i m u m des Lebensunterhal tes b e m i ß t , so d a ß berei ts die e l emen

tarsten L e b e n s b e d ü r f n i s s e wie W o h n u n g , K l e i d u n g u n d E r n ä h r u n g n icht zu i h r e m 

Recht k o m m e n k ö n n e n . Ü b e r l a n g e Arbe i t sze i t , die vol le E inbez iehung der schulpf l ich

t igen K i n d e r in den A r b e i t s p r o z e ß sowie fehlende Garan t i en des E x i s t e n z m i n i m u m s für 

den Fa l l von A l t e r , K r a n k h e i t oder ö k o n o m i s c h e n Kr i sen v e r g r ö ß e r n die N o t noch . 

U n t e r g r a b u n g der Gesundhei t , eine i m Verg l e i ch zur oberen Klasse wesent l ich ge r in 

gere Lebense rwar tung 5 , A n f ä l l i g k e i t für A l k o h o l i s m u s , si t t l iche V e r w a h r l o s u n g vor 

a l lem der Frauen , V e r n a c h l ä s s i g u n g von Haus und K i n d e r e r z i e h u n g stellen sich als 

unvermeid l iche Fo lgen e in . Sozial des in tegr ierend w i r k t diese N o t auch insofern , als sie 

j eden A r b e i t e r zum K o n k u r r e n t e n oder wenigstens K o n t r o l l e u r seinesgleichen macht , 

ganz zu schweigen v o n der V e r b i t t e r u n g und d e m H a ß g e g e n ü b e r den Re ichen , die die 

F r ü c h t e der A r b e i t i m Ü b e r f l u ß g e n i e ß e n u n d so die ö k o n o m i s c h e Po la r i s ie rung der 

Bevölkerung zu einer icvoluiioMsbcfeiien Gespalfenhei t ver t iefen. D a z u k o m m t , d a ß 

der einzelne durch „ d i e lange Arbe i t sze i t , die H ä r t e und die g e i s t t ö t e n d e E i n f ö r m i g k e i t 

der B e s c h ä f t i g u n g " 6 ohneh in s tumpfs innig gemacht w i r d . D a ß bei a l l edem der A r b e i 

tende ke in V e r h ä l t n i s zu seiner A r b e i t gewinnen kann , das ü b e r d ie b l o ß e Daseinsf r i -

stung hinausginge, ist e in Ergebnis dieser b e d r ü c k e n d e n E r f ah rungen ; eben ein solches 

Λ W. Brandmüller, Kirche und Arbeiterschaft im 19. Jh. Fragen und Tatsachen, in: StZ 193 (1975), 228-236, 
hier 231. 
4 Vg l . Wilhelm Emmanuel von Kettelers Schriften, hrsg. von J. Mumbauer, 3 Bde., K e m p t e n / M ü n c h e n 1 9 1 1 -
(im folgenden nur zitiert durch Angabe des Bandes in römischen Ziffern und der Seitenzahl in arabischen 
Ziffern), hier I I I , 146. 
5 Vgl . I I I , 87-90. 

• 6 I I I , 147. 
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ist auch das Feh len jedes S e l b s t w e r t g e f ü h l s und „ d i e Hoffnungs los igke i t , seine Lage [ je] 

zu bessern" . 7 

D i e geschilderte mate r i e l l e , physische, seelische, gesellschaftliche und moral ische 

D i m e n s i o n der A r b e i t e r f r a g e hat eine gemeinsame W u r z e l : den Warencharak te r der 

A r b e i t . U n t e r A n w e n d u n g des „ e h e r n e n Lohngesetzes" von F. Lassalle, nach dem sich 

der L o h n der A r b e i t a u s s c h l i e ß l i c h nach d e m bes t immt , „ w a s der Mensch [. . . ] u n u m 

g ä n g l i c h n o t w e n d i g bedarf , wenn nicht seine physische Exis tenz vernichte t we rden 

s o l l " 8 , bedeute t das: 

„Wie der Preis der Ware sich bestimmt nach den Produktionskosten derselben, so bestimmt sich 
der Preis der Arbeit nach den allernotwendigsten Lebensbedürfnissen des Menschen an Nahrung, 
Kleidung und Wohnung. Wie ferner der Produzent der Ware darauf ausgeht, die Produktions
kosten herabzudrücken, um die Konkurrenz siegreich bestehen zu können, so entsteht notwendig, 
bei einem gewissen Überfluß an Arbeitskräften, unter den Arbeitern, um nur das Leben zu er
halten, die Neigung, das an sich Notwendige durch einen noch niedrigeren Grad des Notwendigen 
zu überbieten. Die Arbeitgeber stehen auf dem Weltmarkte und fragen: Wer will die Arbeit tun 
für den geringsten Lohn? und die Arbeiter überbieten sich als Mindestfordernde nach dem Maße 
ihrer Not. Daher kommt es denn, daß endlich, wie bei der Ware, ab und zu auch jener schreckliche 
Zustand eintritt, wo diese Menschenware unter ihrem Produktionspreis ausgeboten wird, d. h. aber 
für Menschen und in menschliche Sprache übersetzt, wo der arme Arbeiter aus Not im Angebote 
des Lohnes unter das Maß der alleräußersten Lebensbedürfnisse für sich und seine Familie herab
gehen muß." 9 

N o c h sch l immer w i r d diese Sachlage Ke t t e i e r zufolge dadurch , d a ß es sich keineswegs 

um e inen G le i chgewich t s -Zus t and handel t , sondern u m eine sich beschleunigende 

E n t w i c k l u n g . 1 0 D iese r progressive Impu l s r ü h r t zum einen von der unanfechtbaren 

Ü b e r m a c h t des K a p i t a l s , z u m anderen daher, d a ß der A r b e i t e r n icht b l o ß m i t anderen 

A r b e i t e r n , sondern auch m i t der Maschine , „ d i e ohne Hunger und Schlaf, rastlos, n icht 

m i t b l o ß e r Menschenkra f t , sondern m i t vieler Pferdekraft T a g und Nach t f o r t a r b e i 

t e t " 1 1 , k o n k u r r i e r e n m u ß . 

Die Analyse der Sozialen Frage 

G l e i c h w e i t en t fe rn t v o n vorbehal t loser For t schr i t t seuphor ie wie v o n jeder D e u t u n g 

der Indus t r i a l i s i e rung als u n a b ä n d e r l i c h e m N a t u r p r o z e ß analysiert K e t t e i e r die E lends-

s i tua t ion als e in K o n g l o m e r a t von durch Menschen verursachten M i ß s t ä n d e n . E r z ö g e r t 

deshalb n icht , ü b e r ihre Beschre ibung und den A u s d r u c k des bedauernden M i t g e f ü h l s 

hinauszugehen u n d sie m i t so k r ä f t i g e n A u s d r ü c k e n wie „ S k l a v e r e i " 1 2 , „ S k l a v e n 

m a r k t " n , „ M e n s c h e n w a r e " 1 4 als e m p ö r e n d e s Unrech t unzupningern. 

