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Vorwort

entwicklungspolitik bedeutet aus sicht der konrad-adenauer-

stiftung (kas) immer auch wertepolitik. entwicklungspolitik 

lässt sich nicht nur nach technischen, monetären oder quanti-

tativen kriterien gestalten, sondern wir fragen gleichzeitig 

nach der inhaltlichen Begründung, nach der politischen inten-

tion und dem entwicklungspolitischen konzept. diese werte-

orientierung und wertebindung immer neu zu bedenken und 

zu begründen, bildet daher seit langem ein kernanliegen der 

internationalen zusammenarbeit der kas. 

unter den Bedingungen der globalisierung ist es unübersehbar 

geworden, dass die rahmenbedingungen unserer arbeit stän-

digen und gravierenden Veränderungen unterliegen. gerade  

in der entwicklungspolitik müssen wir uns deshalb heute von 

neuem fragen: welche wertebindungen sind für die entwick-

lungspolitik nötig, möglich und umsetzbar? welche werte sind 

dies? welche geltung kommt ihnen heute und in den kommen-

den jahren zu? 

Von dieser allgemeinen ebene ist der weg nicht weit zu den 

fragen der umsetzung und der Bedeutung von entwicklung, 

die wesentlich mehr umfasst als nur hilfe. da die antworten 

auf diese fragen vor allem von unserem menschenbild ge-

prägt sind, müssen wir uns fragen: was ist inhaltlich und somit 

auch normativ gemeint, wenn wir von entwicklung reden? wir 

wissen heute deutlicher als früher, dass nicht alle menschen 

hilfe zur entwicklung in unserem Verständnis suchen. mit wel-

chem recht dürfen wir beanspruchen, nicht nur die lebensbe-

dingungen anderer menschen, sondern letztlich auch deren 

normative Bezüge „entwickeln” zu wollen? gilt, wenn wir hilfe 

zur entwicklung, also zur selbsthilfe leisten, allein unser men-

schenbild? 

unsere fragen werden noch sehr viel konkreter, wenn es um 

die aktuellen probleme von sicherheit und entwicklung geht. 

hier stehen wir immer wieder von neuem vor der frage, wo 

die hauptkonfliktlinien zwischen konkurrierenden zielen inner-

halb der entwicklungspolitik verlaufen und wie wir damit 
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umgehen sollen. denn heutzutage hängen entwicklung und sicherheit 

nicht nur für die menschen in entwicklungsländern zusammen, sondern 

auch für uns und weltweit. ohne zweifel kann mangel an entwicklung 

eine hauptursache und Quelle von unsicherheit sein. Vielleicht kann es 

kurzfristig wirtschaftliches wachstum ohne hinreichende sicherheit 

geben, aber wohl kaum sicherheit ohne entwicklung.

zu all diesen fragen möchten wir nicht nur repräsentanten aus politik 

und wissenschaft zusammenbringen; wir suchen insbesondere das ge-

spräch mit den führenden Vertretern der kirchen und der kirchlichen 

hilfswerke. fragen, ob und wie entwicklungspolitische ziele normativ 

begründet werden können, sind nicht nur sache der kirchen, sondern 

auch einer christlich demokratischen politischen stiftung. es sind gerade 

die kernprobleme, für die wir gemeinsam nach lösungen suchen. hierzu 

gehören vor allem die fragen nach dem Verhältnis von wertebindung und 

nationalen interessen, aber auch solche nach den potenziellen konflikten, 

denen wir uns bei unserer arbeit in islamisch geprägten ländern gegen-

übergestellt sehen, wenn es gilt, für unsere wertebindung einzustehen. 

hier sollen vor allem die positionen der beiden großen kirchen im hinblick 

auf entwicklungspolitik deutlich werden. 

Bei dieser diskussion geht es uns nicht darum, die politische Bedeutung 

und den berechtigten inhalt der millenniumsziele in zweifel zu ziehen.  

sie bilden ein wertvolles und notwendiges instrument, um der Verwirk-

lichung von menschenwürdigen lebensbedingungen, sozialer gerechtig-

keit und frieden global näherzukommen. in diesem prozess werden die 

millenniumsziele jedoch etappenziele bleiben, die eine auseinanderset-

zung mit der Begründung von entwicklungszusammenarbeit nicht erset-

zen können. demgegenüber scheint die allgemeine auseinandersetzung 

über die millenniumsziele dazu geführt zu haben, dass die fragen nach 

den normativen zielen und den zugrundeliegenden wertmaßstäben in 

den hintergrund getreten sind. 

wir möchten daran erinnern, dass die fragen nach den ethischen prinzi-

pien des entwicklungspolitischen handelns „jenseits der millenniumsziele” 

liegen, dass diese fragen – bis zu einem bestimmten punkt – unabhängig 

davon sind, ob oder inwiefern diese ziele erreicht werden, und dass sie 

auch noch über 2015 hinaus beantwortet werden müssen. die entwick-

lungspolitische diskussion der vergangenen jahre war sehr stark auf die 

monetären aspekte der „mdgs”, auf ein technokratisches Verständnis von 

entwicklung oder auch auf medienwirksame private singuläre initiativen 

gerichtet. dadurch wurden viele unrealistische erwartungen und Vorstel-

lungen von einer leichten erreichbarkeit der millenniumsziele geweckt. 

diese wirken schon jetzt teilweise wie strohfeuer, die leicht resignation 

zur folge haben können. 

uns geht es stattdessen darum, die notwendigkeit einer ethischen ein-

bettung von entwicklungspolitik neu ins Bewusstsein zu heben. zu die-

sem zweck fragen wir sowohl nach den möglichkeiten einer christlichen 

als auch von säkularen wertebindungen, nach prioritäten und gegebe-

nenfalls nach einem ausgleich zwischen konkurrierenden zielen. hierbei 

wird deutlich, dass nationale interessen und werteorientierung nicht nur 

miteinander vereinbar sein müssen, sondern es in der regel auch sind. 

wer sich für grundwerte einsetzt, handelt im nationalen interesse; und 

umgekehrt liegt es nicht im nationalen interesse, partikularinteressen 

freien lauf zu lassen. 

in diesem kontext gehören maßnahmen zum werte- und religionsdialog 

weltweit zu den kernaufgaben der konrad-adenauer-stiftung. diese dia-

logprojekte verfolgen unterschiedliche fragestellungen und richten sich 

an unterschiedliche zielgruppen. sie sind getragen von der überzeugung, 

dass wertbegründungen ebenso nötig wie möglich sind. gleichzeitig sind 

wir von der universalität der bürgerlichen und politischen menschenrech-

te überzeugt. Vor diesem hintergrund kann ein rein säkulares Verständ-

nis von freiheit, gleichheit und gerechtigkeit ebenso diskutiert werden 

wie unterschiedliche formen der religiösen Begründung. ferner geht es 

eher um die politischen, sozialen und ökonomischen inhalte einer reli-

gion als um ihre theologischen. und schließlich geht es immer wieder um 

die frage nach den menschenbildern, weil sich in ihnen bevorzugt und 

überall grundwerte niederschlagen. es ist unser anliegen, darauf zu ver-

weisen, dass die reflexion auf und die auseinandersetzung über grund-

werte jede entwicklungspolitische diskussion begleiten muss. 

Viele aspekte, die noch einer fortgesetzten und intensiveren auseinan-

dersetzung bedürfen, können wir nur anstoßen. deshalb hoffen wir, 

dieser diskussion mit der vorliegenden publikation neue impulse geben 

zu können. 

Dr. Gerhard Wahlers

Stellv. Generalsekretär der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.



einleitung

Helmut Reifeld

dass entwicklungspolitik etwas mit werten zu tun haben 

muss, wird den meisten politisch interessierten spontan als 

selbstverständlich erscheinen. schließlich hat sie offensicht-

lich etwas mit der hinwendung zum „nächsten” zu tun, mit 

der hilfe des stärkeren für den schwächeren und mit dem 

engagement für eine gerechte welt. ohne zweifel kommen 

da werte, ja „grundwerte” nicht zuletzt auch des christlichen 

denkens und handelns zum tragen. aber es geht in dieser 

sache um weit mehr als um nächstenliebe; es geht um die 

normative einbindung eines zentralen teils des global aus-

gerichteten politischen ordnungsdenkens.

aber wie lässt sich diese normative ebene, die der entwick-

lungspolitik zugrunde liegen soll, beschreiben und geltend 

machen? liegen hier nicht alle Begründungen, die dem fried-

lichen zusammenleben aller menschen auf der erde eine 

richtung vorgeben; die eine wechselseitige abhängigkeit 

aller Völker untereinander erklären oder die eine notwendig-

keit zur internationalen solidarität und zu einer art „weltge-

meinwohl” begründen, gleichrangig im wettstreit miteinan-

der? oder ist entwicklungspolitik nicht auch ohne übergeord-

nete werte möglich? lässt sich eine solche normative ebene 

wahlweise christlich, anders religiös oder auch rein säkular 

begründen? können normative Begründungen einer gerech-

ten Verteilung der güter zwischen allen menschen und der 
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wahrung des friedens weltweit nur für das handeln des einzelnen eine 

verbindliche geltung haben oder auch für das staatliche handeln und 

somit auch für die deutsche beziehungsweise europäische entwicklungs-

politik? reichen hier die zahlreichen, bereits bestehenden internationalen 

abkommen nicht völlig zur werteorientierung aus?

auf der einen seite lässt sich entwicklungspolitik relativ wertneutral be-

urteilen: als notwendiges element einer globalen ordnungspolitik, als 

instrument der friedenssicherung im wohlverstandenen eigeninteresse 

oder als unverzichtbarer Bestandteil der außenwirtschaftspolitik zwecks 

besseren zugangs zu rohstoffen oder der sicherung von handelsmög-

lichkeiten. Begründungen dieser art werden in entwicklungspolitischen 

debatten häufiger geltend gemacht als primär ethische argumente. für 

nicht wenige entscheidungsträger hat entwicklungspolitik so viel oder so 

wenig mit werten zu tun, wie jede andere politik auch.

auf der anderen seite ist vielen die wertebindung der entwicklungspolitik 

zwar selbstverständlich, aber begründungsbedürftig, da sie sich vor eine 

reihe von fragen gestellt sehen, die immer wieder von neuem nach  

einer antwort verlangen: welche funktion haben werte für das entwick-

lungspolitische handeln? welchen einfluss üben sie auf entsprechende 

entscheidungen aus? dienen sie nur der motivation und der Begründung 

auf geberseite, oder konstituieren sie eventuell sogar eine Beziehung 

zwischen gebern und nehmern? müssen sie von beiden geteilt werden? 

welche werte sind dies? und sind sie verbindlich oder verhandelbar? 

all diese fragen sind zwar in der Vergangenheit schon häufig gestellt und 

vielfach beantwortet worden. dennoch scheinen die meisten aktuellen 

entwicklungspolitischen kontroversen davon losgelöst zu erfolgen. nicht 

selten bemühen sie sich auch darum, innerhalb des klassischen und ver-

meintlich unvermeidbaren gegensatzes von ethischen motiven auf der 

einen und nationalen interessen auf der anderen seite einen ausgleich 

zu finden. 

