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Abstract
Calvin’s social ethics and the origin of modem Capita
lism

This paper starts off by introducing the prejudices 
against the mentioned theme and its continuing effects, 
and stresses in the conclusion that the so-called Max 
W eber thesis was corrected by Weber himself. He ex
plained its validity more in terms of seventeenth-century 
Puritanism than for its direct connection to the social 
doctrine of Calvin. The second heading reports the dis
cussion and refutation of the Max Weber thesis in socio
logical, historical and theological literature. Calvin’s 
work on social-ethics is also honoured. The concluding 
ten theses sum up the importance of Calvin’s fundamen
tal social-ethics for the solution of Geneva’s economic 
problems.

1. VORURTEILE
Hartnackig halt sich in Kirche und Gesellschaft das Vorurteil, Calvin'Sei einer der 
bestimmenden Ahnherren des Kapitalismus. In der simplen Form dieses Vorurteils 
wirkt vermutlich eine Reihe ablehnender Komponenten zusammen: Die Aufleh- 
nung gegen die angeblich ‘finstere’ Genfer Frommigkeit zur Zeit Calvins, gegen

• Der Aufsal/. gibl cinc ubcrarbcilcic Fassung eincs 1977 vor der Ncderduitsch Hervormde Fakul- 
tiil dcr Universitat Pretoria gehallenen Vortrages wieder. Die besle, auch erste zusammenhangende 
Darstellung der So/ialclhik Calvins: Biéier 1%I. Das ganze Buch kann aU der Versuch einer Ausein- 
andcrselzung mil den Thesen Max Webers (1969;115fl): Die Berufselhik des askelischen Proteslantis- 
mus, verstandcn werden (erstmalig in: Archiv fiir Sorialwissenschaft und Sonalelhik, Bd XXl/1905). 
Die Zu/ammenfassung der ‘Wcbcr-Thesc’ s u III, A 2.
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eine strenge Verbindlichkeit des christlichen Glaubens uberhaupt, gegen das miSra- 
tenste sakularistische Kind egoistischen Heilsstrebens, die im Kapitalismus Gestalt 
gewordene ausbeuterische Profitgier, die der idealen G leichheit aller im Wege 
steht. Die wirtschaftliche Vorherrschaft der weiBen reformierten Fiihrungsschicht 
der Republik Siidafrika gilt noch heute als eine exemplarische Bestatigung der soge- 
nannten Max-Weber-These. Die idealtypische Schau des bedeutenden und genialen 
Fruhsoziologen Max W eber gibt offenbar Stoff zu den tollkiihnsten idealtypischen 
assoziativen Fortsetzungen und Kombinationen. Dabei ergeben sich geradezu para- 
doxe Symbiosen: Die Gedanken des antimaterialistisch und antimarxistisch orien- 
tierten Vaters der mocernen Soziologie, eines entschiedenen Liberalen und Weltan- 
schauungsasketen, dienen dazu, die Richtigkeit marxistischer Geschichtsbilder zu 
bestatigen, z B der hemmungslos expandierenden Kapitalm acht, des religiosen 
Uberbaus der biirgerlich -  kapitalistischen Gesellschaft -  obwohl W eber gerade 
deren historischen Unterbau aufweisen wollte. Ob es solche Argumentation kiim- 
mern oder iiberraschen wird, daB gerade A Biéler, der Theologe und Wirtschafts- 
wissenschaftler ist, aufgrund einer differenzierten Kenntnis der Sozial- und Wirt- 
schaftsethik des Genfer Reformators zu deren aufregenden Konsequenzen einer 
Bemiihung um gerechtere Verteilung der G iiter in der Welt von heute kommt? 
(Biéler 1966; vgl ferner EBer 1980:207-213; EBer & W eerda 1980:213-218; EBer 
1988:189-191). Eine ganz aktuelle Bedeutung gewinnt die Beschaftigung mit dem 
Thema dariiber hinaus durch den Zusammenbruch vieler sozialistischer Plan- und 
Kommandowirtschaften bei gleichzeitigem Siegeszug sozialer Marktwirtschaft.

Innerweltliche Askese in religiosen, vor allem aber in Weltanschauungsgemein- 
schaften ist bekanntermaBen in der Welt von heute nicht mehr das groBe Tabu. Im 
Gegenteil: Der Weltkirchenrat drángt die Christenheit, m E legitimerweise, in Rich- 
tung eines neuen nicht verschwenderischen Lebensstils, und in einer Reihe sozialis
tischer Staaten trágt ein bejahter oder auferlegter Asketismus, generell oder partiell 
geiibt, den im Konkurrenzkampf mit dem marktwirtschaftlichen Kapitalismus sehr 
strapazierten 5iaa/ikapitalism us. Ob es nicht doch, gleichsam in geschichtlich- 
genealogischen Informationsmatrizen, einen veborgenen Zusammenhang von Er- 
wahlungsbewuBtsein, innerweltlicher Askese und Kapitalismus, sogar b z w nicht 
minder in sakularistischen Gesellschaften, gibt? Unbeschadet des Impuls-Charak- 
ters der Weber-These fiir Soziologie und Religionssoziologie muB der in ihr impli- 
zierte Nachweis historischer Ableitungen, der am Ausgangspunkt, auf der Strecke 
und an alien moglichen Zielpunkten Zerrbilder suggeriert, historisch uberpriift wer- 
den.i Die systematisch-theologische Arbeit wird in der gebotenen Kiirze versuchen 
miissen, ein nicht idealtypisch zurechtgeriicktes Bild der Sozialethik Calvins zu er- 
stellen und nach deren forderndem bzw kritischem Wert fiir jedwede Form von
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Kapitalismus fragen, in welcher der Mensch, sei er nun im Nichtbesitz, vermeint- 
lichen oder wirklichen Besitz der Produktionsmittel, den zerstorerischen Interessen 
expansiver Kapitalmacht als dem beherrschenden Faktor des Wirtschaftsprozesses 
unterliegt (siehe besonders Abschnitt IV dieser Arbeit).