W o h e r r ü h r t dieses Unrech t ? F ü r Ke t t e i e r duldet es ü b e r h a u p t ke inen Z w e i f e l , d a ß 

„ d i e Lage des Arbe i t e r s t andes [. . . ] ein notwendiges Ergebnis al ler i r r igen r e l i g i ö s e n , 

po l i t i schen und wi r t scha f t l i chen G r u n d s ä t z e , die der ant ichr is t l iche Libera l i smus ü b e r a l l 

7 Ebd. 
« I I I , 14 f. 
y I I I , 15 f. 

Vgl . z . B . 111,26. 
1 1 111,25. 
1 2 111,89.92. 131 f. u. ö. 
1 3 I I I , 17. 
1 4 I I I , 16. 
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verbre i te t , auf dem Gebie te des Volks lebens i s t " . 1 5 D a m i t mein t Ke t t e i e r v o r n e h m l i c h 

die unbedingte Handels - und Gewerbef re ihe i t als O r d n u n g s p r i n z i p der gesamten 

V o l k s w i r t s c h a f t . 1 6 Sie w i r k t ve rde rb l i ch vor a l lem deshalb, w e i l sie weder s i t t l iche 

Gesetze noch die t rad ier te Gesel lschaftsordnung als ü b e r g e o r d n e t anerkennt , sondern 

das V e r h ä l t n i s zwischen A r b e i t e r n u n d Kap i t a lgebe rn „ l e d i g l i c h nach den Gesetzen 

k a u f m ä n n i s c h e r Be rechnung bes t immt [. . . ] , u m bei der P r o d u k t i o n die g r ö ß t m ö g l i c h e 

V e r m i n d e r u n g der Hers te l lungskos ten zu e r z i e l e n " . 1 7 D e r A r b e i t e r k o m m t n u r m e h r 

„ a l s Ware , als lebendige Maschine in B e r e c h n u n g " 1 8 ; w e i l d ie A u s s c h l i e ß l i c h k e i t des 

ö k o n o m i s c h e n K r i t e r i u m s das K o n k u r r i e r e n zum G r u n d m o d u s des Exist ierens macht , 

w i r d er obendre in in die gesellschaftliche I so la t ion g e d r ä n g t . 1 9 

Eine völ l ig zureichende E r k l ä r u n g für die desolate Lage der Arbe i t e r schaf t g laubt 

Ke t t e i e r m i t d e m Gesagten al lerdings noch nicht gegeben zu h a b e n . 2 0 D e n „ w e s e n t l i 

chen u n d tiefsten G r u n d " der sozialen Not lage sieht er v i e lmehr „ i n dem A b f a l l v o m 

Geiste des Chr i s ten tums , der i n den letzten Jahrhunder ten s tat tgefunden h a t " . 2 1 D a 

durch l ieferte sich die Menschhe i t ih re r eigenen S ü n d h a f t i g k e i t u n d j e n e m t r ü g e r i s c h e n 

O p t i m i s m u s aus, der me in t , das Z i e l des Daseins k ö n n e der einzelne aus eigener K r a f t 

e r re ichen. D i e sozial re levanten Folgen s ind: fehlendes V e r s t ä n d n i s d a f ü r , d a ß die 

Gesellschaft e inen lebendigen Organismus b i l d e t 2 2 ; W e g f a l l des w i r k k r ä f t i g s t e n Gegen 

gewichts gegen Egoismus u n d L e i d e n s c h a f t e n 2 3 ; Arbe i t sscheu , d ie dem g ö t t l i c h e n 

We l t au f t r ag z u w i d e r l ä u f t , gepaart m i t G e n u ß s u c h t , die durch U n t e r d r ü c k u n g und 

A b w ä l z u n g der Arbei t s las t auf d ie anderen auf ihre Kos t en zu k o m m e n s u c h t 2 4 ; d ie 

Auffassung des Eigentumsrechtes als absolutes V e r f ü g u n g s r e c h t ; d ie E r h e b u n g des 

G e n i e ß e n s der W e l t z u m einzigen Lebenszie l , zu dessen E r r e i c h u n g m a n sich deshalb 

auch jedes M i t t e l s bedienen d a r f . 2 5 

Ein alternatives Verständnis von Gesellschaft und Staat 

D e n an den sozialen M i ß s t ä n d e n für schuldig befundenen l iberal is t ischen P r inz ip i en 

stell t Ke t t e i e r eine andere Auffassung von Gesellschaft entgegen. A u f einen Nenner 

gebracht l äß t sie sich als streng t h e o n o m charakter is ieren. Das zeigt sich z u n ä c h s t 

daran , d a ß al len faktischen Ins t i t u t i onen der Gesellschaft, insbesondere dem Staat, 

staatl icher G e w a l t , Gesetzen und E i g e n t u m jeder Abso lu the i t sanspruch bes t r i t ten w i r d . 

Das soll n icht h e i ß e n , d a ß sie als b l o ß e K o n v e n t i o n e n oder gar als w i l l k ü r l i c h e K o n -

s t rukte hingestel l t w ü r d e n , e twa m i t der Fo lgerung , d a ß das V e r h a l t e n ihnen g e g e n ü b e r 

1 5 I I I , 5. Vgl . I I , 234. 237. 252 f. 
,(> Vgl . bes. I I I , 18-20. 
1 7 I I I , 146. 
1 8 111,147. 

Vgl . I I I , 187 f. 
2 0 Das wird schon daran sichtbar, d a ß die ökonomischen und politischen Ursachen erst seit „Die Arbeiterfrage 
und das Christentum" so explizit genannt werden. Bis dahin dominiert eine sehr direkt religiöse Sicht des 
Problems, der die sozialen Z u s t ä n d e als unmittelbare Wirkung einer inneren Gesinnung gelten. 
2 1 I I I , 93; vgl. I I , 237. 
2 2 111,93. 
2 3 Ebd. 
2 4 1,203 f. 
2 5 111,232. 
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moral i sch neu t r a l w ä r e ; i m Gegen te i l , Ke t t e i e r rechtfer t igt sie a u s d r ü c k l i c h na tur recht 

l i ch . N u r sind sie eben auch w i e d e r u m nicht Selbstzweck, sondern besitzen als g e s c h ö p f 

liche R e a l i t ä t e n eine D i e n s t f u n k t i o n und ein transzendentes Z i e l , w o m i t sie freier 

menschlicher Ges t a l t ung ü b e r s t e l l t s ind, die jedoch moral i sch ve ran twor te t werden 

m u ß . 

A l s e in w e i t e r e r hervors techender G r u n d z u g von Ket te le rs t h e o n o m e m Gese l l 

s c h a f t s v e r s t ä n d n i s ist d ie gemeinschaft l iche Veran lagung der Gesel lschaftsmitgl ieder zu 

nennen. D e r n a t ü r l i c h e Z u s t a n d des Menschen ist die V e r b u n d e n h e i t mi t anderen 

Menschen , n ich t das F ü r s i c h s e i n des I n d i v i d u u m s oder gar der K a m p f jedes gegen 

j eden . Das Pol i t i sche ist für Ke t t e i e r z u v ö r d e r s t eine anthropologische Ka tegor i e und 

hat z u n ä c h s t n ichts m i t Zweckassoz ia t ion u n d p a r t i k u l ä r e r In teressenver t re tung zu t u n . 

„ D e r Mensch ist so sehr seiner N a t u r nach sozial, d a ß er a l le in für sich gar n icht leben 

k a n n . " 2 6 F o l g l i c h m ü s s e n alle „ V e r b i n d u n g e n , welche erstrebt werden , [. . . ] naturwüch

sig s e i n " 2 7 ; das g i l t s o w o h l h ins ich t l ich der In s t i t u t i onen , i n denen sich der Mensch 

berei ts vo r f i nde t ( a l l en voran die F a m i l i e ) , w i e auch jener , in die die M i t g l i e d e r du rch 

freie W a h l e i n t r e t e n . 

D i e wicht igs te B e d i n g u n g d a f ü r , d a ß auf der Basis der sozialen Naturanlage des M e n 

schen gesellige Bez iehungen der Menschen untere inander gel ingen - und dies ist das 

d r i t t e - , ist ebenfal ls e ine anthropologische Gegebenhei t , deren rechte B e t ä t i g u n g aber 

nur v o m G l a u b e n her m ö g l i c h ist: die F re ihe i t . Sie, d ie j a a l le in den Menschen aus

zeichnet , „ i s t e in A u s f l u ß seiner G o t t ä h n l i c h k e i t " 2 8 ; er n i m m t da r in te i l an der g ö t t 

l ichen F re ihe i t , aber eben n icht in der G o t t a l le in vorbeha l tenen U n b e s c h r ä n k t h e i t . 