WAS iSt mit WERtEbindunG GEmEint?

auf der allgemeinen ebene und auf den ersten Blick erscheint dieses 

thema uferlos. schließlich bildete das Verhältnis von politik und ethik  

in den vergangenen 3.000 jahren nicht nur für philosophen, literaten 

und historiker ein schlüsselthema. aber sowohl der Bereich entwick-

lungspolitik als auch die heutige diskussion über werte sind sehr viel 

jüngeren datums und beschäftigen uns – zumal in dieser Verbindung – 

zunehmend erst seit der zweiten hälfte des 20. jahrhunderts. dies hängt 

sicherlich mit der loslösung der entwicklungspolitik von der reinen mis-

sionstätigkeit in den 1950er jahren und ihrem Bemühen um ein eigenes 

politisches profil zusammen. erst in den 1970er jahren entstanden dann 

langfristige entwicklungspolitische strategien. und schließlich hat die 

auseinandersetzung über den vermeintlich drohenden „zusammenprall 

der kulturen” und die plötzliche globalisierung des internationalen terro-

rismus diesen fragen einen ganz neuen impuls gegeben.

wenn wir unter wertebindung nicht nur subjektive aspekte der persönli-

chen motivation verstehen, dann besteht der größere rahmen der oben 

gestellten fragen in dem Beziehungsgeflecht und dem gestaltungsspiel-

raum für die interaktion zwischen unterschiedlichen kulturen, die wiede-

rum durch ihre spezifischen „kreise” von normen und werten gekenn-

zeichnet sind. hierzu gehören die Bereiche: wissen, glaube, kunst, 

moral, gesetze, sittlichen lebensformen und vieles mehr. die „werte”,  

die in diesen Bereichen zum ausdruck kommen, bilden – vereinfacht 

formuliert – Verhaltensmaßregeln, die zum kernbestand jeder kultur 

gehören. sie bilden den orientierungsrahmen unseres handelns. werte 

repräsentieren gemeinsame kulturelle standards, kultur stiftende sinn-

zusammenhänge und verbinden menschen in der gemeinsamen einschät-

zung bestimmter zusammenhänge.1 laut udo di fabio helfen werte vor 

allem, die welt besser zu verstehen, mit differenzen umzugehen und in 

konflikten die „richtigen” entscheidungen zu treffen. indem sie gewisser-

maßen den „humus von freiheit und gleichheit” bilden, sind werte nicht 

nur für die persönlichkeitsbildung des einzelnen von entscheidender 

Bedeutung, sondern auch für seine Beziehungen zu anderen. sie konsti-

tuieren die eigene würde ebenso wie die jedes anderen: „werte haben  

in gewisser weise die entzauberung und rationalisierung der modernen 

welt nicht mitgemacht: sie stehen zwischen sein und sollen, sie sind 

normativ, aber unterliegen einem wandel durch gesellschaftliche faktizi-

tät, sie stehen zwischen recht und moral, zwischen Verbindlichkeit und 

appell, zwischen universalismus und pluralismus, und manchmal auch 

zwischen heißer emotion und kühlem Verstand.”2

es empfiehlt sich – so wie auch erzbischof schick dies in seinem Beitrag 

betont – zunächst die Begriffe: werte, tugenden und sekundärtugenden 

auseinander zu halten. traditionell gelten als werte bzw. als „grund-
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werte” vor allem: freiheit, gerechtigkeit, gleichheit, frieden, liebe, 

wahrheit und schönheit. sie werden heute nicht mehr als ausschließlich 

abstrakte „ideen” behandelt, sondern aus Vernunft oder aus tradition 

begründet. laut Bernhard Bueb3 konkretisieren sich diese werte in  

tugenden: tugenden bezeichnen die Qualität menschlicher handlungen 

oder einstellungen, die bestimmten werten korrespondieren: der wahr-

heit entspricht demnach die tugend der ehrlichkeit; der gleichheit ent-

spricht die tugend der toleranz usw. in der christlichen tradition wird 

darüber hinaus auch noch speziell von göttlichen oder kardinalstugenden 

gesprochen, wie zum Beispiel der weisheit oder der Besonnenheit. se-

kundärtugenden – neudeutsch teilweise „soft skills” genannt – sind für 

Bueb schließlich solche, die das zusammenleben der menschen unter-

einander erleichtern. hierzu zählen dann: mut, gemeinsinn, rationale 

lebensführung, Verzicht und askese, aber auch: anstrengungsbereit-

schaft, ordnungssinn, pünktlichkeit, sorgfalt und Verlässlichkeit. was  

in dieser unterscheidung die werte heraushebt – und deshalb die unter-

scheidung so wichtig macht – ist, dass sich werte diesem herkömmlichen 

Verständnis nach im grunde nicht wandeln. was sich wandelt ist ihre 

rangordnung und die Bedeutung einzelner werte für das handeln der 

menschen. innerhalb des christentums zum Beispiel kommt der liebe 

nach wie vor der höchste rang zu; im säkularen denken, das auf die 

tradition der französischen revolution zurück geht, erscheint als einer 

der höchsten werte die gleichheit. 

allerdings scheinen die themen werteorientierung und wertebindung in 

den vergangenen zwanzig jahren viel von ihrer früheren selbstverständ-

lichkeit eingebüßt zu haben. aktuelle auseinandersetzungen über werte-

bindung müssen sich mit einer tiefgreifenden umbruchsituation, ja erosi-

on kollektiver wertebindungen auseinander setzen: es gibt kaum noch 

konsens über die geltung von werten. in deutschland, in allen westeuro-

päischen ländern und wahrscheinlich weit darüber hinaus werden nach-

haltige Veränderungen in der auseinandersetzung über werte und deren 

wandel im Bereich öffentlicher moralvorstellungen beklagt: die rigorose 

individualisierung und pluralisierung der lebensformen sowie die zuneh-

mende privatisierung des gesamten Bereichs der religionen. die literatur 

zu diesem themenbereich erscheint unübersehbar. 

es steht heute weitgehend außer frage, dass werte nicht nur vorgegeben 

und überzeitlich gültig sind, sondern dass sie primär gesetzt, begründet 

und letztlich verteidigt werden müssen. damit soll weder einem werte-

relativismus noch einem schlichten dezisionismus das wort geredet wer-

den, sondern es geht um eine angemessene Begründung von handlungs-

anweisungen, die sich auf grundwerte berufen. ausschlaggebend ist 

nicht, ob bestimmte werte an sich gelten, sondern dass jede politik „ihre” 

und letztlich jeder einzelne „seine” werte begründen können muss. zen-

tral dafür, wie dies geschieht, sind unsere menschenbilder. nur wenn wir 

in der entwicklungspolitik unsere menschenbilder gegenseitig benennen 

und begründen, ist ein entsprechender dialog über grundwerte und 

wertebindung möglich. wer beansprucht, entwicklungspolitik „auf augen-

höhe” betreiben zu wollen, muss über seinen Begriff und seine Vorstel-

lungen vom menschen auskunft geben können, denn eine Vorstellung 

von „augenhöhe” setzt eine Vorstellung vom menschen voraus. aus den 

grundeinstellungen, ob der einzelne eher als „schwach” und „mit einem 

hang zum Bösen” verstanden wird, als „von natur aus gut” oder in einer 

der zahllosen abstufungen dazwischen, resultieren viele der normativen 

wertvorstellungen von freiheit, gleichheit und gerechtigkeit. der wandel 

der und die Bindung an werte hängt dann unmittelbar mit dem wandel 

des menschenbildes zusammen, und all dies ist relevant für die entwick-

lungspolitik. ob zum Beispiel vom „eingeborenen”, vom „Bedürftigen” 

oder schlicht vom „zuwendungsempfänger” die rede ist, drückt bereits 

einiges von dem menschenbild aus, das dieser einstellung zugrunde liegt. 

hans joas nennt zwei wesentliche kriterien dafür, was eine tragfähige 

wertebindung kennzeichnet: demnach müssen wir uns zum einen „ge-

bunden fühlen, und nicht nur selber binden”, denn alle guten Vorsätze 

und appelle halten bekanntlich in der regel nicht lange vor. zum anderen 

dürfen wir uns in unserer Bindung „nicht unfrei fühlen”. Bindung bedeutet 

„ergriffen-sein”. wir haben umso stärker das gefühl, bei uns zu sein, je 

stärker unsere Bindungen sind.4 max weber hat diesen zusammenhang 

bekanntlich noch stärker formuliert: „für werte lebt man, für werte stirbt 

man, werte aber beweist man nicht”. allerdings lässt sich auch  

für die entwicklungspolitik sehr wohl beweisen, „dass manche werte mit-

einander harmonieren und andere sich widersprechen”.5 festzuhalten 

bleibt somit: werte haben einen maßgeblichen einfluss auf unser han-

deln. sie gelten nicht objektiv, sondern ihre geltung hängt ab von der 

Begründung, die wir ihnen geben. sie können menschen verbinden oder 

trennen. sie bilden nicht von sich aus systeme, die andere ausschließen, 

sondern sie wollen geglaubt, gelebt und verteidigt werden. 
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WAS KAnn WERtEbindunG in dER  

EntWicKlunGSpolitiK bEdEutEn?

ethik und entwicklungspolitik sind nicht einfach nur zwei seiten dersel-

ben medaille. Vielmehr sind es die beiden schwer zu vereinbarenden pole 

des Bemühens um eine gerechte globale politische ordnung, und beide 

sind mindestens ebenso schwer zu versöhnen wie es theorie und praxis 

in den meisten Bereichen der politik sind. stärker noch als in anderen 

politikbereichen geht es in der entwicklungspolitik nicht um eine separate 

werteorientierung einzelner sozialer oder ökonomischer entwicklungspoli-

tischer elemente, sondern es geht in der regel primär um die normative 

ausrichtung dieser politik insgesamt. 

wird dieser grundsätzlichen Bedeutung der wertebindung in den aktuel-

len entwicklungspolitischen auseinandersetzungen immer genügend 

Beachtung geschenkt? in ihrem Band über „zukunftsfragen der entwick-

lungspolitik” räumen die herausgeber ein, dass entwicklungspolitik „sehr 

häufig vor allem normativ begründet wird”. die kraft einer solchen nor-

mativen Begründung lassen sie jedoch letztlich nur für die humanitäre 

hilfe gelten. unter den sieben zentralen gründen, die aus ihrer sicht 

dafür sprechen, „entwicklungspolitik im wohlverstandenen eigeninteresse 

zu betreiben”, besagt der siebte und letzte: entwicklungspolitik sei „ein 

instrument einer auf solidarität, menschenrechten und gegenseitiger 

hilfe basierenden werteorientierten außenpolitik – und insofern auch  

ein wert an sich [...] ein gebot der menschlichkeit”.� wenn hier entwick-

lungspolitik zunächst als „instrument einer [...] werteorientierten außen-

politik” bezeichnet wird, wie kann sie dann unmittelbar danach als „ein 

wert an sich” behauptet werden? 

in dem handbuch Einführung in die Entwicklungspolitik gehen die  

herausgeber in punkto werteorientierung von der Beobachtung aus,  

dass „ethische und kulturelle aspekte [...] entwicklung weitaus stärker” 

beeinflussen als der „technologie- und ökonomiebestimmte mainstream 

der entwicklungszusammenarbeit erkennen lässt”.7 die autoren sehen 

verschiedene philosophische und ethische „dilemmata” in form von ziel-

konflikten, sie referieren eine reihe möglicher erklärungen, behandeln 

aber nicht die politische frage, ob und inwiefern eine wertebindung für 

entwicklungspolitik insgesamt gültigkeit haben kann und soll. die liste 

der vorgestellten möglichen Begründungen reicht (in negativer hinsicht) 

bis zu der pflicht, entwicklungshilfe zu unterlassen.8 Viele der autoren 

rekurrieren zwar durchgehend auf das „wohlverstandene eigeninteresse”, 

sprechen ebenfalls durchgehend immer noch von „entwicklungshilfe”, 

erörtern aber an keiner stelle die möglichkeit einer genuin christlichen 

Begründung – und das noch nicht einmal, wenn die Begriffe solidarität 

und subsidiarität erläutert werden. 

werte, die für das entwicklungspolitische handeln als maßstab gelten, 

haben in der regel einen stark politischen charakter. es sind nicht un-

mittelbar die oben genannten grundwerte, sondern sie sind von diesen 

abgeleitet. in diesem sinne basiert der wert „demokratie” auf den 

grundwerten gleichheit und gerechtigkeit; das sich wandelnde Verständ-

nis von menschenrechten basiert auf dem Verständnis der menschenwür-

de. Begründungen für entwicklungspolitik waren sowohl in den ersten 

jahrzehnten der Bundesrepublik deutschland (schon vor der gründung 

des Bmz 19�1) als auch in der ddr zentral an werten ausgerichtet. 