HHEfier

2. CA LV IN ISTISC H E ETH IK  ALS W IRTSCH A FTLICH ES ANTRIEBS- 
MOMENT2

* Das sittlich wirklich Verwerfliche ist namlich das Ausruhen auf dem Besitz, der 
GenuB des Reichtums mit seiner Konsequenz von MiiBigkeit und Fleischeslust, 
vor aliem von Ablenkung von dem Streben nach ‘heiligem’ Leben. Und nur 
weil der Besitz die Gefahr dieses Ausruhens mit sich bringt, ist er bedenklich. 
Denn die ‘ewige Ruhe der Heiligen’ liegt im Jenseits, auf Erden aber muB der 
Mensch, um seines Gnadenstandes sicher zu werden, Svirken die Werke dessen, 
der ihn gesandt hat, soiange es Tag ist’. Nicht MuBe und GenuB, sondern nur 
Handein dient dem unzweideutig geoffenbarten Willen G ottes zur Mehrung 
seines Ruhms. ï^itvergeudung ist also die erste und prinzipiell schwerste aller 
Siinden. Die Zeitspanne des Lebens ist unendlich kurz und kostbar, um die 
eigene Berufung ‘festzumachen’. Zeitverlust durch Geselligkeit, ‘faules Gere- 
de’, Luxus, selbst dttrch mehr als der Gesundheit notigen Schlaf -  6 bis hoch- 
stens 8 Stunden -  ist sittlich absolut verwerflich. Es heiflt noch nicht wie bei 
Benjamin Franklin, ‘Zeit ist Geld’, aber der Satz gilt gewissermaBen im spiri- 
tuellen Sinn: Sie ist unendlich wertvoll, weil jede verlorene Stunde der Arbeit 
im Dienst des Ruhmes Gottes entzogen ist....

* Die Arbeit ist zunachst das alterprobte asketische Mittel, als welches sie in der 
Kirche des Abendlandes, im scharfen Gegensatz nicht nur gegen den Orient, 
sondern gegen fast alle Monchsregeln der ganzen Welt, von jeher geschatzt 
war....

* Aber die Arbeit ist dariiber hinaus, und vor allem, von Gott vorgeschriebener 
Selbstzweck des Lebens (iberhaupt. Der paulinische Satz, ‘Wer nicht arbeitet, 
soil nicht essen’, gilt bedingungslos und fur jedermann. Die Arbeitsunlust ist 
Symptom fehlenden Gnadenstandes....

* Auch nach der Ouakerethik soli das Berufsleben des Menschen eine konse- 
quente asketische Tugendiibung, eine Bewahrung seines Gnadenstandes an sei
ner Gewissenhaftigkeit sein, die in der Sorgfalt und Methode, mit welcher er 
seinem Beruf nachgeht, sich auswirkt. Nicht Arbeit an sich, sondern rationale 
Berufsarbeit ist eben das von Gott Verlangte. Auf diesem methodischen Cha-
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rakter der Berufsaskese liegt bei der puritanischen Berufsidee stets der Nach- 
druck, nicht, wie bei Luther, auf dem Sichbescheiden mit dem einmal von G ott 
zugemessenen Los. Daher wird nicht nur die Frage, ob jemand mehrere callings 
kombinieren diirfe, unbedingt bejaht -  wenn es fiir das allgemeine Wohl oder 
das eigene zutraglich und niem anden sonst abtraglich ist und wenn es nicht 
dazu fiihrt, daB man in einem  der kom binierten Berufe ungewissenhaft (‘un
faithful’) wird. Sondern es wird auch der Wechsel des Berufs als keineswegs an 
sich verwerflich angesehen, wenn er nicht leichtfertig, sondern urn einen G ott 
wohlgefalligeren, und das heiBt, dem allgemeinen Prinzip entsprechend nutz- 
licheren Beruf zu ergreifen erfolgt. Und vor allem; Die Niitzlichkeit eines Be
rufs und seine entsprechende Gottwohlgefalligkeil richtet sich zwar in erster 
Linie nach sittlichen und demnachst nach MaBstaben der Wichtigkeit der darin 
zu produzierenden G iiter fur die ‘Gesam theit’, aber alsdann folgt als dritter und 
naturlich praktisch wichtigster Gesichtspunkt: die privatwirtschaftliche ‘Profit- 
lichkeit’. Denn wenn jener Gott, den der Puritaner in alien Fiigungen des Le- 
bens wirksam sieht, einem  der Seinigen eine Gewinnchance zeigt, so hat er sei
ne Absichten dabei. Und mithin hat der glaubige Christ diesem Rufe zu folgen, 
indem er sie sich zunutze macht.

W enn G o tt Euch einen  W eg zeigt, au f dem  Ih r ohne Schaden fiir 
E ure Seele oder fiir andere in gesetzmáBiger W eise m ehr gewinnen 
konnt als auf einem  anderen Wege und Ihr dies zuriickweist unde den 
m inder gew innbringenden W eg verfolgt, dann  kreuzt Ih r einen  der 
Zw ecke E urer Berufung (‘calling’), Ihr weigert Euch, G ottes Verwal- 
te r (stew ard) zu sein und seine G aben anzunehm en, um sie fiir ihn ge- 
b rauchen  zu konnen, wenn er es veriangen sollte. N icht freilich fiir 

Zwecke der Fleischeslust und der Siinde, wohl aber fiir G o tt diirft Ihr 

arbeiten, um reich zu sein.

Der Reichtum ist eben nur als Versuchung zu faulem Ausruhen und sundlichem 
Lebensgenufl bedenklich und das Streben danach nur dann, wenn es geschieht, 
um spater sorglos und lustig leben zu konnen. Als Ausiibung der Berufspflicht 
aber ist es sittlich nicht nur gestattet, sondern geradezu geboten. Das Gleichnis 
von jenem  Knecht, der verworfen wurde, well e r  mit dem  ihm anvertrauten 
Pfunde nicht gewuchert hatte, schien das ja  auch direkt auszuprechen.