I n der d a m i t gegebenen, niemals abstreifbaren Di f fe renz zwischen begrenztem V e r 

m ö g e n i m T u n u n d unend l i chem K ö n n e n und W o l l e n i m V o r s t e l l e n l iegt G l ü c k u n d 

U n h e i l des sozialen Lebens . D e n n kann j eder m i t seinen e i g e n t ü m l i c h e n Gaben tun u n d 

t r e iben , was er w i l l , so w i r d der Staat „ in seiner V e r b i n d u n g ause inanderger i ssen" 2 9 ; 

w i r d hingegen das B a n d , also der Staat oder die betreffende V e r e i n i g u n g z u m al le in igen 

M a ß s t a b e rhoben , so w i r d automat isch die p e r s ö n l i c h e W ü r d e seiner M i t g l i e d e r zer t re

t e n . 3 0 Beides s ind nur Spie lar ten organis ier ter Selbstsucht, die als R e v o l u t i o n bzw. als 

A b s o l u t i s m u s ih re Her rschaf t durchzusetzen ve r such t 3 1 ; i h r Wesen besteht da r in , d a ß 

sie n icht die Rech te a l ler , m i t denen sie es zu tun haben, achten. 

D a m i t ist schon e in v ie r t e r G r u n d z u g von Ket te le rs G e s e l l s c h a f t s v e r s t ä n d n i s ange

sprochen: d ie B i p o l a r i t ä t der gesellschaftlichen Ordnungs fak to ren . N i c h t L ibera l i smus , 

sondern b ü r g e r l i c h - s o z i a l e Fre ihe i t und von der Staatsgewalt garant ier te G e m e i n 

scha f t sb indung 3 2 ; n ich t Abso lu t i smus , sondern staatliche A u t o r i t ä t und freie Selbstbe

s t i m m u n g ; n icht I n d i v i d u a l i s m u s , sondern E n t w i c k l u n g der P e r s ö n l i c h k e i t der G l i e d e r 

2 6 W. E. v. Ketteier, Freiheil , Autor i t ä t und Kirche, Mainz 5 1862, 19. 
2 7 I I I , 176. 
2 8 Freiheit, Autor i t ä t und Kirche, 7. 
2 9 Freiheit, Au to r i t ä t und Kirche, 18. 
3 0 Ebd. 
Λ Ι Die entsprechenden Gesellschaftsformen sind Liberalismus und Sozialismus, wobei Ketteier zwischen beiden 
ein direktes Abkunf t sve rhä l tn i s feststellt. Vgl . I I I , 27-86. 242-261 u. a. 

Das entspricht in etwa Kettelers Vers tändnis von Gehorsam; vgl.: Freiheit, Autor i tä t und Kirche, 20. 22 
u. a. 
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und F ö r d e r u n g der Belange der Gemeinschaft . Jede V e r a b s o l u t i e r u n g jewei l s einer 

Seite, die nach Ke t t e i e r für den nicht v o m G l a u b e n E r l e u c h t e t e n oder an i h n Gebunde 

nen unve rme id l i ch ist, w i r k t sich sozial z e r s t ö r e r i s c h aus. 

E i n fünf tes M o m e n t , das Ket te le rs Sicht v o n Gesel lschaft u n d Staat d u r c h alle Per io

den seines W i r k e n s h i n d u r c h eigen ist, k ö n n t e m a n so charak te r i s ie ren , d a ß sich die 

gesellschaftliche O r d n u n g nach dem Pr inz ip der Gegense i t i gke i t organisch aufbaut. 

H i e r b e i ist „ G e g e n s e i t i g k e i t " weder i m Sinne des s t rengen „ d o u t des" noch eines 

re inen Interessenausgleichs gemeint , sondern i m Sinne eines wechselseit igen Eins te -

hens, d . h . Sorgens, aber auch Haf tens der e inzelnen M i t g l i e d e r (seien es I n d i v i d u e n 

oder F o r m a t i o n e n ) , die du rch einen Q u a s i - V e r t r a g m i t e i n a n d e r in einer Lebensgemein

schaft stehen. „ O r g a n i s c h " w i r d diese Gesellschaftsauffassung deshalb genannt, w e i l sie 

am V o r b i l d des Mi t e inande r s der verschiedenar t igen G l i e d e r i m lebendigen Organismus 

gewonnen ist und sich als Gegensatz zur k ü n s t l i c h e n , „ b l o ß mechanischen, von a u ß e n 

her die D i n g e erfassenden und e in igenden F o r m " der V e r e i n i g u n g w e i ß . 3 3 

Ohne das mi t t e l a l t e r l i che Zunf twesen u n v e r ä n d e r t w i e d e r e i n f ü h r e n u n d ohne den 

Kons t i t u t i ona l i smus verur te i l en zu w o l l e n , sieht K e t t e i e r dieses Idea l am meisten i m 

S t ä n d e s t a a t real is ier t . D i e Z ü n f t e als K o r p o r a t i o n e n des z a h l e n m ä ß i g s t ä r k s t e n A n t e i l s 

basierten eben gerade nicht auf dem der F r e m d h i l f e u n b e d ü r f t i g e n I n d i v i d u u m , sondern 

waren in h o h e m M a ß E in r i ch tungen der „ s o z i a l e n S e l b s t h i l f e " . 3 4 „ D e r Z u n f t z w a n g war 

seiner Idee nach e in Schutz für die A r b e i t e r , eine A r t V e r t r a g zwischen d e m A r b e i t e r 

stande und der ü b r i g e n Gesellschaft. Nach demselben g e w ä h r t e der Arbe i t e r s t and die 

n ö t i g e A r b e i t , die Gesellschaft aber g e w ä h r t e den A r b e i t e r n d u r c h B e s c h r ä n k u n g der 

K o n k u r r e n z einen h ö h e r e n L o h n , u m ihre Lebensexis tenz zu s ichern und sie nicht t äg l i 

chen Schwankungen auszusetzen." 3 5 

Eigentumsrecht = Verfügungsrecht? 

Inne rha lb des gesamten Gesellschafts-Gedankens ve rd i en t d ie Eigentumslehre be

sondere A u f m e r k s a m k e i t , da sie nach Ke t t e i e r e in wesent l iches F u n d a m e n t des gesell

schaftlichen Lebens zum Gegenstand hat u n d in u n m i t t e l b a r e m Z u s a m m e n h a n g mi t der 

Sozialen Frage steht. I n d i r e k t e m A n s c h l u ß an T h o m a s v o n A q u i n sucht Ke t t e i e r nach 

e inem Begr i f f von E i g e n t u m , der den u n v e r s ö h n l i c h e n Gegensatz zwischen l ibe ra l i s t i -

scher Rech t fe r t igung u n d sozialistischer Bes t re i tung zu ü b e r w i n d e n vermag, indem er in 

beiden das W a h r e anerkennt und das U n w a h r e v e r w i r f t , u n d d a m i t eine Grundlage 

bietet , aus der fe indl ichen B l o c k b i l d u n g zwischen Bes i tzenden u n d Nichtbesi tzenden 

h e r a u s z u f ü h r e n , das Anwachsen der massenhaften V e r a r m u n g zu stoppen bzw. sogar 

r ü c k g ä n g i g zu machen und dami t auch die Gefahr e iner a l lgemeinen R e v o l u t i o n zu 

b a n n e n . 3 6 

E i n volles u n d wahres Eigentumsrecht k o m m t nach dieser Auf fassung b e z ü g l i c h al ler 