„internationale solidarität” zum Beispiel war, speziell in zeiten der sys-

temkonkurrenz, und ist auch heute, unter den Bedingungen der globali-

sierung, von dem jeweiligen Verständnis der zugrundeliegenden werte 

abhängig. es gab entweder interessengebundene, klassen- oder staats-

gebundene solidarität – aber niemals „freie”, ungebundene solidarität. 

letztlich gilt dies auch für die missionsarbeit, mit der noch bis in die 

19�0er jahre hinein die meisten der westdeutschen die entwicklungs-

politik verwechselten. frei nach Bueb ließe sich demgegenüber formulie-

ren: den werten gleichheit, gerechtigkeit und frieden entspricht die 

tugend, internationale solidarität zu üben. und diese tugend wiederum 

kann unbegrenzt in zielen ausdruck finden. 

der erste schritt, nämlich nach den zugrundeliegenden werten zu fragen, 

wird heute im entwicklungspolitischen kontext jedoch kaum noch disku-

tiert. die konkreten aufgaben werden ausschließlich in form von zielen 

beschrieben. daher lag es nahe, aus der millenniumserklärung unmittel-

bar die millenniumsziele zu formulieren, die vor allem darauf gerichtet 

sind: armut und hunger zu mindern, menschen in not zu helfen und 

weltweit eine soziale grundversorgung zu sichern. es gibt in den zielbe-

schreibungen aber auch direkte Bezüge auf grundwerte, zum Beispiel 

wenn die ziele lauten: die gleichheit der geschlechter durchsetzen, den 

welthandel gerecht zu gestalten oder den frieden zu sichern. 

allerdings wurde (und wird) die summe der ziele immer weiter ausge-

dehnt und erscheint inzwischen fast uferlos. immer neue kommen hinzu 
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und immer mehr ziele gelten inzwischen fast gleichrangig. ohne zweifel 

ist es entwicklungspolitisch vorrangig, grundbildung zu gewährleisten, 

klima und umwelt zu schützen sowie auf der politischen ebene demo-

kratie und menschenrechte zu sichern. die immer weiter fortschreitende 

differenzierung der ziele soll zwar der konkretisierung dienen, wirft aber 

um so mehr die frage nach den prioritäten auf, nach der überzeugungs-

kraft der „oberziele” und damit letztlich nach den zugrundeliegenden 

werten. an dieser stelle ergeben sich eine reihe weiterer fragen:

warum werden diese debatten nahezu ausschließlich nach quantitati-

ven indikatoren und maßstäben geführt? warum geht es den meisten 

experten für entwicklungspolitik mehr um die ausweitung der ziele, 

um Verbesserung der effektivität und immer größere zahlen als um  

eine überprüfung der Begründungen und Begründungshierarchien? 

können wir uns dabei über die vermeintlich eo ipso richtige richtung 

so sicher sein? 

ist entwicklungszusammenarbeit inzwischen „entwicklungszusammen-

arbeit auf augenhöhe”? was bedeutet in diesem zusammenhang  

„augenhöhe”? oder sind es nur die geber, die jedes jahr neu ihre ziele 

(und – mithilfe der „richtigen” indikatoren – ihre Vorstellungen von 

zielerreichung) bestimmen? welches menschenbild liegt dem entspre-

chenden Verständnis von „ownership” und partizipation zugrunde? 

sind nicht teilweise nur noch wohlstand und sicherheit die entschei-

denden handlungsleitenden werte der entwicklungspolitik, weil globaler 

wohlstand und globale sicherheit letztlich den eigenen wohlstand  

und die eigene sicherheit bedeuten – „im wohlverstandenen eigen- 

interesse”? 

sind andere, normative Begründungen für entwicklungspolitik darüber 

hinaus möglich? welche entwicklungspolitik soll heute noch wertege-

bunden sein? hat entwicklungspolitik vielleicht sogar einen anspruch 

auf wertebindung?

die antworten auf diese fragen lassen sich – wie in den folgenden Bei-

trägen deutlich wird – unterschiedlich begründen. diese unterschiede 

liegen nicht nur zwischen christlichen und säkularen Begründungen;  

auch zwischen den verschiedenen christlichen „lehren” kann es unter-

schiedliche schwerpunkte und prioritäten geben, wie die ausführungen 

von erzbischof schick, Bischof schindehütte und klaus krämer zeigen. 









danach stellt gerhard kruip eine im prinzip säkulare, moralphilosophi-

sche Begründung für entwicklungspolitik vor, und peter molt setzt sich 

kritisch mit dem in der entwicklungspolitik oft unkritisch verwendeten 

Begriff „solidarität” auseinander. da es nicht allein um geberperspektiven 

gehen kann, sondern eine reflexion über wertebindung „auf augenhöhe” 

die einbeziehung und Verflechtung von nehmerperspektiven mit berück-

sichtigen muss, diskutieren die beiden Beiträge von ingeborg Baldauf 

und hubertus Büschel anhand des Beispiels afghanistan und einiger 

afrikanischer staaten, wie leicht dieser anspruch an seine grenzen stößt. 

cHRiStlicHE bEGRündunGEn EntWicKlunGS- 

politiScHER WERtEbindunG

im kontext der christlichen gesellschaftslehre hat entwicklungspolitik 

erst in der zweiten hälfte des 20. jahrhunderts ihren eigenen platz 

gefunden. trotz zahlreicher geistlicher und theologischer grundlagen 

sowie der jahrhundertealten sorge um die not in der welt, bedurfte es 

erst der politischen umbrüche, bevor sich entwicklungspolitische ethik  

als ein kernanliegen der christlichen kirchen und ihrer Verkündigung 

herausbildete.

die entscheidende grundlage jeder christlichen Begründung entwick-

lungspolitischen handelns bildete die achtung der menschenwürde.9 die 

würde der menschlichen person ist ein transzendentaler wert, der auf 

der glaubensgewissheit basiert, dass jeder mensch als Bild und gleichnis 

gottes geschaffen wurde. das leben jedes menschen ist deshalb eindeu-

tig und in gleicher weise auf den schöpfer hin ausgerichtet. die würde 

jedes menschen ist aus christlicher sicht unveräußerlich; sie bildet das 

fundament für gerechtigkeit, freiheit und frieden. aus dieser sicht 

verkündet die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte diese rechte 

zwar, verleiht sie aber nicht, da sie aufgrund seiner würde jedem men-

schen bereits innewohnen. alle menschen sind ohne ausnahme in ihrer 

würde gleich. ihr oberstes grundrecht ist das unantastbare recht auf 

leben. dies darf niemandem – egal welchen alters, welcher herkunft 

oder welchen geschlechts – entzogen, noch darf sie oder er zum objekt 

anderer interessen degradiert werden. auf diesem recht basiert auch die 

absage an jede form von gewalt, sei es durch krieg, ausbeutung oder 

drogenhandel; sei es durch armut, hunger oder diskriminierung. dass 

hierin eine umfassende werteorientierung für entwicklungspolitik enthal-

ten ist, steht außer zweifel.
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eine weitere zentrale grundlage bildete die sorge um den weltfrieden. 

der satz von papst paul Vi., dass „entwicklung der neue name für frie-

de” sei, wurde in den siebziger jahren sehr häufig zitiert. in der enzy-

klika Populorum Progressio von 19�7 heißt es dazu: „das elend bekämp-

fen und der ungerechtigkeit entgegentreten heißt in Verbindung mit der 

schaffung besserer lebensbedingungen am geistigen und sittlichen fort-

schritt aller und damit am gemeinwohl der menschheit arbeiten. friede 

ist nicht schon dort, wo kein krieg, wo also nur ein immer schwankendes 

gleichgewicht der kräfte herrscht. er muss tag für tag verwirklicht 

werden, nach einer von gott gewollten ordnung, die eine vollkommenere 

gerechtigkeit unter den menschen herbeiführt.” (pp 7�) demnach reicht 

es nicht, gerechtigkeit innerhalb eines Volkes zu verwirklichen, sondern 

frieden ist nur dann möglich, wenn die ungerechtigkeit zwischen den 

Völkern abgebaut wird. hier kommt der bis heute für viele entwicklungs-

politische entscheidungen leitende gedanke zum ausdruck, dass welt-

weite entwicklung zwar den frieden nicht ersetzen, wohl aber die kriegs-

ursachen verringern kann.

ein weiterer, in dem obigen zitat enthaltener schlüsselbegriff ist der des 

gemeinwohls. auch das konzept eines „bonum commune” hat in der 

christlichen gesellschaftslehre weit zurückreichende wurzeln, von denen 

es sich nur begrenzt ablösen und als rein säkulares konzept verwenden 

lässt. es umschreibt eine ordnung des zusammenlebens in frieden, die 

zugleich ein mindestmaß an personaler und gesellschaftlicher freiheit 

sowie an sozialer gerechtigkeit garantiert.10 das aktuelle Verständnis 

dieser genannten schlüsselbegriffe sowie auch des rechtes aller men-

schen auf selbstverwirklichung, auf teilhabe am leben in der gemein-

schaft, auf die Bewahrung der schöpfung und eine gesunde umwelt,  

wird in dem folgenden Beitrag von Bischof schindehütte in einen über-

zeugenden zusammenhang gestellt. 

einen anderen, sehr zentralen zusammenhang jeder christlichen Begrün-

dung von entwicklungspolitischer wertebindung erläutert erzbischof 

schick. ihm geht es um den viel verwendeten Begriff der „internationalen 

solidarität”, der im kontext der (ursprünglich katholischen) sozialethik 

und der daran anknüpfenden sozialverkündigung einen ganz spezifischen 

platz hat. innerhalb der trias der drei „s” von subjekt, subsidiarität und 

solidarität steht die solidarität nicht nur formal an dritter stelle, sondern 

sie bildet die konsequenz aus den beiden ersten. subjekt bezieht sich auf 

das grundprinzip der personalität, die sich auch als „würde der person” 

beschreiben lässt; subsidiarität begründet die eigenverantwortung der 

kleineren gesellschaftlichen einheit, der die größere bzw. die gemein-

schaft als ganze notwendig „hilfe zur selbsthilfe” zukommen lassen 

muss. die Bedeutung dieser trias für die entwicklungspolitik liegt dann 

vor allem in dem gedanken der „einheit der menschenfamilie”, der damit 

in engem zusammenhang steht. 

Bereits in der enzyklika Rerum Novarum von 1891, in der ansonsten 

noch sehr stark das privateigentum gegen den sozialismus verteidigt 

wird, heißt es: „[...] die güter der natur und die geschenke der gnade 

insgesamt gehören gemeinschaftlich der großen menschenfamilie an.” 

(rn 21) der gestaltung der sozialen frage im internationalen maßstab 

und damit der internationalen solidarität widmete papst johannes xxiii. 

19�1 in der enzyklika Mater et Magistra ein ganzes kapitel, in dem es 

heißt: „wenn nun die wechselseitigen Beziehungen der menschen in allen 

teilen der welt heute so eng geworden sind, dass sie sich gleichsam als 

Bewohner ein und desselben hauses vorkommen, dann dürfen die Völker, 

die mit reichtum und überfluss gesättigt sind, die lage jener anderen 

Völker nicht vergessen, deren angehörige mit so großen inneren schwie-

rigkeiten zu kämpfen haben, dass sie vor elend und hunger fast zugrun-

de gehen und nicht in angemessener weise in den genuss der wesent-

lichen menschenrechte kommen.” (mm 157) für die anerkennung und 

Verteidigung der menschenrechte aus der sicht der katholischen kirche 

wurde diese enzyklika zu einem meilenstein. 

unmittelbar nach dem zweiten Vatikanischen konzil fand der gedanke 

einer einheit der menschenfamilie eine breite und rasch wachsende un-

terstützung. einen wichtigen anknüpfungspunkt hierfür bot vor allem die 

pastoralkonstitution Gaudium et Spes von 19�5, in der die gedanken des 

gemeinwohls und der menschheitsfamilie noch einmal neu in zusammen-

hang gestellt wurden: „aus der immer engeren und allmählich die ganze 

welt erfassenden gegenseitigen abhängigkeit ergibt sich als folge, dass 

das gemeinwohl [...] heute mehr und mehr einen weltweiten umfang 

annimmt und deshalb auch rechte und pflichten in sich begreift, die die 

ganze menschheit betreffen. jede gruppe muss den Bedürfnissen und 

berechtigten ansprüchen anderer gruppen, ja dem gemeinwohl der 

ganzen menschheitsfamilie rechnung tragen.” (gs 2�) und weiter: „gott 

hat die erde mit allem, was sie enthält, zum nutzen aller menschen und 

Völker bestimmt; darum müssen diese geschaffenen güter in einem billi-

gen Verhältnis allen zustatten kommen.” (gs �9) und schließlich formu-
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liert die bereits zitierte enzyklika Populorum Progessio 19�7: „heute ist – 

darüber müssen sich alle klar sein – die soziale frage weltweit gewor-

den.” (pp 3) sie erfordert deshalb eine „solidarische” entwicklung „für  

die menschheit” (pp 5). „die allseitige entwicklung des einzelmenschen 

muss hand in hand gehen mit der entwicklung der gesamten mensch-

heit.” (pp 43) Vor diesem sozialethischen hintergrund wird die frage  

von johann Baptist metz verständlich, die er im rückblick auf Populorum 

Progessio dreißig jahre später formulierte: „gibt es überhaupt ein leid  

in der welt, von dem wir sagen könnten, dass es uns nichts angeht?”11

mEnScHEnREcHtE und dEmoKRAtiE AlS  

WERtEoRiEntiERunG 

der sozialphilosoph detlef horster hat 2004 einem artikel die überschrift 

gegeben: „alle unsere werte sind christlich geprägt”.12 speziell am Bei-

spiel des Begriffs gleichheit, aber auch anderer, häufig mit der französi-

schen revolution assoziierten Begriffe wie freiheit und autonomie wies  

er auf deren christliche wurzeln hin. auch wenn er den wandel bestimm-

ter Begriffe treffend beschreibt, zieht er daraus nicht den schluss, dass 

sich mit dem wandel der Bedeutungen auch die praktische Verwendung 

der Begriffe verändert hat. zweifellos lassen sich für die meisten säkula-

ren werte christliche „wurzeln” aufzeigen. dennoch gilt gleichzeitig auch, 

dass sich die inhalte dieser wertbegriffe unter veränderten Bedingungen 

von raum und zeit selbst mit „abgestorbenen wurzeln” weiterentwickeln 

können. Begründungen für menschenrechte können heute sowohl christ-

lich als auch rein säkular bzw. philosophisch erfolgen.13 auch ein Begriff 

wie solidarität, dem in der derzeitigen entwicklungspolitischen diskussion 

als werteorientierung noch immer eine beachtliche Bedeutung zukommt, 

kann, wie peter molt in seinem folgenden Beitrag diskutiert, unterschied-

lichen Begründungsinteressen dienen.