Eine Oberpriifung der Abschnitte aus dem W eber-Text zeigt, daB es sich hier weit- 
gehend um Z ita te  aus R ichard Baxter (1615-1691) und um Bezugnahm e auf die 
M oraltheologie des pietistischen Hochpuritanism us handelt, wie sie ihren typisch- 

sten Ausdruck in Baxters ‘Christian directory’ (1673) fand (vgl ferner Baxter 1646).
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Nicht von ungefahr kommt Weber daher auch zu Vergleichen mit dem deutschen 
Pietismus Speners und Zinzendorfs und -  wie der Textabdruck selbst ausweist -  mit 
der Ethik des Quakertums. Das, was von Weber (1969:215) als ‘lutherische Vorstel- 
lung’ bezeichnet wird, daB ‘die Berufsarbeit...als Liebesdienst am Nachsten eine 
Pflicht der Dankbarkeit fiir Gottes G nade’ sei, ist nicht minder eine reform ierte 
ethische Lehre. Die Argumentation von der Fortentwicklung des Calvinismus und 
nicht von Calvin her ist Weber im Kontext unseres Schliisselabschnitts durchaus be- 
wuBt. Er wahlt den ‘aus dem Calvinismus hervorgewachsene[n] englische[n] Purita- 
nismus’ als Modell fiir den Kausalzusammenhang von ‘Askese und kapitalistischem 
G eist’, weil er ‘die konsequenteste Formulierung der Berufsidee bietet’ (W eber 
1969:166). Dabei stellt W eber fest, daB fiir Baxter die Charakterisierung gelte: 
‘...dogmatisch allmahlich dem Hochcalvinismus entwachsend’ und fiir seine ethis- 
chen Lehren, daB in ihnen ‘weit scharfer als bei Calvin...die Askese gegen jedes 
Streben nach Erwerb zeitlicher O uter gerichtet’ scheine (W eber 1969:167).3 Fiir 
den Schliisseltext unseres Abschnittes ist also die Uberschrift ‘Calvinistische Ethik 
als wirtschaftliches Antriebsmoment’ unzutreffend. Eine direkte Riickfuhrbarkeit 
des kapitalistischen Geistes auf die Lehren Calvins hat W eber iibrigens gleich im 
Anfang seines beriihmten Werkes nachdriicklich abgelehnt (vgl Weber 1%9:195).^ 
Doch versucht er im Volizug der Arbeit immer wieder Affinitaten zwischen dem 
Denken des Reformators^und dem Geist des Kapitalismus zu erweisen.

So ware eigentlich nach dieser kurzen Einordnung und nach der differenzierten 
Selbstkritik des Verfassers die W iderlegung der W eber-These schon ad acta zu 
legen, bestiinde nicht jenes sorglose und im Unterschied zum U rheber theologie- 
geschichtiich ahnungslose Umgehen mit dieser These weiter. Einige Beispiele aus 
iiberholten soziologischen Deutungsversuchen mit der entsprechenden Entgegnung: 
Von einem ‘Bemiihen, des Gnadenstandes teilhaftig zu werden’, wird sich weder 
theologisch noch sprachlogisch reden lassen, wenn Gnade wirklich Gnade, also freie 
Zuwendung Gottes ist. Das Bemiihen um subjektive GewiBheit der vorgegebenen 
Erwahlung wird dabei zu einer Objektivation der Erwahltheit im Arbeitserfoig. ‘In- 
nerweltliche Askese’, die nicht zerlegbar ist in Askese in dieser Welt uns im ‘In- 
nern’, dient nicht der ewigen Seligkeit, sondern ist Folge der Erwahlung. Auch und 
gerade om Baxterianismus (vgl RE3, 2. Bd, S 488f), der den Universalismus der 
Gnadenwahl lehrt, ist das providentielle Verstandnis des gesamten Lebens nicht 
Meilsvoraussetzung, sondern Heilsfolge. Die entsprechenden ethischen Ermahnun- 
gen haben den Charakter der Anrede an die glaubige Gemeinde, nicht den der Evi- 
dcnz eines pradestinatianischen Dualismus.5

HHEfier
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3. DIE W EBER-THESE IN ZUSTIMMUNG UND KORREKTUR6

3.1 Zur Entwicklung der Weber-Thcse
Noch vor dem allgemeinen Bekanntwerden der Weber-These hatte W Sombart 
behauptet, die puritanischen Kapitalisten seien ‘unbewuBte Juden’, d h ihre 
Religion sei unter der Hand wieder eine gesetzliche Erfolgsreligion gewordenJ

Die Leitgedanken M Webers:* Die Puritaner stehen am Anfang des Kapitalis- 
mus, weil sie einen kapitalistischen Geist haben, denn Gewinne machen sehen 
sie als ethische Pflicht an, aber nicht um sich daran zu freuen, sondern weil ihr 
Gewissen es verlangt. Die Voraussetzung des Fortschritts ist die Befreiung von 
aller nicht biblisch begriindbaren Tradition. Der Geist des Rationellen ist das 
Endergebnis eines geistlichen BerufungsbewuBtseins im Beruf. Dahinter steht 
wiederum geschichtlich das reformatorische Ethos des Gottesdienstes im Beruf. 
In der calvinistischen Form fmdet es seinen hochsten Ausdruck im Pradestina- 
tionsdogma. Dieses Dogma hat den modernen Individualismus erzeugt, und es 
hat den mittelalterlichen Asketismus in eine Aktionsethik transformiert. Der 
Weg von dort zum Kapitalismus ist gekennzeichnet durch zwei Triebkrafte der 
Wirtschaft: Miflachtung des Reichtums bei gleiclizeitigem Arheitseifer. Diese neue 
Arbeitsethik erzeugt die Arbeitsteilung und den Unternehmergeist. Die freiwil- 
lige Askese verbunden mit einer hohen niitzlichkeitsbestimmten Produktivitat 
erzeugt notwendigerweise Kapitalanhaufung durch Sparen. Das Charakteristi- 
kum der reichen Protestanten ist deshalb ein nicht zur Schau gestellter Reich- 
tum. Die Sakularisierung des protestantischen Geistes gebiert den Geist des 
Burgertums und fiihrt zum grausamen Realismus der Wirtschaftswelt.

E Troeltsch (1912): Mit Calvin ist der Ubergang von der mitterlalterlich-sta- 
tischen Auffa.ssung des Berufs und der Gesellschaft zur modernen dynamischen 
gegeben.