D i n g e al le in u n d u n v e r ä u ß e r l i c h G o t t zu, der diese D i n g e aus d e m Nichts erschaffen 

hat. Menschl iches Eigentumsrech t kann sich daher stets b l o ß auf die Nu tzung beziehen 

·" I I I , 49; vgl. auch: Freiheit, Autor i tä t und Kirche, 66. 
3 4 111,46. 
3 5 I I I , 22. 
3 6 So die Motivation in: I I , 215. 224. 
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und ist daher auf die v o n G o t t vorgeschriebene O r d n u n g verpf l ich te t . D i e Abs i ch t 

dieser R e c h t s ü b e r t r a g u n g l iegt n ich t d a r i n , d a ß „ d e r Mensch sich als den u n b e s c h r ä n k 

ten H e r r n seines E i g e n t u m s ans ieh t" , der „ m i t den G ü t e r n der W e l t nach Be l i eben 

[. . .] schalten u n d [. . . ] w a l t e n " k a n n 3 7 , sondern „ d a ß alle Menschen aus den E r d e n g ü 

te rn ih re n o t w e n d i g e n L e i b e s b e d ü r f n i s s e e r h a l t e n " . 3 8 Bewi r t schaf tung u n d V e r w a l t u n g 

der d e m Menschen zur N u t z u n g ü b e r s t e l l t e n G ü t e r k ö n n t e n an u n d für sich auch ge

meinschaf t l ich a u s g e ü b t w e r d e n ; w e i l nach d e m S ü n d e n f a l l j edoch Fau lhe i t , W i r r w a r r 

und Strei t j ede de ra r t ige gemeinsame T ä t i g k e i t g e f ä h r d e n , dami t aber das Er re i chen 

des v o n G o t t b e s t i m m t e n Z w e c k e s u n m ö g l i c h machen w ü r d e n , m u ß e in Eigentumsrech t 

des e inzelnen a n e r k a n n t w e r d e n . I n bez i ig auf das zwei te M o m e n t am Nutzungsrecht 

j e d o c h , dem G e n u ß der aus der V e r w a l t u n g gewonnenen E r t r ä g e , ist der Mensch ver

pf l ich te t , „ d i e s e F r ü c h t e [. . . ] n iemals als sein E i g e n t u m , sondern als Geme ingu t al ler 

[zu] be t rach ten , u n d er sol l daher gerne bere i t sein, sie anderen in ih re r N o t m i t z u t e i 

l e n " . 3 9 „ D e s h a l b soll j ede r d ie F r ü c h t e seines E igen tums wieder z u m Gemeingu te 

m a c h e n . " 4 0 W i e ernst K e t t e i e r dieses „ s o l l " me in t , zeigt sich an einer anderen Stelle, 

w o er die a u s s c h l i e ß l i c h e V e r w e n d u n g des Er t rags zur Bef r ied igung eigener Habsucht 

u n d Sinnenlust „ f o r t g e s e t z t e n D i e b s t a h l " 4 1 nennt . 

E i g e n t u m ist für K e t t e i e r also wede r etwas Sakrosanktes noch e in Ve rb rechen . E n t 

scheidend ist fü r i h n , d a ß seine B e n u t z u n g nicht eine b l o ß ins t rumente i l e Frage, son

dern von v o r n h e r e i n e iner sozialen B e s t i m m u n g un te rwor fen ist, die das W i e der B e 

nu tzung mora l i s ch qua l i f i z i e r t . 

Arbeit - Produktionsfaktor oder Sinngestalt? 

„ J e d e A r b e i t ist e twas Schweres, M ü h s a m e s u n d steht dem unmi t t e lba r en G e n ü s s e 

des Lebens durchaus e n t g e g e n " 4 2 ; E r h o l u n g u n d G e n u ß b le iben die seltene A u s 

n a h m e . 4 3 Dieser Er fahrungssa tz t r i f f t nach Ke t t e i e r für alle A r t e n von A r b e i t zu , die 

von der ü b e r w i e g e n d e n Z a h l der Gesel lschaf tsmitgl ieder a u s g e ü b t we rden und d ie das 

ö k o n o m i s c h e E x i s t e n z m i n i m u m für den Bestand einer Gesellschaft ü b e r h a u p t erst 

bere i t s te l len . A r b e i t ist also zwei fe l los eine volkswir tschaf t l iche N o t w e n d i g k e i t ; auch 

schon für den e inze lnen ist sie unverz ich tbares M i t t e l des B ro t e rwe rbs u n d daher auch 

naturgesetzl ich v e r p f l i c h t e n d . 4 4 

D e r A r b e i t e inen ü b e r das Gesagte we i t hinausgehenden Sinn zu ver le ihen , stellt 

Ke t t e i e r zufolge e i n wich t iges u n d gesellschaftsrelevantes P r o p r i u m des Chr i s ten tums 

dar, we i l dieses v e r m a g , „ d e m Menschen jene Ges innung e i n z u f l ö ß e n , die ihn an t re ib t , 

[sogar] m i t F reude u n d Lus t j ene m ü h e v o l l e A r b e i t zu tragen, die sich nun e inmal nicht 

3 7 11,217. 
•™ 11,219. 

; " 11,222. 
1 1 1 11,223. 
" Ebd. 
4 2 11,270. 
4 3 11,271. 
4 4 Eine weitere mögliche Sinngebung: Arbei t als personale Selbstentfaltung klingt kritisch an, wo Ketteier zwei 
der vorgeblichen Errungenschaften des Liberalismus, Gewerbefreiheit und Freizügigkeit , als in Wirklichkeit gar 
nicht existent entlarvt: s. bes. I I I , 13 1 f. 
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abschaffen l ä ß t " . 4 5 D i e A r b e i t h ä n g t m i t der S ü n d e zusammen: entsprechend dem 

g ö t t l i c h e n W o r t an A d a m in G e n 3 ist sie eine Strafe, deren Last als Beschwer l i chke i t in 

Erscheinung t r i t t . 4 6 Sie b le ib t j edoch nicht nur Strafe, sondern w i r d kraft der E r l ö s u n g 

gle ichzei t ig „ e i n M i t t e l zu unserer H e i l u n g und zum Segen für die M e n s c h h e i t 4 7 , so d a ß 

sie t ro tz aller Ans t r engung , die sie kostet, W ü r d e ver le ih t u n d Zuf r i edenhe i t u n d G l ü c k 

s c h e n k t . 4 8 

W o r a u f es K e t t e i e r bei der hier g rob umrissenen chr is t l ichen S inndeu tung vor a l lem 

a n k o m m t , ist deren kr i t i sche R ü c k s e i t e . So ist die A r b e i t entsprechend der U n i v e r s a l i 

t ä t der S ü n d e „ a u c h eine Pf l icht für alle Menschen . K e i n Stand, keine Menschenklasse 

ist ausgenommen. W e r sich der A r b e i t entzieht , verletzt die g ö t t l i c h e O r d n u n g " . 4 9 Z u m 

anderen schafft erst die A r b e i t „ in M ü h e , S c h w e i ß und Schmerz" ein A n r e c h t auf die 

Bef r i ed igung der L e b e n s b e d ü r f n i s s e ; „ w e r also den S c h w e i ß der A r b e i t scheut, der 

verd ien t auch n icht das t ä g l i c h e B r o t zu essen" . 5 0 I n umgekehr t e r R i c h t u n g gelesen 

besagt das aber, d a ß die schwere A r b e i t e inen A n s p r u c h auf deren G e n u ß b e g r ü n d e t , 

weshalb die Praxis, menschliche A r b e i t w ie eine W a r e zu behandeln , d . h . un te r dem 

al le inigen Ges ich t swinke l der „ W o h l f e i l h e i t der P r o d u k t i o n " und der P r o d u k t i v i t ä t s 

steigerung und ohne jegl iche Sicherhei ts leis tung für den p roduz ie renden A r b e i t e r , als 

unchr is t l ich u n d uns i t t l i ch zu ve rwer fen ist. Sie w ä r e nur dann l e g i t i m , w e n n die B e s t i m 

m u n g des Menschen i m G e n u ß des i rdischen Lebens b e s t ü n d e und menschl iche W ü r d e 

zusammenfiele m i t ma te r i e l l em W o h l s t a n d . 