die menschenrechte zu sichern und eine demokratische ordnung zu för-

dern bilden nicht nur formale oberziele der aktuellen entwicklungspolitik 

aller oecd-länder. menschenrechte und demokratie sind heute quasi  

zu eckpfeilern einer primär säkular ausgerichteten und begründeten ent-

wicklungspolitik geworden. die internationale menschenrechtsdiskussion 

argumentiert religionsunabhängig bzw. religionsübergreifend, weil sich 

entsprechende Begründungsmöglichkeiten nicht nur im christentum 

aufzeigen lassen, sondern auch in anderen religionen oder auch schlicht 

in der Vernunftphilosophie. darüber hinaus werden menschenrechte 

heute primär rein rational, durch Vernunft oder konsens begründet. die 

entscheidende antwort auf die frage nach einer ethischen Begründung 

liegt deshalb nicht allein in den religionen, sondern in den erfahrungen 

von unrecht, die alle menschen zu allen zeiten und an allen orten der 

welt machen mussten. 

nicht unwichtig ist in diesem kontext der Blick auf die weiterentwicklung 

der „menschenrechtsgenerationen”, in denen sich zugleich die Begrün-

dungsmöglichkeiten in der weiterentwicklung von werteorientierung 

widerspiegeln. als erste generation bezeichnen wir die so genannten 

bürgerlich-freiheitlichen grundrechte, vor allem das recht auf leben, 

freiheit und sicherheit, körperliche unversehrtheit, glaubens- gewis-

sens- und Versammlungsfreiheit sowie das Verbot von folter. ergänzend 

zu diesem „zivilpakt” enthält der „sozialpakt” die menschenrechte der 

zweiten generation, die sogenannten „wsk”- (wirtschaftliche, soziale und 

kulturelle) rechte. als dritte generation bezeichnen wir die kollektiv- 

bzw. die solidarrechte. die kontroversen, die seit den 1970er jahren vor 

allem über die menschenrechte der zweiten und dritten generation 

geführt wurden, sind bis heute noch nicht zu einem abschluss gekom-

men. Besondere Beachtung findet dabei nach wie vor die frage nach der 

universalität aller menschenrechte, da dies für eine ethische fundierung 

– insbesondere der entwicklungspolitik – zentral ist. kulturrelativistische 

diskussionen, die ein anderes Verständnis von menschenrechten durch-

setzen wollen, werden fast überall auf der welt geführt. ebenso wie die 

Vn, die eu und zahlreiche menschenrechtsorganisationen setzt sich auch 

die konrad-adenauer-stiftung für die universale geltung der menschen-

rechte ein.14

ähnlich breit gefasst und offen für unterschiedliche Begründungsinhalte 

ist heute auch die Verwendung des demokratiebegriffs als dem zweiten 

eckpfeiler einer primär säkular ausgerichteten entwicklungspolitik. eben-

so wie die sicherung der menschenrechte gehört die förderung von 

demokratie weltweit zu den kernanliegen der konrad-adenauer-stiftung. 

dennoch ist es legitim zu fragen, ob demokratie – wie es in der inter-

nationalen diskussion häufig geschieht – als ein „wert an sich” behandelt 

werden kann oder letztlich ein instrument zur erreichung bestimmter 

ziele, insbesondere der friedenssicherung, darstellt. trotz der großen 

erfolge, die sich durch die demokratisierungswelle der 1990er jahre für 

die internationale zusammenarbeit ergeben haben, bleibt die fortbeste-

hende fragilität vieler dieser staaten unübersehbar. demokratisierungen 
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waren und sind noch immer in der regel folgenschwere umwälzungspro-

zesse, die lange unabgeschlossen bleiben. insbesondere in entwicklungs-

ländern zielt demokratisierung eher auf stabilisierung als auf transfor-

mation, und da sie oft vielen zielen zugleich dienen soll, bleibt unklar, 

ob dies kurzfristig oder langfristig erfolgen soll und nach welchen priori-

täten. zweifellos erleichtert und gewährleistet demokratisierung die 

rechtsstaatsentwicklung. auch ist unbestreitbar, dass demokratien weit-

aus seltener kriege vom zaun brechen als autoritäre herrschaftssysteme. 

doch bleiben demokratien insbesondere in entwicklungsländern in  

hohem maße abhängig von rahmenbedingungen, sie tun sich schwer in 

ihrer strategischen ausrichtung und sehen sich vor allem in zeiten aus-

bleibender erfolge einem fortwährenden kampf um ihre glaubwürdigkeit 

ausgesetzt. all dies spricht in keiner hinsicht gegen den „wert” der 

demokratie, weist aber darauf hin, dass sie im kontext der entwicklungs-

politik ergänzender normativer maßstäbe bedarf und letztlich auch nicht 

ohne bestimmte wertebezüge vermittelbar ist. 

auf der suche nach rein säkularen werten für entwicklungspolitik ließen 

sich noch eine Vielzahl rein philosophischer Begründungsansätze unter-

schiedlicher weltanschaulicher provenienz anführen, die bewusst und 

gezielt jeden religiösen Bezug entweder neutralisieren oder ganz vermei-

den. allerdings werden ethische Begründungen, die im rahmen von 

entwicklungspolitik zum tragen kommen, in der regel nicht ausschließ-

lich für diesen zweck formuliert, sondern sie sind teilaspekte einer all-

gemeinen ethik in Bezug auf unseren umgang mit entwicklungsländern. 

im kontext ethischer Begründungen von entwicklungspolitik kommt dem 

säkularen Verständnis von politik und öffentlicher ordnung dennoch eine 

immer größere Bedeutung zu. es ist hier nicht der ort, die forschungs-

leistungen einzelner gegenwartsautoren wie vor allem john rawls, amar-

tya sen, otfried höffe, thomas pogge oder Vittorio hösle, zusammenzu-

fassen und kritisch zu würdigen. der folgende Beitrag von gerhard kruip 

entwirft statt dessen eine vernunftphilosophische und letztlich säkulare 

Begründung für die notwendigkeit einer entwicklungspolitischen werte-

bindung. 

jeder, der die entwicklungspolitischen probleme der „Bottom Billion”15 aus 

eigener anschauung kennt, weiß, dass es für die praktische arbeit in der 

regel nicht ausschlaggebend ist, an welchen werten sich entsprechende 

projekte orientieren, solange sie nicht dem pragmatismus mehr platz 

einräumen als den ideen einer globalen sozialen gerechtigkeit. thomas 

kesselring nennt es eine art leitmotiv seiner analyse, „dass sich der 

anspruch auf universalisierbarkeit westlichen denkens mit dem globalen 

strukturgefälle nicht sonderlich gut verträgt”.1� mit dieser diskrepanz, die 

sich letztlich weder ethisch noch philosophisch aus dem weg räumen 

lässt, muss entwicklungspolitik täglich umgehen, und zwar ohne generel-

le schuldzuweisungen und mit dem gelegentlichen eingeständnis indivi-

dueller, menschlicher unzulänglichkeit, die entwicklungszusammenarbeit 

auf beiden, auf geber- wie auf nehmerseite, immer wieder behindern 

und zurückwerfen kann. 

KonfliKtliniEn

Begründungen für entwicklungspolitik waren von anfang an durch die 

doppelte orientierung an werten einerseits und nationalen interessen 

andererseits gekennzeichnet. Bei diesen auseinandersetzungen, von 

denen die entwicklungspolitische diskussion der vergangenen jahrzehnte 

begleitet wurde, rückten interessenvertreter der entwicklungsländer die 

nationalen interessen der geberländer zuweilen eo ipso in ein pejoratives 

licht. gleichzeitig findet sich – insbesondere in autoritär regierten staa-

ten – die gegenteilige position, für die entwicklungspolitik ausschließlich 

ein instrument der eigenen ideologie, sicherheits- und außenwirtschafts-

interessen darstellt. auch die haltung, dass entwicklungspolitik aus-

schließlich altruistisch sein müsse, kann schwerlich als ideologiefrei 

bezeichnet werden. altruistisch war sie in den westeuropäischen ländern 

immer auch, aber nicht nur. die linderung von migrationsdruck, die Ver-

besserung der internationalen sicherheitslage, klima- und umweltschutz, 

beiderseitiger handel und exportmöglichkeiten sowie einvernehmliche 

formen der internationalen zusammenarbeit liegen nämlich nicht nur im 

interesse der geberseite. gleichzeitig liegen frieden, gerechte wirt-

schafts- und sozialordnungen, Bewahrung der schöpfung und die zu-

kunftsfähigkeit auch von fernen gesellschaften auch und ganz genuin im 

nationalen interesse der geberstaaten. letztlich dienen werte als unver-

zichtbarer, jedoch in jedem einzelfall nicht als alleiniger maßstab, als 

allein ausschlaggebende Begründung oder gar als instrument, um die 

nationalen interessen zu drapieren bzw. zu kaschieren. die in vielen ent-

wicklungsländern nominell wachsende armut, die zunehmende exklusion 

von menschen und der immer häufiger nicht mehr zu verhindernde 

zerfall von jeglicher staatlicher ordnung gehören nicht zu den von den 

vermeintlichen „gewinnern” akzeptierten negativen folgeerscheinungen 

der globalisierung. 
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Beides, die wertebindung und die interessenbindung der entwicklungs-

politik, müssen als legitim angesehen werden und gehören notwendig 

zusammen. sie können letztlich nicht separat begründet, sondern müs-

sen miteinander in Beziehung gesetzt werden. darüber hinaus erscheint 

es keineswegs abwegig zu vermuten, dass beide ab einem bestimmten 

punkt auch dazu beitragen, sich gegenseitig auszugleichen: die werte-

orientierung generiert immer wieder von neuem den einspruch gegen 

egoismus, profitgier und vordergründige Vorteile. gleichzeitig kann der 

einspruch aus der sicht nationaler interessen davor bewahren, den Blick 

für das realistisch machbare zu verlieren oder sich – aufgrund von stark 

empfundenen idealen – auf zielprojektionen zu fixieren, deren politische 

folgekosten unabsehbar sind.17 unabhängig davon, ob wir das, was sich 

global vollzieht, einen „zusammenprall der kulturen” nennen oder nicht, 

sollten wir nicht in die falle geraten, „universale werte” gegen „nationale 

interessen” auszuspielen bzw. beide für miteinander unvereinbar zu er-

klären. werte bieten auch in der entwicklungspolitik orientierungsricht-

linien, die das denken und handeln nicht nur individueller akteure, son-

dern auch von regierungen bestimmen können. dies gilt nicht nur auf 

der Begründungsebene in deutschland, sondern es bestimmt zugleich 

auch die art der zusammenarbeit mit den mehr oder weniger entwickel-

ten partnerstaaten. 

innerhalb der internationalen kontroversen über entwicklungspolitik 

scheint es nur begrenzt einen konsens darüber zu geben, welche politi-

sche ethik weltweit in fragen von demokratie, menschenrechten und 

entwicklungszusammenarbeit gelten soll. dies hängt damit zusammen, 

dass werte immaterielle, also nicht-ökonomische interessen darstellen 

und als solche zum kernbestand unserer identität gehören. es ist deshalb 

legitim, die Bedeutung der wertebindung in der entwicklungspolitik wie-

der stärker in den Vordergrund zu rücken und danach zu fragen, wie sich 

die normative rückbindung entwicklungspolitischer ziele wieder stärker 

als ein motiv der zielerreichung darstellen lässt. hierfür sind nicht nur 

kritische Bestandsaufnahmen, sondern auch erneuerte zieldiskussion 

nötig, bei denen sowohl die thematische und institutionelle ausrichtung 

der entwicklungspolitik als auch die bestehenden kooperationsformen 

und neue initiativen geprüft werden müssen. hierzu sind immer wieder 

neue impulse, frage- und infragestellungen erforderlich. es muss nicht 

immer wieder von neuem um den rekurs auf die vertrauten denkmuster 

der deutschen entwicklungspolitik gehen, sondern vor allem um neue 

antworten auf die fragen, die auf den umgang mit den folgen der globa-

lisierung abzielen, und dies verlangt eine diskussion der wertebindung 

von entwicklungspolitik: 

haben „westliche” werte im globalen rahmen an attraktivität verloren? 