3 2  Hauptlinien der thematischcn Widerlegung Webers
Der Grundfehler dieser Konzeption besteht darin, den Puritanismus des 18. Jh dem 
Calvinismus gleichzustellen (Troeitsch 1912:107). Vier Einzelfehler lassen sich auf- 
weisen: Dem Calvinismus wird falschenveise zugerechtnet

* die Vorrangstellung der Pradestinationslehre;
* die Askese der Arbeit;
* die MiBachtung des Vergniigens;
* die Tugend des Sparens.

788 H TS4g/3A 4(l992)



3 3  Einzelstellungnahmen zu Weber
* E Doumergue (19l7:624ff), der grofie historische Calvinforscher, urteilt: Zwar 

stimmen die Thesen von Weber historisch nicht, aber dennoch seine idealtypis- 
chen SchluBfolgerungen.

* G  Goyau (1919); Nicht die calvinistische Lehre sondem der sakularistische Cal- 
vinismus in seiner individualistischen Form hat den kapitalistischen Individua- 
lismus erzeugt.

* L Rougier (1928): Der Calvinismus ist die Glorifizierung der burgerlichen Tu- 
genden.

* R H Tawney (1926): Der Puritanismus ist ein sakularisierter Calvinismus. Cal
vin ist zwar revoiutionar, aber ebenso unanfallig gegen wirtschaftlichen Indivi- 
dualismus wie gegen den Kommunismus.

* H Hauser (1926, 1931, 1935): Calvin ist der Vater des Kapitalismus, aber nicht 
jenes Kapitalismus, wie der Liberalismus ihn entwickelt hat.

* A Sayous (1935): Es gibt keine Beziehung zwischen Calvinismus und Kapitalis
mus. Aber es gibt eine Selbstentlastung des spateren Genfer Calvinismus von 
den sozialen Problemen.

* F Hoffet (1948): Die Calvinisten sind ungestiime Arbeiter, die auf unentwegter 
Erfolgssuche sind. Itir Erfolg dient der Philanthropie.

* J-U Nef (1954): Man darf industrielle Zivilisation und Kapitalismus nicht mit- 
einander verwechseln. Unter romisch-katholischem EinfluB entsteht eine quali- 
tativ bestimmte Produktion, mit der Reformation: Sakularisierung der Lebens- 
giiter, Laisierung der Arbeit und eine quantitativ bestimmte Produktion.

* A Biéler (l% 6:512f) folgert selbst: Es gibt einen erstaunlichen geistigen Ab- 
stand zwischen Calvin und dem  Calvinsimus spaterer Provenienz, besonders 
vom reformierten Protestantismus und vom Puritanismus der industriellen Re
volution (so auch Weber 1969). Calvin steht an einem W endepunk der Wirt- 
schaftsgeschichte und stellt selbst einen solchen dar. Calvin iibt auch im Blick 
auf Glaubens- und Wirtschaftswelt in ihrer Beziehung zueinander das ‘unver- 
mischt und ungeteilt’.’  Jedwedes Feld menschlicher Aktivitat muB von Christen 
der Konigsherrschaft Christi unterstellt werden, aber zugleich werden Arbeit, 
wirtschaftliche Unternehmen und Geld dem ganzen menschlichen Wirkvermd- 
gen freigegeben. Insofern ist Calvin der ‘V ater des Kapitalismus'. Aber: Da 
Calvin nie eine Eigengesetzlichkeit des Wirtschafts- und Finanzlebens fiir den 
Christen zugestanden hatte, ist er zugleich ein wilder Gegner des MiBbrauchs

HHEfier
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des Kapitalismus. Der homo oeconomicus ohne Moral existiert fiir Calvin
nicht. Calvins Ethik ist immer ganzheitlich.

H Liithy (1961:136f; vgl auch Geiger 1969:258):

In einer Geschichtsinterpretation, die den handelnden und denkenden 
historischen Menschen zum seiner Funktion kaum bewuBten Instru
ment und Exponenten von Klassenkraften reduziert, sind die Refor- 
m atoren zu W ortfiihrern des aufstrebenden Biirgertums geworden, 
des gleichen, das auch der Trager der kapitalistischen Entwicklung 
wurde...dieses Schema ist ganz einfach nicht wahr.

R B endix( 1968:390): 10

Solange man den EinfluB der ‘groBen Traditionen’...auf die verhal- 
tensweisen der Menschen nicht abstreitet, wird hochstwahrscheinlich 
die Analyse der Verhaltensmuster...auf den von Max Weber iniiierten 
Bahnen erfolgen miissen. Aber mit den idealtypischen Konstruktio- 
nen dieser Art ist eine eigentiimliche Problematik gegeben. BewuBt 
vereinfachen und stiegern sie das Beobachtungsm aterial zu dem 
Zwtck ‘in der historischen Wirklichkeit scharfe Grenzen zu ziehen’. 
Hierdurch entfernt sich die Analyse von der unbestimmten Mehrdeu- 
tigkeit und vielfaltigen Verschlungenheit des (faktischen) Verhaltens- 
zusammenhanges, was ein besonderes Vorgehen erforderlich macht, 
um diese so unerfaBten Tatsachlichkeiten einer nachtraglichen prii- 
fenden Untersuchung zu unterziehen...Selbstredend stellt dieser Ab- 
stand zwischen Begriff und Beobachtungsmaterial ein ganz allgemei- 
nes Problem dar. Es darf jedoch, gerade im Hinblick auf die durch 
Max Webers Untersuchung gegebenen Anregungen darauf hingewie- 
sen werden, daB aufgrund der seitherigen historischen Entwicklung 
unser Vermogen, die von ihm gewonnenen Einsichten in einem 
groBeren Rahmen nutzbar zu machen, sich von der Sache her erheb- 
lich erweitert hat.