„Wo immer" - so Kettelers zeitkritische Prognose - „Religion und Christentum schwinden, wer
den sich die Menschen mehr und mehr in zwei Klassen scheiden, von denen die eine die Güter der 
Welt in müheloser Trägheit besitzt und genießt, die andere besitzlose Klasse für die erstere die 
Mühe der Arbeit zu tragen hat. [. . .] Die Welt, welche Christus und die Erlösung nicht kennt, 
kommt über mühelosen Weltgenuß der einen und Unterdrückung der anderen durch schwere 
Arbeitslast nie hinaus. Alle Wahngebilde neuer Systeme werden daran nichts ändern." 5 1 

Die Lösung der Sozialen Frage - eine kirchliche Aufgabe? 

Es dulde t für K e t t e i e r ke inen Z w e i f e l , d a ß weder das moderne Indus t r iesys tem selber 

noch der moderne Staat v o n sich aus in der Lage sind, der geschi lderten No t l age E i n 

halt zu gebieten. D o c h bevor e r ö r t e r t w i r d , wie die K i r c h e helfen kann , m u ß t e eine 

A n t w o r t auf die Frage gegeben werden , ob die L ö s u n g der Sozialen Frage ü b e r h a u p t in 

den Aufgabenbere ich der K i r c h e fal le. B e d e n k e n dagegen w u r d e n offenbar n icht nur 

von ideologischen Gegne rn g e ä u ß e r t 5 2 , sondern auch i m R a u m der K i r c h e selber; k a u m 

anders n ä m l i c h kann besonders Ket te le r s a u s f ü h r l i c h e und fast b e s c h w ö r e n d e Rechtfer 

t igung a n l ä ß l i c h seines Referats vor der Bischofskonferenz in F u lda 1869 verstanden 

werden . 

4 5 11,283. 
I I I , 37; Schriften I , 197. 198 f. 200. 

4 7 1,201. 
4 8 1,200 f. 
4 9 I , 197. 
5 0 I , 199, vgl. 199 f. und I I I , 181. 
5 1 1,204 f. 
5 2 Marx in einem Brief an Engels 1869: „Die Hunde kokettieren, ζ. B. Bischof Ketteier in Mainz, die Pfaffen 
auf dem Düsseldorfer Kongreß usw., wo es passend scheint, mit der Arbeiterfrage/ ' (Briefwechsel Marx-
Engels, Bd . I V , Neudruck Berlin 1950, 272). 
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Z u e inem ö f f e n t l i c h e n U r t e i l und zu V e r b e s s e r u n g s v o r s c h l ä g e n sieht sich Ke t t e ie r 

z u n ä c h s t e i n m a l d a d u r c h berecht igt , d a ß es u m das E lend von Menschen (von denen 

obendre in noch d ie meis ten Chr is ten sind) geht, dessen M i l d e r u n g z u m genuinen L i e -

besauftrag der K i r c h e g e h ö r t . „ J e d e Frage, die sich m i t A b h i l f e des Notstandes be

schä f t ig t , ist daher wesent l ich eine chr is t l iche , eine r e l i g i ö s e , an der die K i r c h e und alle 

ihre lebendigen G l i e d e r sich auf das Innigste bete i l igen s o l l e n . " 5 3 A l s B ischof fühl t sich 

Ke t t e i e r i n e r h ö h t e m M a ß e berufen , „ d i e L iebe Chr i s t i gegen alle h i l f s b e d ü r f t i g e n 

Klassen der M e n s c h e n n a c h z u a h m e n " . 5 4 

N a c h Ke t t e l e r s Auffassung b e r ü h r t die Soziale Frage aber auch den Inha l t des ü b e r 

l iefer ten Glaubens . W e n n ein wir tschaft l iches System „ m i t innerer N o t w e n d i g k e i t " 

„ e i n e k ö r p e r l i c h , geis t ig u n d mora l i sch k r ü p p e l h a f t e , den Gnaden des Chr i s ten tums 

g ä n z l i c h u n z u g ä n g l i c h e F a b r i k b e v ö l k e r u n g herangezogen h a t " 5 5 , so ist sie dogmat isch 

zu verwer fen , w e i l sie „ m i t der W ü r d e des Menschen , [. . . ] m i t der v o n G o t t gewol l t en 

B e s t i m m u n g der G ü t e r dieser W e l t zum U n t e r h a l t des Menschengeschlechtes, m i t der 

von G o t t g e w o l l t e n Fo r tp f l anzung , Pflege und E rz i ehung der Menschen du rch die 

F a m i l i e , u n d am meis ten m i t den G e b o t e n der chr is t l ichen N ä c h s t e n l i e b e [. . . ] i n offe

nem W i d e r s p r u c h s t e h t " . 5 6 M i t g r o ß e m S p ü r s i n n für die Denkwe i se seiner Z u h ö r e r 

verweist K e t t e i e r in seinem Fuldaer Refera t v o n vornhere in darauf, d a ß die Fests tel lung 

solcher U n v e r e i n b a r k e i t bes t immter volkswir t schaf t l icher P r a k t i k e n m i t der chr is t l ichen 

L e h r e in den mi t t e l a l t e r l i chen V e r b o t e n v o n Wuche r u n d Z i n s bereits eine T r a d i t i o n 

hat. - D i e dogmat i sche V e r w e r f l i c h k e i t scheint Ke t t e i e r noch i n e inem zwei ten Punk t 

ev ident zu sein, n ä m l i c h i n dem mater ia l i s t i sch- redukt iven Menschenb i ld , das die l i b e -

ralistische Wi r t s cha f t voraussetzt, i n d e m sie den A r b e i t e r nur „ a l s A r b e i t s k r a f t , als 

Maschine , als Sache in Be t rach t zieht u n d egoistisch ausbeu te t " . 5 7 E i n l e h r m ä ß i g e s 

S te l lungnehmen h ä l t K e t t e i e r auch i m Interesse der G l ä u b i g e n für unverz ichtbar , inso

fern sie e inen A n s p r u c h darauf h ä t t e n , zu wissen, wie sich die auf d e m M a r k t der öf

fen t l ichen M e i n u n g angebotenen L ö s u n g s v o r s c h l ä g e z u m Chr i s t en tum verh ie l ten , ob sie 

u n t e r s t ü t z t w e r d e n d ü r f e n oder gar so l l ten . 