ist die politik der demokratisierung von außen (insbesondere in der  

islamischen welt, aber auch in ost- südost- und südasien) zum schei-

tern verurteilt? welchen einfluss haben wir auf die eliten in den ent-

wicklungsländern als leistungsträger und mitgestalter der globalisie-

rung? 

kann es einen export westlicher wertevorstellungen geben, und welche 

sollten dies sein? sind demokratie, rechtsstaatlichkeit und vor allem 

die menschenrechte weltweit lehr- und vermittelbar? wenn das klassi-

sche motiv der „hilfe zur selbsthilfe” an überzeugungskraft verliert, 

was bleibt dann an praktischen, normativen orientierungsmaßstäben 

für die politikgestaltung speziell in den am wenigsten entwickelten  

ländern? 

welchen einfluss haben nicht-westliche werte und religionen auf die 

künftige gestaltung der internationalen entwicklungszusammenarbeit? 

wie gehen wir mit der „konkurrenz” chinesischer, indischer oder brasi-

lianischer interessen in afrika um? kann und darf es formen der re-

kolonialisierung geben?

das zentrale anliegen dieser fragen besteht darin, mehr klarheit darüber 

zu gewinnen, inwiefern die globalisierung nicht nur die rahmenbedingun-

gen der „westlichen” entwicklungspolitik verändert, sondern auch deren 

ziele und inhalte. die wachsende exklusion großer Bevölkerungsteile  

vor allem in den am wenigsten entwickelten ländern und die zunehmen-

de indifferenz ihnen gegenüber lassen sich nicht mit mehr geld und 

einem damit assoziierten „big push” lösen. deshalb ist und bleibt ent-

wicklungszusammenarbeit ein zentrales element des politischen selbst-

verständnisses und des umgangs mit der globalisierung. dies muss nicht 

notwendig unsere „westliche” wertebasis verändern, erweitert sie aber 

und macht sie komplexer. 

die hier versammelten Beiträge zeigen, dass auseinandersetzungen über 

die wertebindung der entwicklungspolitik nicht obsolet geworden sind. 

Vergessen wird in diesen kontroversen über die erreichung der millen-

niumsziele immer häufiger zum einen die orientierungsfunktion, die der 
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werteorientierungen in der entwicklungspolitik für unser eigenes politi-

sches selbstverständnis zukommt, und zum anderen die handlungslei-

tende Bedeutung, die eine wertebindung für die akteure in der entwick-

lungspolitik generell hat. welche werte sind hierfür jedoch heute und 

morgen noch relevant und bindend? fragen der wertebindung spielen 

nicht nur im kirchlichen Bereich eine rolle, sondern können ebenso einen 

rein säkularen, innerweltlichen charakter haben. alle politischen ent-

scheidungsträger, für die das erreichen der millenniumsziele letztlich ein 

ausbalancieren zwischen nationalen und internationalen interessen ist, 

orientieren sich letztlich an ethischen werten, unabhängig davon, ob  

und wie sie diese benennen. wertebindungen kommen nicht nur auf der 

ebene individueller motivation zum tragen, sondern sie bilden einen 

elementaren Bestandteil aller Begründungen in der entwicklungspolitik. 

diAloG AlS AufGAbE 

der kenianer james shikwati, einer der vielen afrikanischen kritiker 

westlicher „entwicklungshilfe”, benennt neben vielen schwächen auch 

einen positiven aspekt der entwicklungszusammenarbeit: es sei der 

kulturelle austausch und der dialog über werte, als einem „austausch 

zwischen gleichen”, von dem junge afrikaner profitieren könnten. james 

shikwati hat zu recht darauf hingewiesen, dass der dialog über werte 

ein zentraler Bestandteil unserer entwicklungspolitischen arbeit sein 

muss.18 die konrad-adenauer-stiftung reiht sich damit ein in eine Viel-

zahl international geführter diskussionen, zu denen wir seit langem 

etwas beizutragen haben. sie steht weltweit dafür ein, dass entwick-

lungspolitik nicht nur technokratisch oder pragmatisch begründet wird, 

sondern immer auch normativ und ethisch rückgebunden bleiben muss. 

entwicklung ist ein sehr komplexer und umfassender prozess, der vor 

allem auf eine Verbesserung der allgemeinen lebensbedingungen und 

auf eine stärkung individueller freiheiten gerichtet ist. konkrete entwick-

lungsanstrengungen müssen in erster linie von den menschen, denen 

diese entwicklung gilt, selber getragen werden. alle Bemühungen, diese 

prozesse von außen zu fördern, dürfen sich nicht nur an den eigenen 

zielvorstellungen derjenigen orientieren, die fördern wollen, sondern 

müssen – im unterschied zur erziehung – die sozialen und wirtschaft-

lichen, kulturellen und religiösen, ökologischen und ordnungspolitischen 

traditionen, Bindungen und identitäten derjenigen, die gefördert werden 

sollen, mit berücksichtigen. um beides miteinander zu vermitteln, ist der 

dialog unverzichtbar. insofern dieser dialog dazu beitragen soll, nicht nur 

das gegenseitige Verstehen zu verbessern, sondern auch im fall gravie-

render differenzen entscheidungshilfen zu geben, muss er nach den 

wertmaßstäben fragen, die nicht nur von einer der beteiligten seiten 

vertreten werden. 

die unverzichtbare problem- und partnerorientierung in der entwick-

lungszusammenarbeit erfordert den dialog über die beiderseitigen  

wertegrundlagen auf zwei unterschiedlichen ebenen: auf der gesell-

schaftlichen ebene kommt es darauf an, den austausch sowohl mit den 

notleidenden, Benachteiligten und opfern zu suchen als auch mit den 

Verantwortung tragenden eliten; während auf der thematischen ebene 

fragen zu den grundwerten in den Bereichen religion und kultur ebenso 

behandelt werden sollten wie in den Bereichen wirtschaft oder politik 

allgemein. dialoge über religiöse grundwerte (wie menschenwürde, 

gerechtigkeit oder solidarität) allein reichen nicht aus, sondern bedürfen 

der konkretisierung in form von auseinandersetzungen über demokratie, 

über transparenz in der ausübung staatlicher aufgaben und über die 

persönliche Verantwortung derjenigen, die mit der ausübung dieser auf-

gaben betraut werden. wer sich diesen wertediskussionen nicht stellt, 

lässt unreflektiert werte in die entwicklungspolitik einfließen, ohne sich 

und anderen darüber rede und antwort stehen zu können. 

der dialog über werte bildet gerade in der entwicklungspolitik eine 

Brücke zum Verständnis für armutsbekämpfung, in der werteorientierung 

primär zum ausdruck kommt. dies gilt jedoch nur dann, wenn er nicht 

nur dazu dient, das eigene denken und handeln politisch zu platzieren, 

sondern dem denken und handeln der anderen einen gleichwertigen 

rang an wahrhaftigkeit und legitimität ihrer interessen einräumt. erst 

dann eröffnet er eine tatsächlich vergleichbare augenhöhe, auf der es 

gerade die grundwerte sind, die unterschiedliche religionen und kulturen 

untereinander verbinden, und die grenzen zwischen „westlichen” und 

„nicht-westlichen” zivilisationen zuweilen als künstlich erscheinen lassen. 

diesem dialog aus dem wege zu gehen, führt entwicklungspolitik in die 

irre. 



28

christlicher personalismus und 
internationale solidarität

werte und tugenden als grundlagen der  

entwicklungspolitik

Ludwig Schick

das thema „jenseits der millenniumsziele” muss einen 

doppelten sinn haben. 

zeitlich: die millenniumsziele 2000 werden auch jenseits 

des jahres 2015 geltung behalten. sie machen zwar kon-

krete Vorgaben für 2015, werden aber auch danach ziele 

der entwicklungspolitik bleiben müssen. um die teilziele 

bis 2015 zu erreichen, bedarf es mehr anstrengungen und 

größeren einsatz von allen seiten. nach dem jahr 2015 

wird weiter engagiert an der Beseitigung des hungers, des 

mangels an Bildung, der Bekämpfung von krankheiten, 

besonders aids und der kindersterblichkeit, an der über-

windung der ungleichbehandlung der frauen, an der Be-

wahrung der schöpfung und an einer solidarischen Völker-

gemeinschaft durch den abbau des nord-süd-gefälles  

gearbeitet werden müssen. 

inhaltlich: „jenseits der millenniumsziele” sind orientierun-

gen und fundamente zu erarbeiten, die diese acht ziele 

besser erreichen lassen, teilweise bis 2015 und hoffentlich 

gänzlich in den jahren nach 2015. 
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1.  ERStE tHESE:  

An dEn millEnniumSziElEn fEStHAltEn.

die millenniumsziele 2000 wurden nach einer breit angelegten konsulta-

tion, an der viele experten teilgenommen haben, erarbeitet. die uno, 

das ‚Repräsentationsgremium’ der meisten staaten dieser welt, hat sie 

formuliert und herausgegeben. sie sind weltweit von sehr vielen men-

schen wohlwollend und zustimmend aufgenommen worden. sie können 

die entwicklung der Völker und staaten sehr nachhaltig fördern und dazu 

beitragen, eine globale menschheit und Völkergemeinschaft in gerechtig-

keit und frieden aufzubauen. 

nach dem jahr 2015 müssen sie fortgeschrieben und die gänzliche über-

windung von hunger, seuchen, krankheiten etc. angestrebt werden. an 

den millenniumszielen muss festgehalten werden. 

2.  zWEitE tHESE: diE KiRcHE tRäGt mAtERiEll  

und idEEll zuR EntWicKlunG bEi.

das christentum und die christliche kirche können mit ihrem ideenreich-

tum und ihrer erfahrung, mit ihrer ‚manpower’, ihrem kapital und ihrer 

organisationsstruktur viel zur entwicklung der Völker beitragen. mit dem 

gebotenen realismus und in aller Bescheidenheit, bei allem berechtigten 

selbstbewusstsein und in aller demütigen selbsteinschätzung ist festzu-

halten, dass das christentum und die kirche einen wichtigen Beitrag  

in der Entwicklung der Menschen und Völker geleistet haben, derzeit 

einbringen und in zukunft beisteuern können. die katholische kirche 

deutschlands engagiert sich weltweit in konkreten und praktischen hilfen 

durch die kirchlichen hilfswerke misereor, adveniat, missio, caritas inter-

national, das kindermissionswerk „die sternsinger”, das frauenmissions-

werk, renovabis sowie durch die diözesen und orden. es ist wichtig, 

dass die kirche auch direkt entwicklungshilfe leistet. nur indem sie sich 

vor ort beteiligt, wirkt sie glaubwürdig und wird als partner in der ent-

wicklungspolitik ernst genommen. die katholische kirche ist außerdem 

die größte religionsgemeinschaft und mit abstand die ‚organisation’, die 

in allen erdteilen am besten und effektivsten vertreten ist. sie ist mit 

ihren frauen und männern, laien, priestern und ordenschristen überall 

und in allen lebensbereichen präsent. die kirchlichen strukturen und 

hilfsmaßnahmen haben in verschiedenen ländern in der Vergangenheit 

oft auch dann noch als einzige gewirkt, wenn alle anderen organisati-

onen nicht mehr tätig sein konnten. die kirche ist vor ort ein wichtiger 

und effizienter partner für alle in der entwicklungshilfe engagierten staa-

ten und organisationen. 

wesentlicher als der materielle ist der ideelle Beitrag der kirche in der 

entwicklungspolitik. an zwei „themen” der katholischen lehre möchte ich 

diesen ideellen Beitrag darstellen. 

die christliche soziallehre mit den drei „s”:  

erstes „s” = subjekt oder person  

zweites „s” = subsidiarität  

drittes „s” = solidarität 

die christliche tugendlehre mit der trias 

1. menschenwürde 

2. werte 

3. tugenden

3.  dRittE tHESE: diE ‚cHRiStlicHE SoziAllEHRE’ Gibt 

dER EntWicKlunGSpolitiK bEdEutEndE impulSE .

Bei der trias der christlichen soziallehre ist die reihenfolge wichtig. das 

christentum und die kirchen haben nie die solidarität an den anfang 

gesetzt, sondern an den schluss, und dies aus wichtigen gründen. soli-

darität kann nach der christlichen soziallehre nicht ohne das subjekt, 

ohne den ‚christlichen Personalismus’ und ohne die ‚Subsidiarität’ funk-

tionieren. 