Max Geiger (1969:285f) kommt zu folgenden SchluBbemerkungen:

Offensichtlich hat die besondere Art reform atorischen Glaubens 
menschliche Energien geweckt, die unter bestimmten geschichtlichen 
Umstanden und in der Konsequenz jener ratselhaften Metamorphose 
der Neuzeit, in der...das Jenseits der Wahrheit eingetau.scht wurde ge- 
gen die W ahrheit des Diesseits, in neuer, ebenso uberraschender wie 
erschreckender Weise entbunden werden konnten.
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Die Theologie Calvins hat zu diesem SakuiarisierungsprozeB folgende Beitrage
geleistet:

•• Die Hypostasierung von Kirche wird ersetzt durch die Gliedschaft der 
Glaubenden.

•• Die Unmitteibarkeit des Menschen zu Gott wird verstarkt. Sie kann sich 
spater als sogen. ‘Personliche Verantwortung’ verselbstándigen.

•* Das Caivinische Gesetzesverstandnis ist weltbezogen. Gottes G ebot ruft 
den Menschen zu einem gehorsamen Tun in den menschlich-geschicht- 
iichen Verhaltnissen. Damit entsteht das protestantische PflichtbewuBt- 
sein.

** Der Begriff ‘Arbeit’ bekommt in Calvins Sprache eine eigentiimliche Ak- 
zentuierung; ‘Arbeiten’ ist das von der Gemeinde geforderte Durchhalten 
und Durchstehen im Glauben, das beharrliche Uberwinden aller Anfech- 
tungen und W iderstande. Daraus konnte in Nicht-Notsituationen eine 
Apotheose der Arbeit an sich werden. Die beharrliche Hingabe an beruf- 
liche Tatigkeit konnte dann zum Surrogat dessen werden, was ‘Arbeit’ bei 
Calvin urspriinglich hieB.

** Man kann durch zahlreiche, komplizierte geschichtliche Vermittlungen hin- 
durch Zusammei»hange konstatieren zwischen Calvin, Calvinismus und 
Kapitalismus. ‘Von einer Verwandtschaft zwischen Calvin [Calvinismus] 
und Kapitalismus wird aber besser nicht die Rede sein’ (Geiger 1969:286).

Ingesamt wird sich eine Orientierung in unserm Problemfeld, das ‘noch heute elek- 
trisierende Wirkungen’ (Geiger 1969:271) auslost, historisch-methodologisch vor al- 
lem an H Liithy und R Bendix, kirchen- und theologiegeschichtlich vor allem an A 
Biéler und M Geiger vollziehen, unter Achtung sowohl der Impulse wie auch der 
selbst-kritischen AuBerungen M Webers (vgl Anm 10).

HHEf ter

4. ZU CALVINS SOZIALETHISCHER LEISTUNG
Es ist das groBe Verdienst A Biélers, in seinem Hauptwerk eine umfassende Dar- 
stellung der Wirtschafts- und Sozialethik Calvins gegeben zu haben. Diesem Werke 
verdanken wir ‘den breit gefiihrten Nachweis von der tiefgriindenden Gemein- 
schaftsbezogenheit des Calvinischen Glaubens und Denkens’ (Geiger 1969:282). 
Wir haben hier eine

vielfaltige Illustration des einen Themas, daB Calvin durch die Exis- 
tenz der Kirche die Gemeinschaft der Menschen bauen und konsoli- 
dieren will. Fiir ihn gehcirt die geistliche und die leiblich-materielle
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G em einschaft der Christen zusammen. Das Leben des Glaubens 
kann nichts anderes als ein gemeinsames Leben sein, und was der 
Einzelne ist und besitzt, hat der Gemeinschaft zu dienen. Darum die 
Wiederentdeckung der soziaien Botschaft der Propheten. Darum die 
Hochschatzung alttestamentlicher Institutionen wie Sabbatsjahr und 
Jubeljahr. Darum der unentwegte, harte Kampf gegen jeden und alle, 
die den Kraften des Eigennutzes gegen die Gemeinschaft Spielraum 
gewahren. D er Reichtum  hat seine Funktion und sein Recht im 
Dienste anderer, macht er sich autonom, so wird er zum Mammon.
G ott selbst ist der Anwalt der Armen, ihrer Arbeit, ihres Lohnes.
G ott selbst ist der Feind der Ausbeutung und der Spekulation, der 
Habsucht und des Wuchers.

(Geiger 1969:282)

So wenig Calvin eine formal inhaltlich geschlossene Sozialethik liefert,** so sehr will
er in seinem Lehren und Stellungnehmen zu soziaien Problemen die

biblische W eisung zum Vollzug m enschlichen Lebens fruchtbar 
machen. Sie orientiert sich an den Intentionen und Impulsen, wie sie 
in der Geschichte des alt- und neutestamentlichen Bundesvolkes spiir- 
bar wurden, und sie versucht, die Richtung biblischen Handelns in 
den Entscheidungen der jeweiligen Gegenwart zu bestimmen und an- 
zuzeigen. Sie ist daher als theologische Bemuhung nicht zeitlos-ab- 
strakt. Sie ist bezogen auf eine Vielfalt wechselnder menschlicher 
Gegebenheiten. Wie sie selbst diese Gegebenheiten kritisch zu sich- 
ten und zu meistern versucht, so ist sie ihrerseits in ihren Ergebnissen 
durch diese Gegebenheiten beeinfluBt und mitbestimmt.’^

Calvin stoBt vor zu einer neuen

Hermeneutik der ethischen Weisungen der Schrift...Das fiihrt zu aus- 
fuhrlichen und heftigen aber auch befreienden und seelsorgerisch 
wirklich hilfreichen polemischen VorstoBen gegen kasuistische Rege- 
lungen des wirtschaftlichen Verhaltens, die, indem sie im Dienste 
gottlichen Rechtes zu stehen vorgeben, diese in offenkundiges Un- 
recht pervertieren...wenn der Mensch angeblich gottliche Gebote und 
Regein letztlich dazu verwendet, sich gegen Gottes Anspruch abzu- 
sichern, ist sein fomaler Gehorsam im Grunde genommen ein dem 
Unglauben entspringender Ungehorsam.