Das für i h n gewicht igste A r g u m e n t für die Berecht igung , ja sogar V e r p f l i c h t u n g 

resul t ie r t f r e i l i ch aus Ket te le rs Ü b e r z e u g u n g , d a ß die Arbe i t e r f r age ihre eigent l iche 

Ursache i m A b f a l l v o n Chris tus hat. - A u s s c h l i e ß l i c h an k i rch l iche Adressaten ist eine 

letzte B e g r ü n d u n g ger ichte t : O h n e erfahrbare H i l f e w i r d dem, der in N o t ist, die W a h r 

heit des chr i s t l i chen Glaubens nicht aufgehen, sondern eher als eine unredl iche V e r t r ö 

s tung auf eine andere W e l t erscheinen. D i e von n iemand anderem ieistbare soziale 

Aufgabe , „ d i e s e s g r ö ß t e L iebeswerk , dessen unser Jahrhunder t bedarf, b ie te t somit die 

Chance, d a ß sich d ie K i r c h e vor der W e l t als die v o m Sohne Got tes selbst g e g r ü n d e t e 

H e i l a n s t a l t " e r w e i s t . 5 8 D i e He r s t e l l ung der G l a u b w ü r d i g k e i t des chr is t l ichen Glaubens 

auf diesem Wege ist für Ke t t e i e r selbst ohne Z w e i f e l eine o r i g i n ä r theologische 5 9 ; d e m , 

5 3 111,2. 
5 4 I I I , 4 . 
5 5 I I I , 151. 
5 6 Ebd. 
5 7 I I I , 152. 
5 8 I I I , 153. 
5 9 Vg l . z . B . I I , 214. 246-248; I I I , 153 u. ö. 
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der dies nicht akzept ieren w i l l , zeigt er al lerdings schonungslos, d a ß es dabei auch u m 

d ie ganz prakt ische Frage des Ü b e r l e b e n s des Ch r i s t en tums als Vo lks r e l i g ion geht: 

Für die Gnaden des Christentums, so lange sie nur auf dem Wege der gewöhnlichen Pastoration 
geboten werden, ist eine solche Arbeiterbevölkerung im großen und ganzen vollkommen unemp
fänglich und unzugänglich. Es müssen zuerst Einrichtungen zur Humanisierung dieser verwilderten 
Massen geschaffen werden, bevor man an ihre Christianisierung denken kann.* 4 6 0 

Von der Caritas zur Sozialpolitik 

A l l e von K e t t e i e r genannten M i t t e l , u m die soziale Lage w i r k s a m und dauerhaft zu 

verbessern, s t i m m e n da r in ü b e r e i n , d a ß sie in der A u f f o r d e r u n g , in Leben u n d L e h r e 

z u m C h r i s t e n t u m z u r ü c k z u k e h r e n , ihre W u r z e l haben . D i e „ U m ä n d e r u n g der Ges in 

n u n g 4 ' 6 1 ist die B e d i n g u n g jeder V e r ä n d e r u n g z u m Besseren und der K e r n p u n k t der 

E m p f e h l u n g e n Ket te le r s v o n der ersten bis zur le tz ten Schr i f t . Was j edoch das Poten t ia l 

an k o n k r e t e n L ö s u n g s v o r s c h l ä g e n selbst be t r i f f t , so hat K e t t e i e r einen enormen L e r n 

p r o z e ß durch laufen , der durch die Z w i s c h e n ü b e r s c h r i f t s t i chwor t a r t i g charakter is ier t ist. 

I n den Adven t sp red ig t en v o n 1848 hatte er noch s ä m t l i c h e ä u ß e r e n M i t t e l als zur 

Besserung u n f ä h i g , j a als mi t l e ide r regend h i n g e s t e l l t . 6 2 A l l e r d i n g s beinhal te t die F o r d e 

r u n g nach U m k e h r u n d L i e b e auch hier schon mehr als nur erneuerte I n n e r l i c h k e i t , 

S e l b s t b e s c h r ä n k u n g , A lmosenspenden , Gebe t u n d gute E r m a h n u n g e n : 

„Wir müssen die Armen und die Armut aufsuchen bis in ihre verborgensten Schlupfwinkel, ihre 
Verhältnisse, die Quellen ihrer Armut erforschen, ihre Leiden, ihre Tränen mit ihnen teilen; keine 
Verworfenheit, kein Elend darf unsere Schritte hemmen; wir müssen es ertragen können, verkannt, 
zurückgestoßen, mit Undank belohnt zu werden; wir müssen uns immer wieder durch Liebe auf
drängen, bis wir die Eisdecke, unter der das Herz der Armen oft vergraben, aufgetaut und in Liebe 
überwunden haben. 1' 6 3 

E i n e entscheidende W e i t e r e n t w i c k l u n g in R i c h t u n g auf eine U m s t r u k t u r i e r u n g der 

Gesellschaft l ä ß t „ D i e Arbe i t e r f r age und das Chr i s t en tum'* von 1864 e rkennen . Neben 

der noch i m m e r als vo r rang ig empfohlenen Ü b u n g chr i s t l i cher G r u n d h a l t u n g e n (Selbst

beher r schung u n d Bescheidenhei t bei den Re ichen , A r b e i t s a m k e i t , Sparsamkeit und 

G e n ü g s a m k e i t bei den A r b e i t e n d e n ) w i r d der s c h ö p f e r i s c h e Geis t des Chr i s ten tums als 

e in F e r m e n t der Gesellschaft verstanden: I n d e m das C h r i s t e n t u m die Tatsache, d a ß 

a l len Menschen , auch den A r b e i t e r n , den Frauen , den K i n d e r n die M e n s c h e n w ü r d e 

e igen ist, wieder ins B e w u ß t s e i n der Gesellschaft hebt , m u ß es eines Tages n o t w e n d i g 

als Sprengsatz auch der „ n e u e n Sklaverei unserer T a g e " w i r k e n . Dieser mi t t e lba re , 

langfr i s t ig aber unfehlbar e in t re tende Ef fek t w i r d e r g ä n z t du rch die Lehre von der auf 

der Sozia lnatur des Menschen organisch und in Fre ihe i t sich aufbauenden Gesellschaft; 

sie entfa l te t eine d i r e k t t ransformierende K r a f t u n d f ü h r t zu e iner r e a l i t ä t s g e r e c h t e r e n 

Organ i sa t i on der Gewerbe in V e r b ä n d e n und sonstigen K ö r p e r s c h a f t e n , aufgrund derer 

d a n n auch die ö k o n o m i s c h e n V e r h ä l t n i s s e neugestaltet we rden k ö n n e n . A l s besonders 

w i c h t i g e M a ß n a h m e n empf ieh l t Ke t t e i e r C h r i s t e n t u m u n d K i r c h e : die G r ü n d u n g von 

A n s t a l t e n für die a r b e i t s u n f ä h i g e n A r b e i t e r , F ö r d e r u n g u n d Schutz der chr is t l ichen Ehe 

6 0 I I I , 148. 
<·' 11,240. 
« 11,238-241. 
6 3 11,246. 
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und Fami l i e , d ie r e l i g i ö s e B i l d u n g der A r b e i t e r und die A n l e i t u n g zur E n t f a l t u n g ih re r 

p e r s ö n l i c h e n F ä h i g k e i t e n , die U n t e r s t ü t z u n g al ler genossenschaftlichen Bes t rebungen 

und ihre U m g e s t a l t u n g zu K ö r p e r s c h a f t e n , die E i n r i c h t u n g und f inanziel le E r m ö g l i 

chung sogenannter Produk t ivassoz ia t ionen , bei denen die A r b e i t e r zugleich auch U n 

te rnehmer s ind u n d neben d e m A r b e i t s l o h n an te i l ig am G e s c h ä f t s g e w i n n te i lhaben . 

D i e M ö g l i c h k e i t e n he l fenden Hande lns m u ß t e n von neuem ü b e r d a c h t w e r d e n , als 

Ke t t e i e r zur E ins ich t gelangte , „ d a ß keine M a c h t der W e l t die F o r t e n t w i c k l u n g der 

m o d e r n e n V o l k s w i r t s c h a f t , das Umsichgre i fen der zentral is ier ten M a s s e n p r o d u k t i o n zu 

h inde rn v e r m a g " . 6 4 Dieses neue Stad ium hat te Ke t t e i e r s p ä t e s t e n s in seinem G u t a c h t e n 

für d ie Bischofskonferenz e r r e i c h t . 6 5 D e r folgenreichste prakt ische Un te r s ch i ed zu 

f r ü h e r l iegt w o h l d a r i n , d a ß n u n zur L ö s u n g der sozialen Prob leme nicht mehr K i r c h e 

und C h r i s t e n t u m al le in für f ä h i g und er fo lgre ich e r k l ä r t we rden , sondern j e t z t auch 

Fo rde rungen an d ie Ö f f e n t l i c h k e i t , die U n t e r n e h m e r , die Arbe i te r schaf t , die Schulen 

u n d ganz besonders an den Staat i n seiner Eigenschaft als Gesetzgeber gesteilt w e r d e n . 