3.1. der mensch ist der träger aller Entwicklung. 

das subjekt, die person, ist nach christlicher auffassung für die entwick-

lung der entscheidende faktor! das christentum hat einen „unverschäm-

ten glauben” an den menschen. der mensch ist nach gottes Bild und 

gleichnis geschaffen. er ist fähig, das gute zu tun und das Böse zu über-

winden. er ist mit Begabungen, talenten und charismen ausgestattet, 

um die welt zu gestalten, die ihm gott zum Bebauen, Benutzen und 

Behüten übergeben hat (vgl. genesis 1 und 2). die schöpfung ist nicht 

ressource, sondern als heimat (paradies) für alle menschen aller genera-

tionen von gott geschaffen. der mensch kann sie mit seinen Begabungen 

entwickeln und der Vollendung zuführen. 
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zum christlichen personalismus gehört, dass der mensch als „ens sociale” 

(soziales wesen) auf den mitmenschen und auf die ganze schöpfung hin 

angelegt ist. als solcher ist er auch auf die ganze geschichte ausgerich-

tet. als „ens aeternum” (ewiges wesen) ist er geschaffen für das ewige 

leben. das gilt für alle menschen ohne ausnahme. als person ist der 

mensch auf seine mitmenschen, auf die schöpfung, auf die geschichte, 

die ewigkeit und auf gott ausgelegt. er lebt nur, wenn er in der spann-

breite dieses Beziehungsgeflechtes aktiv existiert. 

der mensch ist in sich gut. er handelt zwar böse, ist aber nicht böse. 

wenn er böse handelt, dann deshalb, weil er sich von seinem wesens-

kern und eigentlicher Bestimmung entfremdet oder entfremdet wird. 

nach dem kirchenlehrer augustinus ist das Böse „privatio boni”, die 

Entfremdung vom Guten. das geschieht dadurch, dass der mensch sich 

von den mitmenschen und von gott entfernt, indem er die „incurvatio 

cordis in se ipsum” (die Verkrümmung des herzens in sich selbst hinein) 

vollzieht oder zulässt. indem er sich von gott und den mitmenschen 

entfremdet, wird ihm auch sein eigener wesenskern fremd, in dem er 

des guten gottes Bild und gleichnis ist. 

3.2.die Subsidiarität muss beachtet werden. 

die subsidiarität ist das zweite prinzip der christlichen soziallehre. sie 

hat zwei seiten, die untrennbar zusammengehören. subsidiarität bedeu-

tet erstens, dass jeder machen muss und soll, was er kann. das heißt, 

dass die einzelnen und die kleinen einheiten, von der familie und sippe 

angefangen über stämme und rassen bis zu den nationen, tun sollen, 

was sie tun können. eine stärkere, größere oder höhere gruppe darf  

sich nicht einmischen oder das geschehen an sich ziehen. subsidiarität 

bedeutet: Freiheit von und Freiheit zu. 

das besagt für die entwicklungspolitik konkret, dass die christliche so-

ziallehre eine große achtung vor den einzelnen menschen, den jeweiligen 

kulturen und traditionen, Völkern und nationen fordert und fördert. eine 

entwicklungspolitik, die die subsidiarität ernst nimmt, wird niemals men-

schen und Völker verzwecken, ressourcen für sich oder dritte ausbeuten, 

natur und kulturen zerstören, überfremden und entwurzeln. Subsidiarität 

erfordert eine Entwicklungspolitik des Respektes und der Achtung. 

die andere seite der subsidiarität ist im „grundwort” von subsidiarität, 

im lateinischen substantiv ‚subsidium’, enthalten. es heißt und bedeutet: 

Hilfe. die subsidiarität in der entwicklungspolitik fordert eine art von hil-

fe, die mit dem stichwort „Hilfe zur Selbsthilfe” bezeichnet wird. sie hilft 

menschen, familien, sippen, stämmen, Völkern und nationen, ihr eige-

nes Leben menschenwürdig und ihrer kultur entsprechend zu gestalten. 

Subsidiarität erfordert eine Entwicklungspolitik der Hilfe zur Selbsthilfe. 

dabei ist konkret auch das, was wir als besonders hilfreich in der ent-

wicklungspolitik erachten, die förderung der mikrostrukturen und mikro-

projekte angesprochen, z.B. die mikrokredite für die landwirtschaft, 

das gesundheitswesen, die schul- und Berufsbildung, das handwerk  

und die kleinindustrie. subsidiarität nimmt die gewachsenen strukturen, 

besonders die familien, die sippen, die dörfer und siedlungsräume ernst. 

Subsidiarität in der Entwicklungspolitik bedeutet, sowohl eine Kultur der 

Achtung der Eigenständigkeit als auch zugleich der Hilfe zur Selbsthilfe 

pflegen und aufbauen. 

3.3. „Solidarität” als basis der Entwicklungspolitik. 

solidarität vereinnahmt nicht, sondern begleitet, sie bedeutet „partner-

schaft” und nicht „patenschaft”. die solidarität befähigt jede person, das 

zu werden, was sie ist bzw. sein kann und fördert jedes ‚Subjekt’ so, dass 

es das tun kann, wozu es fähig ist. sie denkt und handelt personen- und 

zugleich institutionenbezogen. sie setzt sich mit allen kräften ein, dass 

alle personen und gruppen sich entfalten können. sie verbietet auch jede 

korruption in den entwicklungsländern und in der entwicklungshilfe, die 

die solidarität konterkariert und untergräbt. sie teilt die güter der erde, 

aber auch des wissens und der Bildung gerecht. sie setzt sich selbstlos 

für die internationale menschengemeinschaft ein. sie ist auf nachhaltig-

keit ausgerichtet, weil solidarität auch alle zukünftigen menschenge-

schlechter umfasst. in die solidarität ist auch die Bewahrung der schöp-

fung eingebunden, die als wohnung für alle menschen aller zeiten ver-

standen wird. solidarität mit den menschen ist ohne nachhaltigen natur-

und umweltschutz in der christlichen soziallehre nicht denkbar.

die solidarität ist im christentum in sich international, weil es keine 

rassen-, nationen- oder religionsunterschiede für die wertungen oder 

unterscheidungen bezüglich der würde und gleichheit der menschen 

zulässt. alle sind in gott und in christus „einer” (vgl. gal 3,28). das 

christliche menschenbild lässt daher einem gegensatz zwischen entwick-



34 35

lungspolitik und staatlichen eigeninteressen keinen raum. fortschritt 

kann es nur für alle menschen geben, weil nach gottes plan die gesamte 

menschheit miteinander verwoben ist und weil alle „zum neuen himmel 

und zur neuen erde” gelangen sollen. die christliche solidarität handelt 

konkret, selbstlos und unmittelbar zugunsten jedes nächsten nah und 

fern. 

3.4.  bildung muss in der Entwicklungspolitik (noch mehr) priorität 

bekommen. 

weil das subjekt in der christlichen soziallehre an erster stelle steht und 

träger aller entwicklung ist, muss der ganzheitlichen Bildung jedes ein-

zelnen priorität in der entwicklungspolitik zukommen. dabei ist auf die 

individuellen Begabungen zu achten. die millenniumsziele werden nur 

dann erreicht werden, wenn durch Bildung möglichst viele subjekte bzw. 

personen in den entwicklungsländern befähigt werden, ihre aufgaben 

zu erfüllen. solidarität muss vor allem auf die konkrete person und ihre 

„capacitación” (Befähigung) hinzielen.

4.  ViERtE tHESE: diE cHRiStlicHE tuGEndlEHRE:  

mEnScHEnWüRdE, WERtE und tuGEndEn biEtEn  

oRiEntiERunG füR diE EntWicKlunGSpolitiK. 

wie bei der christlichen soziallehre ist auch bei der christlichen tugend-

lehre jeder einzelne Begriff und auch die reihenfolge von Bedeutung. 

4.1. „Jeder mensch hat Würde”. 

der Begriff „würde” ist dem wertschätzenden erkenntnisprinzip zuzu-

ordnen. der mensch hat würde, weil er in der naturordnung und ent-

wicklung sowie aufgrund seiner intelligenz das höchste wesen ist. diese 

auffassung wird auch von der rationalen philosophie vertreten.

schwieriger wird es, wenn bezüglich der menschenwürde konkrete fra-

gen diskutiert werden, zum Beispiel: haben auch alle behinderten und 

ungeborenen menschen, alte, kranke, demente und die menschen im 

wachkoma, menschenwürde? hier gehen in der philosophie und im all-

gemeinen gesellschaftlichen diskurs die anschauungen weit auseinander. 

das christentum begründet die würde des menschen tiefer als die philo-

sophie und alle kulturwissenschaften es vermögen. die erschaffung jedes 

einzelnen menschen durch gott und seine gottesebenbildlichkeit machen 

seine würde aus. daraus ergeben sich die fundamentale gleichheit aller 

menschen und die unantastbarkeit jedes menschenlebens, unabhängig 

von rasse, hautfarbe, religion und gesundheit. mit der menschenwürde 

ist die „freiheit, gleichheit und Brüderlichkeit” aller menschen mitgege-

ben und eingeschlossen. die Vorstellung von der würde eines jeden 

menschen gibt wichtige orientierung für die entwicklungspolitik. nach 

christlichem Verständnis muss die entwicklungspolitik die würde aller 

menschen auf der ganzen welt achten und entwickeln helfen. die würde 

des menschen begründet und erfordert entwicklungshilfe.

4.2.  die Würde des menschen macht seinen Wert aus und begründet 

seine Rechte.

wer und was würde hat, hat werte. zu den werten des menschen zählen 

das leben, die liebe, die gesundheit, die Bildung, die religion, die frei-

heit, die kulturelle identität, heimat, selbstbestimmung, das glück etc. 

einen erschöpfenden kanon von werten gibt es nicht. 

aus der würde des menschen wird z.B. der wert der unantastbarkeit des 

lebens abgeleitet. weil menschliches leben würde hat, ist jeder mensch 

es wert, von der empfängnis im mutterleib bis zum natürlichen sterben 

geachtet zu werden. niemand darf einen anderen menschen töten. weil 

das leben würde hat, ist die gesundheit ein wert. deshalb sind gesunde 

ernährung, sauberes wasser und medizinische Vorsorge werte, die dem 

menschen zukommen müssen. weil der mensch würde hat, ist Bildung 

ein wert, die es ermöglicht, dass er sich und seine Begabungen entfalten 

kann. 

alle werte, die der mensch aufgrund seiner würde hat, müssen ent-

wickelt werden. „wert” kommt von werden. der mensch muss werden 

können, was er an werten in sich hat. er hat ein recht darauf. deshalb 

sind die „menschenrechte” die andere seite der werte. die würde des 

menschen muss geschützt werden, deshalb hat er das recht, das zu 

erhalten, was er dazu braucht. seine werte müssen sich entwickeln 

können, deshalb hat er das recht zu erhalten, was ihm die entwicklung 

der werte ermöglicht. menschenwürde und die werte erfordern die in-

dividuellen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Menschenrechte, 

wie sie im laufe der letzten sechzig jahre vor allem von den Vereinten 

nationen formuliert wurden.
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4.3. Aus Werten müssen tugenden werden.

das heißt, was als „würdevoll” erkannt und deshalb als wertvoll erachtet 

wurde, dafür muss sich jeder mensch mit seinen möglichkeiten auch ein-

setzen. die diskussion über würde und werte muss in den Bereich des 

Tuns und damit in den Bereich der tugenden hinübergeführt werden.  

das christentum und vor ihm bereits die griechen und römer haben  

von tugenden gesprochen. die diskussion um würde und werte ist neu 

und kam erst im 19. jahrhundert auf. gelebte tugenden sind im grunde 

nichts anderes als die realisierung von würde und werten im privaten, 

familiären, beruflichen und gesellschaftlichen alltagsleben. auch für die 

Bewahrung und umsetzung der menschenrechte sind die tugenden un-

abdingbar. 

wie können aus würde und werten tugenden werden? dazu müssen 

bestimmte institutionen gestärkt werden, die zur würde- und wertever-

mittlung und zum einüben der tugenden unabdingbar sind. das ist in 

erster linie die familie, in zweiter hinsicht sind es die kindergärten, die 

schule und universitäten. dazu kommen freie gruppen, Vereine und ge-

sellschaften, die wertbildend wirken und zu tugenden erziehen. Vorrangig 

sind die kirchen und religionsgemeinschaften diesbezüglich gefordert. 

welche tugenden sind gemeint? das christentum und mit ihm die ge-

samte abendländische tradition unterscheiden die „göttlichen tugenden”, 

die „kardinaltugenden” und die „sekundärtugenden”. alle drei kategorien 

sind eng miteinander verbunden und voneinander abhängig. 

erstens: Die göttlichen Tugenden sind glaube, hoffnung und liebe. 

selbst wenn jemand keinen explizit christlichen gottesbezug hat, viel-

leicht nicht einmal die existenz gottes anerkennt, so sind die inhalte 

dieser drei göttlichen tugenden doch als Basis aller tugenden äußerst 

wichtig. 