(Geiger 1969:248)13
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Der zweite Begriff des Themas, ‘Kapitalismus’, ist nach den eingangs gegebenen 
beilaufigen Bestimmungen genauer zu definieren als Wirtschaftsform, in der ‘Kapi- 
talakkumulation, Trennung des Arbeiters vom Arbeitsgegenstand, freier Handel auf 
bestehenden M arkten, Rechenhaftigkeit auf der G rundlage eines entwickelten 
Geldwesens, Produktions- und Profitstreben, technologische Dynamik’ (Geiger 
1969:262) maBgebiich sind. Mit Ausnahme des letzten Kennzeichens sind diese im 
Genf des 16. Jh schon in den Anfangen vorhanden. Der Genfer Friihkapitalismus in 
einer Stadt, die unter standigem auBenpolitischen Druck stand, deren Einwohner- 
zahl sich durch Fliichtlingszustrom zeitweilig verdoppelte und die vielfache Konkur- 
renzsituationen zu bewaltigen hatte zwischen einheimischen Patriziern und Hand- 
werkern und einzubiirgernden, eingewanderten tiichtigen Gewerbe- und Handel- 
treibenden, aber auch zahlreichen schuldlos und sozial Entwurzelten, muBte frei- 
gegeben und zugleich gelenkt werden.

In einem neuen, im Glauben gegriindeten Verstandnis der Arbeit und in einer 
neuen Einsteiiung zum Zinswesen liegen die Schliissel fiir Calvins Meisterung der 
friihkapitalistischen Situation.

Die Bestimmung der Arbeit als Durchstehen im Glauben einerseits'^ und von 
daher geleitete verantwortliche Weltgestaltung andererseits, in dieser Doppelbezie- 
hung und Zusammengehorigkeit, sei exemplarisch verdeutlicht an einem ‘Gebet vor 
der Arbeit’, das dem Genfer Katechismus 1562 angefiigt wurde:

Vor allem, Herr, wolltest Du uns beistehen durch Deinen Heiligen 
Geist, daB wir treu unseren Stand und Beruf ausiiben, ohne Betrug 
und Tauschung, so daB wir eher darauf achten, Deinen Anordnungen 
zu folgen, als den Hunger nach Reichtum zu befriedigen. Wenn es dir 
dennoch gefallt, unsere Arbeit gedeihen zu lassen, gib uns auch den 
Mut, denen zu helfen, die im Mangel leben, nach der Vollmacht, die 
Du uns dazu geben wirst. Halte uns in aller Demut, damit wir uns 
nicht iiber die erheben, die nicht solche Freigebigkeit von Dir erfah- 
ren haben. Und wenn Du uns groBere Armut und Entbehrung aufer- 
legst, als unsere Schwachheit sie sich wiinschen konnte, wolltest Du 
uns die Gnade geben, unseren Glauben ganz auf Deine VerheiBungen
auszurichten.’5

Hinsichtlich des Zinsnehmens ist es Calvin gelungen, ‘die klare Unterscheidung 
zwischen dem Zins fiir produktiv angeiegtes Kapital und dem fremde Not ausbeu- 
tenden parasitaren Wucher’ zu vollziehen, indem er ‘den ersten unter strengen Re- 
gelungen zulieB, den zweiten unter Verbot und Verfolgung stellte’ (Liithy 1961: 
1 5 5 ) . Calvin setzt folgende Regelung des Zinsnehmens fest;
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Geldleihen auf Zins sollte nicht zu einem eigentiichen Beruf gemacht werden 
(Geiger 1969:247).
Von Armen und von wirtschaftlich Bedrangten darf kein Zins genommen wer
den.
Zinstragende Kapitalinvestitionen diirfen nur soweit vorgenommen werden, als 
sie die Hilfe an die Notleidenden nicht beeintrachtigen.
Zinsvertrage diirfen nur im Sinne der ‘natiirlichen Billigkeit’ (‘equite naturelle’) 
und der goldenen Regel Christi geschlossen werden (Mt 7:12).
Der Kapitalschuldner muB von dem ihm geliehenen Betrag den groBeren Ge- 
winn machen konnen als der Zinsempfanger.
MaBstab fiir die Festsetzung des ZinsfuBes darf nicht einfach Gewohnheits- 
recht, sondern muB das Wort Gottes sein.
Zinsgeschafte diirfen nicht nur unter privaten Gesichtspunkten getatigt werden, 
sondern es ist ihre Wirkung auf das allgemeine Wirtschaftsleben zu beriicksich- 
tigen.
Bestehende gesetzliche Regelungen miissen stets nach dem Grundgesetz der 
‘Billigkeit’ angewendet werden (diirfen also nicht zur Rechtfertigung von Zins- 
geschaften dienen, die sich aus anderen Uberlegungen verbieten).'^

Zur Gesamtcharakterisierung der Sozialethik Calvins nennt Biéler vier Merkmale, 
die ihre Ausrichtung auch auf die neuen sozialen Dimensionen der industriellen 
Welt ermoglichen, damit also die Situation im 16. Jh und die Beziehung zum Friih- 
kapitalismus transzendieren (Biéler 1966:12):'**

* Sie ist fest in der Theologie verankert. Sie ist vollstandig abhangig vom Mittel- 
punkt des evangelischen Glaubens, von der Person und dem Werk Christi. Es 
ist eine christozentrische theologische Ethik.'^

* Sie stammt aus einer genauen Kenntnis der biblischen Offenbarung, die sie 
aber sehr dynamisch auslegt im Lichte der geschichtlichen Veranderungen der 
Gesellschaft.20 Es ist eine biblische Ethik, die auf die Lebendigkeit der 
Geschichte ausgerichtet ist.

• Sie wird immer wieder aktuell und konkret durch eine klare Analyse der sich 
standig entwickelnden Umstande. Sie enthált eine wissenschaftliche Methode 
fiir die Analyse sozialer und wirtschaftlicher Fakten (Biéler 1966:36).2i

• Sie erreicht eine auBergewohnliche geschichtliche Wirksamkeit, weil sie ein 
Handein verlangt, das den Umstanden angepaBt und unermiidlich durch den 
kontakt mit der Wirklichkeit erneuert wird. Es ist eine dialektische Methode 
des Handelns.22
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5 SCHLUBTHESEN23
* Calvin hat keine formal und inhaltlich geschlossene Sozialethik entworfen.