Bezeichnenderweise ist der umfangreiche M a ß n a h m e n - K a t a l o g , den K e t t e i e r den 

B i s c h ö f e n v o r t r ä g t , n ich t nach T r ä g e r n gegl iedert , sondern nach sozialpol i t ischen Sach

gebie ten: E i n r i c h t u n g e n zur F ü r s o r g e gegen N o t u n d V e r a r m u n g , E i n r i c h t u n g e n zur 

Bese i t igung des Lasters , I n i t i a t i v e n zur H e b u n g des in t e l l ek tue l l en u n d mora l i schen 

Zus tands der A r b e i t e r , Organ isa t ion von A r b e i t u n d E n t l o h n u n g , M a ß n a h m e n zur 

K o n s o l i d i e r u n g der Arbe i t e r scha f t ( b e z ü g l i c h W o h n u n g , Arbe i t sp la t z , B e t r i e b u n d 

F a m i l i e ) , Sorge für die w e i b l i c h e n A r b e i t n e h m e r und die Hausfrauen, Staatsgesetzge

b u n g i m engeren Sinne ( V e r b o t der K i n d e r a r b e i t , Regu l i e rung der Arbe i t s ze i t , a m t l i c h e 

F a b r i k i n s p e k t i o n usw. ) . Z u r Durchse tzung ihrer berecht ig ten Interessen e m p f i e h l t 

K e t t e i e r den A r b e i t e r n die Organ i s i e rung in Gewerkschaf ten und h ä l t auch den S t re ik 

für e in er laubtes u n d wi rksames M i t t e l . 6 6 D e r K i r c h e sind bei a l l dem nicht b l o ß I n i t i a 

t ive , geist l iche M i t h i l f e und s u b s i d i ä r e B e t e i l i g u n g zugedacht, sondern speziel l d ie 

B e w u ß t s e i n s b i l d u n g u n d die W e c k u n g v o n Bereitschaft ü b e r t r a g e n . U m diese A u f g a b e 

e i n l ö s e n zu k ö n n e n , ver langt K e t t e i e r eine K o r r e k t u r der theologischen A u s b i l d u n g , d ie 

F re i s t e l lung geeigneter Ge i s t l i che r für das S t u d i u m der Volkswi r t schaf t , die B e r ü c k s i c h 

t i g u n g einer spezifischen E i g n u n g bei der Besetzung v o n Seelsorgestellen in F a b r i k o r 

ten , die E i n r i c h t u n g eines Arbe i t e rbeau f t r ag t en in allen D i ö z e s e n , die Schaffung e iner 

entsprechenden Presse, die V e r k n ü p f u n g dieser T h e m a t i k m i t den K a t h o l i k e n t a g e n . 

I I I . Versuch einer Würdigung 

Z w e i f e l l o s t ragen Gesta l t u n d W i r k e n Ket te lers faszinierende Z ü g e . D a ist z u n ä c h s t 

bis ins hohe A l t e r h ine in eine vo rb i l d l i che Lernberei tschaf t , die i hn u m eine j e a d ä q u a 

tere Sichte des Prob lems r ingen läß t und i h m e r m ö g l i c h t , seine eigenen L ö s u n g s v o r 

s c h l ä g e i m m e r wiede r g r ü n d l i c h zu ü b e r d e n k e n . E r zog dabei auch jene A u t o r e n heran 

u n d ü b e r n a h m v o n ihnen E l e m e n t e , deren r e l i g iö se Posi t ion nicht die seine war (so der 

Protestant A . H u b e r ) oder die sogar abseits v o m C h r i s t e n t u m standen (Lassal le , 

Schulze-Del i tzsch , M a r x ) , die aber etwas zur Sache zu sagen ha t ten : 

" J I I I , 154. 
h S Vgl . alle Ti te l in I I I , 145-241. 
M> I I I , 179 f. 
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Denn „es wäre eine große Torheit, wenn wir uns diesen Bestrebungen fremd gegenüber verhalten 
wollten, weil in diesem Augenblick die Anregung zu denselben vielfach von Männern ausgeht, die 
dem Christentum entfremdet sind. Die Luft bleibt doch Gottes Luft, wenn sie auch der Gottesleug
ner einatmet, und das Brot, das wir genießen, bleibt doch die von Gott uns gewährte Nahrung, 
wenn der Bäcker, der es backt, auch ein Gottloser ist". 6 7 

Diese U n v o r e i n g e n o m m e n h e i t ist v e r m u t l i c h auch eine der W u r z e l n fü r Ket te le rs 

V e r m ö g e n zur P r o b l e m - W a h r n e h m u n g . C h r i s t e n t u m b le ib t bei i h m nicht „ L e h r e " , 

v i e lmehr m u ß diese ih re B e w a h r h e i t u n g in einer entsprechenden Praxis der einzelnen 

wie der K i r c h e als ganzer f inden . Sie konkre t i s i e r t sich vor a l l em in e iner Gesellschafts-

d iakon ie , die auf der G l e i c h w ü r d i g k e i t al ler G l i ede r f u ß e n d F re ihe i t m i t d e m so l ida r i 

schen Eins tehen f ü r e i n a n d e r zu v e r k n ü p f e n sucht. 

W e n n nun ku rz auf die Frage der R e p r ä s e n t a t i v i t ä t eingegangen w i r d , so geht es 

dabei nicht u m Ket te le r s O r i g i n a l i t ä t i m Sinne der H e r k u n f t seines Gedankenguts , 

sondern u m seine O r i g i n a l i t ä t i m Verg le i ch zu d e m , was damals vorher rschende k i r c h l i 

che bzw. theologische M e i n u n g i n den hier angesprochenen Fragen war . So zeigt e in 

B l i c k in die wicht igs ten theologischen Ze i t schr i f t en ( m i t A u s n a h m e der H i s to r i s ch -

Poli t ischen B l ä t t e r ) u n d in die k i r ch l i che Presse 6 8 , d a ß ganz andere T h e m e n i m V o r d e r 

g rund der Diskuss ion standen. W o aber das E l e n d der A r b e i t e r u n d die wachsende 

K l u f t be im N a m e n genannt w u r d e n , w u r d e n sie meist nur als Pauper ismus eingestuft, 

d . h . ohne sie in ihrer Bed ing the i t du rch e inen t ie fgre i fenden ö k o n o m i s c h - s o z i o l o g i 

schen W a n d l u n g s p r o z e ß und i n i h r e m Unrech t scharak te r zu e rkennen . A l s Ursachen 

werden die S ä k u l a r i s a t i o n und der W e g f a l l der v ie len k i rch l i chen Ins t i t u t e , Ü b e r v ö l k e 

rung , Si t tenlosigkei t u n d M ü ß i g g a n g der Be t ro f fenen , Schwinden des H a n d w e r k e r s t a n 

des, Egoismus und Glaubens los igkei t angesehen. Of t w i r d dann auf die Gefahr einer 