Glaube bedeutet das Vertrauen haben, dass ich selbst und jeder mensch, 

aber auch die gesellschaft und geschichte getragen und gehalten werden 

und nicht von vornherein ohne sinn, ohne Bedeutung, ohne anfang und 

ohne ende sind, dahintaumeln und irgendwann untergehen. 

die zweite göttliche tugend ist die Hoffnung. kein mensch kann vernünf-

tig leben und arbeiten ohne die hoffnung, dass das, was er tut, einen 

Beitrag leistet für das eigene wohl, zur gestaltung der zukunft, der welt 

und der menschheit, und für das gemeinwohl nützlich ist. 

die dritte göttliche tugend ist die Liebe. liebe ist das tätige Bewusstsein, 

dass nicht jeder mensch dem anderen ein wolf ist; „homo homini lupus 

est”, so haben römische misanthropen formuliert. mit dieser auffassung 

kann kein mensch leben und wirken. zur liebe gehört sowohl die eigene 

selbstachtung (selbstliebe) als auch die wertschätzung aller anderen. 

der mensch braucht die erfahrung, dass er geliebt wird, dass die mitmen-

schen liebenswert sind und er mit seiner liebe etwas zum wohl der ande-

ren beitragen kann. dieses Bewusstsein führt zur geschwisterlichkeit, zur 

liebestätigkeit (caritas) und zur Barmherzigkeit. 

zweitens sind die kardinaltugenden zu nennen, die schon die griechische 

philosophie zusammengestellt hat. es sind Weisheit/Klugheit, Tapferkeit, 

Gerechtigkeit und Bescheidenheit/Maß. 

a) die erste kardinaltugend ist die Weisheit/Klugheit. sie öffnet den hori-

zont für das ganze. sie bewahrt vor fachidiotie, nimmt Vergangenheit, 

gegenwart und zukunft in den Blick und beachtet sie bei allen entschei-

dungen und im ganzen leben. sie wirkt personenbezogen und sachge-

recht. sie folgt der anweisung „Quidquid agis, prudenter agas et respice 

finem” – Was immer du tust, tue es klug und beachte das Ende oder Ziel! 

alle entwicklungspolitik und entwicklungshilfe braucht in allen ihren 

akteuren, gebern und nehmern, echte weisheit und große klugheit. 

b) Die Tapferkeit ist die Tugend der Entscheidung und Entschiedenheit. 

die tapferkeit macht mut, auch gegen den strom zu schwimmen. sie 

kennt den weisheitsspruch: „die entscheidenden Veränderer sind immer 

gegen den strom geschwommen”. tapfer sind die menschen, die nicht zu 

allem ja und amen sagen, die sich nicht ‚stromlinienförmig’ der gängigen 

meinung anpassen. es sind aber auch die, die keine angst vor der zu-

kunft haben und nicht aus furchtsamkeit überhaupt keine entscheidun-

gen fällen. tapferkeit bedeutet: „caute procede” – gehe in Weisheit und 

mit Klugheit sicher und entschieden voran. 

c) Gerechtigkeit bedeutet vor allen dingen, den menschen bei den ent-

scheidungen im Blick haben. der philosophie der griechen und römer 

folgend, hat das ganze abendland gerechtigkeit vor allem als ‚suum 

cuique’ definiert. das bedeutet: jedem das seine zukommen lassen. die 
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gerechtigkeit bewahrt vor gleichmacherei, lässt die Vielfalt zu, schätzt 

sie, nimmt sie auf und ordnet sie ein. zugleich verbietet sie klassenun-

terschiede, Bildung von ober- und unterschichten und reich-arm-gefälle, 

die sich in einigen entwicklungsländern leider gottes sehr deutlich und 

entwicklungshemmend zeigen. Veränderungen müssen immer menschen-

orientiert und generationen umfassend sein, das fordert die gerechtig-

keit. sie handelt global und regional, direkt und nachhaltig, menschenbe-

zogen und allumfassend. die schwester der gerechtigkeit ist die solidari-

tät, in der heutigen globalen welt, die „internationale solidarität”. 

d) die vierte tugend ist die Bescheidenheit/das Maß: der mensch kann 

nicht alles und er darf nicht alles. es darf nicht alles an sich reißen und 

machen wollen. Bescheidenheit lehrt, dass keiner der größte ist oder sein 

muss. jeder soll nach einem wort leben, das aus dem epheserbrief des 

neuen testamentes stammt: „wir sind dazu geschaffen, in unserem 

leben die guten werke zu tun, die gott für uns im voraus bereitet hat” 

(vgl. eph 2,10). nicht mehr und nicht weniger ist von jedem verlangt. 

wer alles will, zerstört alles. wer meint alles zu können, wird am ende 

mit leeren händen dastehen. die tugend ‚Bescheidenheit/maß´ verpflich-

tet z.B. die entwickelten nationen zu entschieden weniger Verbrauch von 

energie, wasser, lebensmitteln und naturressourcen, und die entwick-

lungsländer zu maßvollem fortschritt, der nicht zerstört, sondern nach-

haltig aufbaut. Besonders für den umweltschutz und die Bewahrung der 

schöpfung ist die tugend der Bescheidenheit und des maßes von großer 

Bedeutung.

die „maßlosigkeit” des menschen ist die größte gefahr für gute entwick-

lungen; sie ist der anlass für revolutionen, kriege und terror, die ströme 

von Blut fließen lassen. sie plant und erzwingt ‚fortschritte’, die in den 

abgrund führen, und den menschen viel schaden bringen: in forschung 

und technik, produktion und ressourcenverbrauch. die tugend der Be-

scheidenheit/des maßes ist eine form der liebe zum menschen. sie 

befreit von egoismus und egozentrik, sie zielt darauf, mit allen Verände-

rungen dem zu dienen, der sowohl mittelpunkt und haupt der schöpfung 

als auch ziel der geschichte ist, dem menschen. die tugend der Beschei-

denheit/des maßes hat stets die goldene regel vor augen: „was du nicht 

willst, das man dir tut’, das füg’ auch keinem anderen zu!” positiv formu-

liert: „alles, was ihr also von anderen erwartet, das tut auch ihnen!” 

(mt 7,12).

drittens: die sekundärtugenden. zu den göttlichen und den kardinal-

tugenden kommen die sekundärtugenden dazu, beziehungsweise erge-

ben sich aus ihnen. sie werden z.B. im galaterbrief so aufgelistet: Frie-

de, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherr-

schung. Als „gegenanzeige” werden Feindschaft, Streit, Eifersucht, 

Jähzorn, Eigennutz, Spaltungen, Neid, Missgunst, Trink- und Essgelage 

aufgezählt (vgl. gal 5,19-22). sie werden heute wie folgt genannt: Ge-

meinsinn, gemeinwohlorientiertes Engagement oder Ehrenamt, Verzicht 

und Askese, Fleiß, Ordnung, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit. 

4.4. zusammenfassung

nach dem Duden. Das Herkunftswörterbuch bedeutet „würde”: „ach-

tung gebietender wert, der einem menschen innewohnt.” aus der men-

schenwürde ergeben sich die werte, die dem menschen, aber auch den 

menschengemäßen institutionen wie familie, sippe, nation und der 

natur innewohnen. die werte müssen zum habitus werden, d.h. zur 

tugend, sie müssen zu einem tugendhaften leben führen. die trias 

‚Menschenwürde, Werte, Tugenden’, ist für die entwicklung der mensch-

heit und für die entwicklungspolitik unabdingbar. eine offensive für sie  

ist daher angezeigt. 

die trias Menschenwürde, Werte, Tugenden ist keine unumstrittene 

‚sache’. es gibt in den verschiedenen kulturen unterschiedliche auffas-

sungen darüber. deshalb können sie nicht implantiert oder übergestülpt 

werden. über menschenwürde, werte und tugenden muss vielmehr auf 

allen ebenen der entwicklungspolitik ein stetiger dialog geführt werden, 

der sich wie ein roter faden überall durchziehen muss. dieser dialog ist 

nicht leicht, aber unabdingbar. ohne ihn fehlen der entwicklungspolitik 

konsens und ziele. 
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5.  fünftE tHESE: diE REliGion SolltE in dER  

EntWicKlunGSpolitiK bEAcHtunG findEn.

die gretchenfrage in goethes faust: „wie hältst du’s mit der religion?”, 

sollte in der entwicklungspolitik nicht fehlen. religion gehört zum we-

senskern des menschen. wer die person ernst nehmen und fördern will, 

muss auch seiner religiosität anerkennung schenken. wer nicht religiös 

ist, verdient ebenfalls respekt und freiheit. 

gibt es menschenwürde, werte, tugenden ohne gott? warum nicht! mit 

gott können sie sich aber gegebenenfalls besser entfalten und tiefer ver-

ankert werden. die ressource religion sollte in der entwicklungspolitik 

Beachtung finden.

gott, der jeden menschen erschafft, gibt jedem menschen unvergleich-

liche würde und macht jedes menschenleben unantastbar. 

gott, der die Vielfalt und Verschiedenheit liebt, garantiert allen nationen 

und kulturen die gleiche würde.

gott, der alles ins dasein gerufen hat, gibt tieren, pflanzen und dem 

ganzen kosmos einen eigenen menschenbezogenen wert. 

der ewige gott verpflichtet dazu, einheit und solidarität auch mit den 

zukünftigen generationen zu leben, er fordert nachhaltigkeit. 

der menschenliebende gott gibt die kraft, die tugenden im eigenen um-

feld und in aller welt zu leben, dazu zu erziehen und sie einzufordern. 

mit dem menschenfreundlichen gott können menschen gläubig und ver-

trauensvoll, hoffnungsvoll und zuversichtlich, liebevoll und solidarisch 

untereinander sein.

mit gott, nach dessen Bild die menschen geschaffen sind, können sie 

gerecht, maßvoll, weise und tapfer sein. treu, friedliebend, geduldig und 

nachsichtig kann der mensch sein, der an den gott glaubt, der ihn auch 

einmal richten wird. 

aber wird eine welt ohne religionen nicht doch friedvoller sein? diese 

frage darf gestellt werden. dabei ist auch die gegenfrage zu stellen: gibt 

es eine welt ohne gott, wie immer menschen ihn bezeichnen? Bisher 

jedenfalls nicht. 

es gibt nur einen gott. trotz unterschiedlicher religionen sind religiöse 

menschen auf der suche nach ihm, und er verbindet sie. 

der name gottes wurde in der Vergangenheit missbraucht. auch zukünf-

tig ist die menschheit nicht davor gefeit. mit dem einzigen, wahren und 

guten gott ‚funktioniert’ die welt anders als ohne ihn! wie? göttlicher 

und himmlischer! die frage nach gott darf nicht ausgeblendet, sondern 

sollte in der entwicklungspolitik eingeblendet sein. 



der konziliare prozess hat seit der Vollversammlung des 

ökumenischen rates der kirchen 1983 in Vancouver, auf der 

er seine spezifische gestalt gewonnen hat, in den kirchen 

durchaus nicht an Bedeutung verloren. allerdings hat er 

seine gestalt und seine aktionsformen verändert. damals 

noch stark von initiativgruppen in der kirche getragen, ist 

er nun zu einer sache der kirchen als ganzer geworden.  

er hat sich institutionalisiert. zugleich sind seine themen – 

gott sei dank – ja nicht nur in den kirchen virulent. seine 

themen und aktionsformen sind längst mit vielfältigen in-

stitutionen über die kirche hinaus verbunden. der von Brot 

für die welt, dem eed, dem Bund gemeinsam mit dem 

wuppertalinstitut für klima, umwelt und energie angestoße-

ne prozess „zukunftsfähiges deutschland” ist ein Beleg da-

für. dieser prozess ist wie damals nicht nur als diskussions-

prozess, sondern als umfassender Veränderungsprozess mit 

konkreten mentalen, kulturellen, politischen und ökonomi-

schen schritten zum umbau von gesellschaft und wirtschaft 

angelegt. die themenstellung ist für mich darum keine 

reminiszenz an Vergangenes. sie ist hochaktuell. 

gerechtigkeit, frieden und  
Bewahrung der schöpfung  
als werteorientierung in der 
entwicklungspolitik

Martin Schindehütte



44 45

so gilt – wie für die ganze kirche – auch für den kirchlichen entwick-

lungsdienst der evangelischen landeskirchen und der freikirchen: ge-

rechtigkeit, frieden und Bewahrung der schöpfung waren und sind 

grundlegende orientierungswerte seiner entwicklungspolitischen arbeit. 