* Sozialethische ÁuBerungen finden sich bei Calvin am massivsten in Institutio III, 
10, auSerdem verstreut an zahlreichen Stellen seiner Kommentare, Briefe und 
Predigten.

* Trotz des Fehlens der Voraussetzungen in These 1 nehm en Calvin und die 
Genfer Pastoren gezielt Stellung zur sozialen Situation in Genf. So erweist sich 
die Dynamik einer christozentrischen Theologie, die flexibel ist in der Einstel- 
lung auf die Verhaltnisse.

* Begiinstigende und kritische Stellung zur Geldwirtschaft: Begiinstigung der frii- 
hen Geldwirtschaft durch die Erlaubnis, Zins zu nehmen (5-6,66%). Kritische 
Stellung: Die genannte Zinssatzlimitierung! Die Genfer Pastoren widersetzen 
sich auSerdem zu Lebzeiten Calvins der Grundung einer Bank. Zinsnahme 
darf nicht der personlichen Bereicherung dienen, sondern muS der Ankurbe- 
lung der entstehenden Industriewirtschaft zugutekommen. Sie unterliegt einer 
ethisch bestimmten offentlichen Regelung.

* Die Genfer Pfarrerschaft setzt sich zugleich sozialethisch und organisatorisch 
ein fiir den Schutz der Gewerbe, fiir ihr Streik-(Gewerkschafts-)recht und fiir 
die Eingliederung von Arbeitslosen und Fliichtlingen in neue Produktionsver- 
haltnisse.

* Das in der Umschwungsituation entstehende Bettelproletariat wird nicht sich 
selbst iiberlassen, sondern durch eine organisierte Diakonie in neue Arbeitsver- 
haltnisse eingefiigt.

* Individualethisch warnt Calvin gleichermaUen vor selbstgewahlter revolutiona- 
rer Befreiung aus der Armut wie vor luxuriosem lieblosen MiBbrauch des 
Reichtums. Er instituiert ein dynamisches Gefalle der diakonischen Verantwor- 
tung von ‘reich’ zu ‘arm ’, den Bediirfnissen und der Situation entsprechend, 
nicht im Sinne einer Gleichmacherei aller.

* Die kausal belegbare Ruckfiihrung der westlich-abendlandischen protestan- 
tischen Sozialethik auf ein Muster calvinischer Genfer Provenienz ist geschicht- 
lich genealogisch ein offenes Problem. Ein geschlossenes und zugleich ge- 
schichtlich wahres System der Abhangigkeit des Calvinismus, Puritanismus und 
Neukapitalismus der ersten industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts von 
den Genfer Verhaltnissen laBt sich nicht erstellen; Max Webers idealtypische 
Briickenverbindungen sind, historisch-kritisch betrachtet, nicht iiberzeugend. 
Auch Ernst Troeltschs eindrucksvolle Systematisierung der etischen Momente
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des Genfer Calvinismus und seiner Einfliisse auf den Neucalvinismus vermogen 
die genealogischen Lucken nicht zu schliefien.

Dennoch bleibt der Tatbestand, dafi die eindrucksvolle Losung sozialer Proble- 
me in einer Stadt der Reformation und des gleichzeitigen sozialen Umbruchs 
offensichtlich iiber mehrere Jahrhunderte Schule gemacht hat in der westlichen 
Welt, vermutlich nicht so sehr auf der Basis der Weitergabe von Sozialiehren 
als auf der Basis eines von Predigt, Gemeinde und Glaubenswirklichkeit stándig 
gepragten sozialen Verhaltens. Dabei ist zu bedenken, daB die mitgehende 
Predigt selbst in starkem MaBe Lehrpredigt war, in der der Gebrauch des Ge- 
setzes in der Heiligung (tertius usus legis), die Heiligung als ethische Bewah- 
rung in Dankbarkeit und das Moment der innerweltlichen Askese (gleich innere 
Freiheit vom weltlichen Besitz) cine groBe Rolie spielten.

Zu bedenken waren als Predigt- und Lehrpredigtmomente ferner: die Aufforde- 
rung zur aktiven W eltgestaltung im Sinne des dominium terrae und das Ver- 
standnis des irdischen Lebens als einer gnadenvollen Bewahrungszeit, die der 
erwahlten Gemeinde zur Einiibung in das Riihmen Gottes im Gottesdienst des 
Altags gewahrt ist.

Notizen
1 Fiir die historische Uberpriifung wird auf die unter III und IV aufgefiihrten kri- 

tischen Untersuchungen der kirchen- und wirtschafts-historischen Fachwissen- 
schaftler zuriickgegriffen.

2 Aus: Max Weber, Askese und kapitalistischer Geisi, Teil II, 2; 167-172.

3 Vgl Geiger 1969:229-286, dort S 279: ‘Vor allem...ist auffallend, daB Weber... 
meist spate puritanische Texte reden laBt, die bereits sehr fiihlbar durch andere 
als die Einflusse der Reformation gepragt sind.’

4 ‘Zu der folgenden Skizze mag von vornherein nachdriicklich darauf hingewiesen 
werden, daB wir hier nicht die personlichen Ansichten Calvins, sondern den Cal- 
vinismus betrachten und auch diesen in derjenigen Gestalt, zu welcher er sich 
Ende des 16. und 17. Jahrhunderts in den groBen Gebieten seines beherrschen- 
den Einflusses, die zugleich Tráger kapitalistischer Kultur waren, entwickelt 
hat.’

5 Diese kurze Stellungnahme bezieht sich auf einen Abschnitt: ‘Calvins Pradesti- 
nationslehre und die Industrialisierung: Die Entstehung des kapitalistischen 
Geistes’, in Maus 1959:55f.
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6 Ich fasse hier die Hauptargumente des VI. Kapitels im Hauptwerk von Biéler 
zusammen (S 477-520) und erganze sie durch die als abschlieBend anzusehen- 
den Stellungnahmen von Uithy 1961, Heft 2; Bendix 1968:380ff; vor ailem G ei
ger 1969 der einen theologischen SchluBstrich unter die bisherige Diskussion 
setzt.

7 Sombart, W, DieJuden und das Wirtschaftsleben, 191 fl: Fiir die Juden trifft die
ses Urteil ebenso wenig zu wie fur die Puritaner.