R e v o l u t i o n du rch die unteren Schichten hingewiesen. Das I d e a l b i l d der Gesellschaft ist 

an der g r o ß e n Vergangenhei t o r i en t i e r t und in tend ie r t d ie W i e d e r h e r s t e l l u n g des m i t 

te la l ter l ichen O r d o . Besserung versprach man sich vor a l l em von der In t ens iv i e rung der 

k i rch l ichen Armenpf l ege , W o h l t ä t i g k e i t s v e r e i n e n (ζ . B . V i n z e n z - V e r e i n e ) , D u l d s a m 

kei t , L e i t u n g v o n F a b r i k e n durch Geis t l i che ; der Gedanke einer durchgre i fenden W i r t 

schaftsreform e twa du rch staatliche Gesetze taucht als pos i t iv beur t e i l t e F o r d e r u n g so 

gut wie nie auf. - E i n ä h n l i c h e s B i l d gewinnt m a n aus den mora l theo log i schen L e h r b ü 

chern dieser Z e i t . A r b e i t w i r d fast a u s s c h l i e ß l i c h als b ä u e r l i c h e u n d handwerk l i che 

behandel t und entsprechend das A r b e i t s v e r h ä l t n i s als Spezialfall des v ie r ten Gebots 

angesehen. I m Unterschied zu K e ü e i e r , der das Pr iva te igen tum von der sozialen O r d 

nung her und nicht aus dem n a t ü r l i c h e n Recht des einzelnen Subjekts b e g r ü n d e t , sticht 

hier die „ K o n z e n t r a t i o n der E i g e n t u m s b e g r ü n d u n g auf die E inze lpe r son" h e r v o r . 6 9 

Selbst ein so g r o ß e r und sympathischer Theo loge wie J. B. Hirscher macht i n seinem 

m e h r b ä n d i g e n L e h r b u c h zur M o r a l t h e o l o g i e k a u m Aussagen ü b e r d ie Pf l ichten des 

6 7 I I I , 118. 
' , 8 Vgl . ζ. Β. H. Schwalbach, Der Mainzer „Ka tho l ik" als Spiegel des neuerwachenden kirchlich-religiösen 
Lebens in der ersten Hälfte des 19. Jhs., Diss, theol., Mainz 1966, 112-116; R. Pesch, Die kirchlich politische 
Presse der Katholiken in der Rheinprovinz vor 1848. 
6 9 F. Beutter, Die E igen tumsbegründung in der Moraltheologie des 19. Jhs., München usw. 1971, 141, vgl. 
141-146. 
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Eigen tums noch stellt er die Frage nach der gerechten G ü t e r v e r t e i l u n g . 7 0 U b e r die 

gelegent l iche K r i t i k ungerechter Erwerbswege , M a h n u n g e n , sich der Waisen und V e r 

wahr los ten anzunehmen, und der F o r d e r u n g an die U n t e r t a n e n , „ w i d e r alle Schwindler 

und W ü h l e r , d ie keinen Besitzstand achten, die jede O b r i g k e i t anfeinden [. . . ] " zusam

m e n z u s t e h e n 7 1 , gelangt er k a u m hinaus. - M i t seinem Engagement für die L ö s u n g der 

Sozialen Frage war Ket te ie r auch unter seinen b i s c h ö f l i c h e n A m t s k o l l e g e n so gut wie 

ein E i n z e l g ä n g e r . Dies al lein w ä r e i m Sinne des zu A n f a n g genannten zwei ten K r i t e 

r iums der o f f iz ie l l en A n e r k e n n u n g zwar noch nicht entscheidend, w ä r e n doch w e n i g 

stens einige der A n s t ö ß e , die er gegeben hat , von allen oder doch e inem G r o ß t e i l des 

Ep iskopa t s auch ba ld ü b e r n o m m e n u n d a u s g e f ü h r t w o r d e n . Das gelang aber weder auf 

der Bischofskonfe renz von 1869 noch auf d e m I . V a t i c a n u m . D a ß auf l ä n g e r e Z e i t h i n 

Ke t t e l e r s A n s t o ß doch nicht ohne A u s w i r k u n g b l ieb , ist t r ö s t l i c h , da r f aber nicht 

d a r ü b e r h inwegsehen lassen, d a ß dann die Weichen in der Arbe i te r schaf t schon anders 

gestellt w a r e n . 

D i e G r ü n d e h i e r f ü r l iegen nicht b l o ß in der falschen Sicht des Problems, sondern vor 

a l l em i n dessen subalterner E i n s c h ä t z u n g (bzgl . B e d e u t u n g u n d U m f a n g ) . V o n der 

ersten bis zur le tz ten Schrift hat Ke t t e i e r h i e r v o r gewarnt . 

„Die Arbeiterfrage hat [. . .] eine ganz andere Bedeutung als alle sogenannten politischen Fragen. 
Wer die Kammerverhandlungen und die Tagespresse hört, sollte glauben, daß die politischen 
Fragen das Allerwichtigste seien, was die Menschen angeht [. . .]. Das ist aber eine große Täu
schung [. . . ] . Das, was die Massen des Volkes, was diese Arbeiter und Arbeiterfamilien vom 
Morgen bis zum Abend denken, sagen und empfinden, was sie und ihr Leben wahrhaft angeht, was 
ihre Lage und ihre wesentlichsten Lebensbedürfnisse verbessert und verschlechtert, wird in Wahr
heit in allen politischen Tagesfragen kaum berührt." 7 2 

Dieser V o r w u r f gi l t in ä h n l i c h e m M a ß e für die K i r c h e , deren K r ä f t e fast a u s s c h l i e ß 

l ich d u r c h den K a m p f für die eigene pol i t ische Exis tenz und die dogmatische Stabil is ie

r u n g in Beschlag genommen waren . A u c h m u ß t e die von Seiten der K i r c h e g e ü b t e 

Car i tas u n d d ie fehlende E r m u n t e r u n g zu E igen ina t iven g e g e n ü b e r den auf s t ruk ture l l e 

V e r ä n d e r u n g e n zielenden und n icht erfolglosen B e m ü h u n g e n der Sozialisten ins H i n 

te r t re f fen gera ten . E n d l i c h w i r k t e n die k i r ch l i che A n l e h n u n g an die M o n a r c h i e , die 

f r ü h e r e V e r f l e c h t u n g m i t d e m Feudalsystem u n d die pauschale A b l e h n u n g des Sozialis

mus d a h i n , d a ß die K i r c h e das Image des Unsozia len bekam. A u c h w e n n noch andere 

wich t ige G r ü n d e für den wei tgehenden A u s z u g der Arbe i te rschaf t aus der K i r c h e zu 

nennen w ä r e n , die a u ß e r h a l b k i rch l i cher H a n d l u n g s m ö g l i c h k e i t e n lagen (ζ . B . der 

organisa tor ische, personelle und f inanziel le Zusammenbruch du rch die S ä k u l a r i s a t i o n ) , 

rech t fe r t ig t schon die antei l ige V e r a n t w o r t u n g , was der S y n o d e n b e s c h l u ß „ K i r c h e und 

A r b e i t e r s c h a f t " feststellt: die neue gesellschaftliche G r u p p e der Arbei te rschaf t sei zwar 

gesehen, aber der W a n d e l nicht e rkann t w o r d e n , der da vor sich g i n g . 7 3 B e i der dami t 

gegebenen Zusage an die Arbe i te rschaf t heute, ihre A n l i e g e n besser als bisher zu 

7 0 R. Bäumer, Der Freiburger Theologe J. B. Hirscher und die soziale Frage, in: Geschichte - Wirtschaft -
Gesellschaft, hrsg. von E. Hassinger u. a., Berlin 1974, 281-301 , hier 287. 
7 1 Zi t ier t nach Bäumer, a. a. O. 288. 
7 2 I I I , 6 f. 
7 3 Gemeinsame Synode der Bis tümer in der Bundesrepublik Deutschland. Beschlüsse der Vollversammlung. 
Offizielle Gesamtausgabe I , Freiburg usw. 1976, 321-364, hier 328. 
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ver t re ten , kann die K i r c h e M ä n n e r wie Ke t t e i e r ohne Z ö g e r n als V o r b i l d h ins te l len , sie 

darf aber nicht der Versuchung ver fa l len , sie als A l i b i für das zu benutzen, was n icht 

geleistet wurde . 
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