8 Sie erschienen in Buchform erstmalig in 1920.

9 Biéler spielt auf die 2-Naturenlehre des Chalcedonense 451 an.

10 Max W eber zu seiner eigenen Methode: Beim ‘Weg durch einige dogmatische 
Betrachtungen...konnen wir nur so verfahren, daB wir die religiosen Gedanken 
in einer "idealtypisch" kompilierten Konsequenz vorfuhren, wie sie in der histo- 
rischen Realitat nur selten anzutreffen war. Denn gerade wegen der Unmog- 
lichkeit, in der historischen Wirklichkeit scharfe Grenzen zu ziehen, konnen wir 
nur bei Untersuchungen ihrer konsequentesten Formen hoffen, auf ihre spezi- 
fischen Wirkungen zu stoBen’ (W eber 1969:117). Es ist fiir eine gerechte Be- 
urteilung W ebers vonnoten zu beriicksichligen, welch Urteile er im o g Sinne 
ausdriicklich ausschUeBen wollte: Er weiB, daB die Kulturwirkungen der Refor
mation zum guten Teil...unvtorhergesehene und geradezu ungewollte Folgen der 
Arbeit der Reformation waren. Er will ‘in keiner Weise...den Gedankengehalt 
der Reformation in irgendeinem Sinne, sei es sozialpolitisch, sei es religios... 
werten’. Er fragt ‘lediglich, was von gewissen charakteristischen Inhalten’ der 
‘spezifisch "diesseitig" gerichteten Kultur...dem EinfluB der Reformation als his- 
torischer Ursache etwa zuzurechnen sein mochte’ (W eber 1969:76). Zur Aus- 
einandersetzung mit Weber ist von hohem Belang hinsichtlich der historischen 
Kritik die oft ubersehene Dissertation von Biirgin (1%0). Sie enthalt partim 
noch prazisere Detail-Studien zur Genfer Wirtschafts- und Rechtssituation als 
das Hauptwerk Biélers.

11 Schliisselkapitel seiner Insitutio sind III, 10 und IV, 20, aber unzahlige Aktuali- 
sierungen finden sich in seinen Schriftauslegungen, Predigten und Briefen (vgl 
die Auswertung bei Biéler).

12 Diese allgemeine Bestimmung der christlichen Sozialethik, die G eiger (1969: 
253) gibt, trifft sicherlich so schon auf Calvins sozialethische Stellungnahmen 
zu.

HHEfier

ISSN 0259 9422 -  H7S 4S/3A 4 (1992) 797



Calvins Sozialcthik und dcr KapitaHsmm

13 Musterbeispiele fiir diese ‘neue Hermeneutik’ sind sein ‘Brief an einen seiner 
Freunde’. Op Sel, Bd 11, S 391-96 und seine Predigt iiber Deuteronomium 23, S 
18-20 in CR VIll, S 111-124 zur Freigabe und Einschraiikung des Zinsnehmens.

14 V glIIl,C 12,4.

15 Úbersetzt nach CR VI, S 137.

16 Liithy erganzt: ‘[J]eder Wirtschaftshistoriker weiB, da6...der Unterschied zwis- 
chen protestantischen und katholischen Landem Europas nicht der war, daB in 
den ersten auf Zinsen und in den andcm  zinsfrei geliehen wurde, sondern daB 
in den ersten die Billigkeit des anerkannten, offentlich geregelten und prazis de- 
fin ierten  K apitalzinses ein w esentlicher Faktor des wirtschaftlichen Auf- 
schwungs war, wahrend in den Landern kanonischen Rechts der Wucherzins fiir 
Kapitaldarlehen eines der Haupthindernisse der wirtschaftlichen Entfaltung 
blieb.’

17 Zum Ganzen vgl den in Anm 13 genannten Brief zum Zinsnehmen; und zur ge- 
gebenen Zusammenfassung: Geiger 1969:247; Biéler 1966:31ff.

18 Biéler stutzt sein Urteil auch auf das H Liithys (1961; 1963:33): ‘Der Bruch Cal
vins mit dem scholastischen Lehrsystem ist vor aliem ein schmerziicher Akt der 
Ehrlichkeit und der intellektuellen Rechtschaffenheit, der ubereinstimmt mit 
dem Durst nach Wahrheit der Reformation, namlich mit dem Verlangen, Lehre 
und Leben, Wort und W erke in Ubereinstimmung zu bringen.’ ‘Der groBe 
Bruch mit der mitteialterlichen Soziallehre der katholischen Kirche vollzog sich 
bei Luther iiberhaupt nicht, bei Zwingli...nur zum Teil, bei Calvin dagegen, des- 
sen Geist durch Rechtswissenschaft und humanistische Gelehrsamkeit geformt 
wurde, endgiiltig’ (Liithy 1963:31).

19 G enerell ist hier auf die Verankerung des 3. Gebrauchs des Gesetzes in der 
Christologie, Institio II, 7, 8, und auf die Heiligungslehre als Zuwendung der 
Wohltaten Christi im III. Buch der Institio, also nach der Christologie, zu ver- 
weisen.

20 Hier ware zu priifen, ob Calvin so wie Biéler vom ILichte der geschichtlichen 
Veranderungen’ sprechen konnte. Sicherlich wiirde er dafiir das Subjekt der 
Tagesordnung, die providentia Dei, nennen.

21 Biéler bringt als Beispiel die Erkenntnis Calvins, daB sich die Bezahlung von 
Zinsen auf die Gesamtlebenskosten einer Gesellschaft auswirkt, also nicht Pri- 
vatsache ist.
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22 Als Beispiel berichtet Biéler die ‘ProzeBethik’ bei der Festlegung des Zinssatzes 
in den 50er Jahren des 16. Jh. Heute wiirde man vielleicht von ‘konzertierter 
Aktion’ ailer an diesem ProzeB Beteiligten reden (vgl Biéler 1966:37-49).

23 Die Thesen sind orientiert am Ergebnis zweier Seminare zum Thema, die ich je 
an der Padagogischen Hochschule Berlin und an der Westfalischen-Wilhelms- 
Universitat Munster hieit.
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