sowohl der evangelische entwicklungsdienst als auch Brot für die welt 

beziehen sich in ihren grundsatzerklärungen auf die bekannte trias des 

konziliaren prozesses. so heißt es z.B. in der grundorientierung des eed 

unter der überschrift „frieden und gerechtigkeit suchen, schöpfung 

bewahren”: „Die Arbeit des EED gründet in dem Glauben, der die Welt 

als Gottes Schöpfung bezeugt, in der Liebe, die gerade in dem entrechte-

ten und armen Nächsten ihrem Herrn begegnet und in der Hoffnung, die 

in der Erwartung einer von Gott getragenen gerechteren Welt handelt”.1 

diese grundlegung bestimmt somit auch die ziele der arbeit :”Der EED 

will mit seiner Arbeit beitragen zur Minderung von Armut, Hunger und 

Not, zum Aufbau gerechter Gesellschaften, zur gewaltfreien Lösung von 

Konflikten, zum bewahrenden Umgang mit der Schöpfung”.2

in der grundsatzerklärung von Brot für die welt „den armen gerechtig-

keit” aus dem jahr 2000 wird expliziert darauf hingewiesen, wie viel der 

kirchliche entwicklungsdienst den impulsen aus der ökumene verdankt: 

„Hingewiesen sei auch auf die Impulse aus der Ökumene, die das Denken 

und Handeln von Brot für die Welt immer stark beeinflusst haben und 

weiterhin beeinflussen. In besonderem Maße trifft dies für den Konzilia-

ren Prozess mit seinen Leitbildern Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 

der Schöpfung zu”.3 in der tat: in der konkreten projektarbeit der beiden 

werke, aber auch in der entwicklungspolitischen Bildungs- und lobby-

arbeit geht es um weit mehr als nur um armutsbekämpfung oder einsatz 

für mehr soziale gerechtigkeit. ökologische fragen spielen von anfang  

an eine ebenso wichtige rolle wie die fragen der konfliktprävention, 

konfliktbewältigung und der Versöhnungsarbeit. 

der konziliare prozess für gerechtigkeit, frieden und Bewahrung der 

schöpfung hat uns ganz besonders die augen dafür geöffnet, wie sehr 

die gerechtigkeitsfrage mit der friedensfrage und der ökologischen frage 

zusammenhängt. er hat viele christinnen und christen tief und nachhal-

tig in ihrem engagement für eine andere, gerechtere und friedlichere 

welt geprägt. dieser enge zusammenhang der gerechtigkeits-, friedens- 

und schöpfungsfrage hat geschichtliche und inhaltliche gründe.

lassen sie mich zunächst die impulse erläutern, die aus der geschichte 

der ökumenischen Bewegung zu dieser trias des konziliaren prozesses 

führten, bevor ich auf die frage eingehe, was inhaltlich dafür spricht, 

dass wir uns auch heute noch in der entwicklungszusammenarbeit an 

diesen leitbildern frieden, gerechtigkeit und Bewahrung der schöpfung 

orientieren.

Frieden war von anfang ein großes thema der ökumenischen Bewegung, 

vor allem in der Bewegung für praktisches christentum und dem welt-

bund für freundschaftsarbeit der kirchen, der sich bereits im ersten 

weltkrieg für frieden und Versöhnung einsetzte. dietrich Bonhoeffer  

hat 1934 in seiner bekannten rede auf einer ökumenischen tagung in 

fanö deutlich gemacht, dass es keinen weg zum frieden auf dem weg 

der sicherheit gibt und ein konzil des friedens gefordert, in dem „[...]  

die kirche christi aus aller welt [...]” so redet, dass „[...] die Welt zähne-

knirschend das Wort vom Frieden vernehmen muss und die Völker froh 

werden, weil diese Kirche ihren Söhnen im Namen Christi die Waffen aus 

der Hand nimmt und ihnen den Krieg verbietet und den Frieden Christi 

ausruft über die rasende Welt”.4

wie wir alle wissen, ist es dazu nie gekommen, im gegenteil: der zweite 

weltkrieg hat unendlich viel tod und leid über millionen von menschen 

gebracht, städte und länder in schutt und asche gelegt. Bei seiner 

gründungsvollversammlung 1948 erklärte der ökumenische rat der 

kirchen in amsterdam angesichts der gerade erlittenen katastrophe: 

krieg soll nach gottes willen nicht sein. fortan setzten sich viele kon-

ferenzen des örk mit fragen der abrüstung und der atomwaffen aus-

einander. auf der �. Vollversammlung 1983 in Vancouver forderten die 

delegierten aus der ddr mit unterstützung der westdeutschen delegier-

ten in anlehnung an die forderung von dietrich Bonhoeffer aus dem jahr 

1934, die kirchen sollten angesichts des wettrüstens ein ökumenisches 

friedenskonzil einberufen, das sich eindeutig gegen die atomare aufrüs-

tung ausspricht. kirchen aus dem süden reagierten auf die einseitige 

Betonung der friedensfrage z. t. mit protest und warfen den kirchen im 

norden vor, nur auf die für sie drohende gefahr fixiert zu sein ohne wahr-

zunehmen, dass sich im süden ein alltäglicher überlebenskrieg abspielt, 

der auf ungerechte strukturen zurückzuführen ist, an denen auch die 

kirchen im norden partizipieren. 
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für sie war die Frage nach Gerechtigkeit viel existentieller und frieden 

ohne gerechtigkeit kein wahrer friede. so heißt es im Bericht der Voll-

versammlung, „[...] dass ungerechter Frieden unerträglich sein kann. 

Viele von uns sind erst vor kurzem von dem ungerechten Frieden des 

Kolonialismus befreit worden [...] Friede, der auf Rassismus, Sexismus, 

Herrschaft, Habgier und Militarismus beruht, kann nicht der Friede sein, 

nach dem Christen streben”.5

das thema vor allem der wirtschaftlichen gerechtigkeit und des Verhält-

nisses der sogenannten ersten und dritten welt wurde schon seit der 

Vollversammlung des örk 19�8 in uppsala diskutiert. die ergebnisse 

dort haben ganz wesentlich zur gründung des kirchlichen entwicklungs-

dienstes im gleichen jahr durch die ekd-synode in Berlin beigetragen. 

seitdem ist die gerechtigkeitsfrage eine frage, mit der die kirchen im 

örk sich permanent und vielfältig auseinandersetzen. sei es z.B. in den 

1990er jahren in der form der forderung eines schuldenerlasses durch 

die erlassjahrkampagne, die von kirchen und initiativen aus fünfzig 

ländern getragen wurde und auf dem g8-gipfel in köln mit dazu beige-

tragen hat, dass es zu einem schuldenerlass von ca. siebzig milliarden 

für die ärmsten ländern kam. seit anfang dieses jahrtausends wird in 

form von weltweiten ökumenischen konsultationen nach alternativen 

zum vorherrschenden neoliberalen wirtschaftssystem gefragt. es wird 

eine form des wirtschaftens gefordert und gesucht, die dem leben dient 

und in diesem zusammenhang des lebens in gottes schöpfung dann in 

besonderer weise dem menschen dient – und hier vor allem mit einer 

besonderen option für die armen. 

das thema Bewahrung der Schöpfung ist das jüngste in der trias des 

konziliaren prozesses. zum ersten mal wurde es auf der 5. Vollversamm-

lung des örk 1975 in nairobi angesprochen. es wurde deutlich, dass die 

menschen in den industrieländern mit ihrem hohen Verbrauch an roh-

stoffen nicht nur auf kosten der menschen im süden leben, sondern auch 

auf kosten der schöpfung und der nachfolgenden generationen. wieder 

machten die kirchen im süden darauf aufmerksam, dass ein solcher 

lebensstil kein Vorbild für die entwicklung in anderen ländern sein kann, 

weil bei übernahme dieses lebensstils in den entwicklungsländern die 

ressourcen der erde in kurzer zeit an ihre grenzen kommen würden.  

der gewaltige Verbrauch von nicht erneuerbaren ressourcen – schon 

damals verbrauchten zwanzig prozent der weltbevölkerung siebzig pro-

zent der ressourcen – stelle zugleich eine große globale ungerechtigkeit 

dar. es war damals schon absehbar, was in den folgenden jahrzehnten 

realität wurde, nämlich dass konflikte und kriege um wasser und öl 

zunehmen würden.

Bei der Vollversammlung des örk 1983 in Vancouver protestierten die 

delegierten des pazifik gegen die atomwaffentests in ihrer region und 

machten darauf aufmerksam, dass der meeresspiegel in folge der klima-

veränderungen angestiegen sei und ihre lebensbedingungen empfind- 

lich verschlechtere. so wurde in der ökumene schon lange vor der heu-

tigen debatte um den klimawandel deutlich, dass die ökologische frage 

unlösbar mit der gerechtigkeits- und friedensfrage verbunden ist. sie 

können und dürfen nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden.

schon dieser kleine exkurs in die geschichte des konziliaren prozesses 

macht also überdeutlich: gerechtigkeit, frieden und Bewahrung der 

schöpfung sind auf das engste miteinander verknüpft. frieden ohne 

gerechtigkeit ist kein wirklicher frieden und ohne die Bewahrung der 

schöpfung wird es irgendwann möglicherweise überhaupt kein mensch- 

liches leben mehr geben. daher wurde auf der Vollversammlung in 

Vancouver 1983 ein „[...] konziliarer prozess der gegenseitigen Verpflich-

tung zu gerechtigkeit, frieden und Bewahrung der schöpfung”� ausge-

rufen. damit ist auch schon beschrieben, was mit dem wort „konziliarer 

prozess” gemeint ist: nämlich ein gegenseitiger und verbindlicher lern-

prozess der kirchen in der weltweiten ökumene. man nimmt sich gegen-

seitig in die pflicht, auf dem weg zu mehr gerechtigkeit, frieden und 

Bewahrung der schöpfung voranzuschreiten und erklärt sich untereinan-

der für rechenschaftspflichtig.

es folgten in den 1980er jahren die großen ökumenischen Versammlun-

gen auf den verschiedenen kontinenten – darunter auch die europäischen 

Versammlung 1989 in Basel –, die schließlich in die weltversammlung 

1990 in seoul mit weitreichenden erklärungen zu gerechtigkeit, frieden 

und Bewahrung der schöpfung mündeten. 

in den 1990er jahren und spätestens nach der jahrtausendwende ist es 

um diesen konziliaren prozess – leider – etwas leiser geworden, was 

nicht bedeutet, dass die themen gerechtigkeit, frieden und Bewahrung 

der schöpfung in der weltweiten ökumene keine rolle mehr spielten. 

teilweise wurden die themen – auch um der anschlussfähigkeit zu säku-

laren ngos und akteuren willen – säkularisiert und unter den stichwor-
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ten „nachhaltige entwicklung”, „agenda 21” oder „klimagerechtigkeit” 

fortgesetzt. teilweise wurden sie in andere ökumenische programme 

transportiert wie z.B. in die dekade zur überwindung von gewalt, in der 

es ja nicht nur um die überwindung militärischer gewalt, sondern auch 

um die überwindung ökonomischer und struktureller gewalt sowie ge-

walt gegen die mitschöpfung geht. 

in der kirchlichen entwicklungsarbeit in deutschland wie auch in kirchli-

chen Verlautbarungen wie z.B. dem gemeinsamen wort zur wirtschaft-

lichen und sozialen lage von 199� ist der Bezug zum konziliaren prozess 

für gerechtigkeit frieden und Bewahrung der schöpfung deutlich ausge-

sprochen, wie mein anfänglicher Verweis auf die grundorientierungen auf 

eed und Brot für die welt zeigt. für mich gibt es eine ganze reihe von 

gewichtigen gründen, warum wir in der entwicklungsarbeit wieder expli-

zit vom konziliaren prozess für gerechtigkeit, frieden und Bewahrung der 

schöpfung reden sollten. Vier davon möchte ich abschließend nennen:

1) gerechtigkeit, frieden und Bewahrung der schöpfung sind theologi-

sche, visionäre und biblisch dicht gefüllte Begriffe. in der entwicklungs-

arbeit, die uns oft mit bitteren realitäten und unserer ohnmacht kon-

frontiert, braucht es einen grund, der uns auch dann noch trägt, wenn 

wir keinen halt mehr unter den füßen spüren und den eindruck haben, 

im treibsand gegensätzlicher interessen zu versinken. es braucht Visi-

onen, die unser menschliches Vermögen und unsere menschlichen hoff-

nungen weit übersteigen und uns in unserer arbeit stärken und beflügeln 

können. eine Vision, wie sie z.B. micha 5 beschreibt: „sie werden ihre 

schwerter zu pflugscharen schmieden und nicht mehr lernen krieg zu 

führen”, oder die Verheißung des psalmwortes „da werden sich gerech-

tigkeit und frieden küssen”. es braucht solche zusagen aus dem wort 

gottes, die uns in unserem engagement ermutigen und stärken und uns 

neu aufrichten, wenn wir scheitern oder fehler machen. und es braucht 

worte, die uns in die pflicht nehmen und zur umkehr rufen, die uns aus 

resignation und gleichgültigkeit herausreißen, wie etwa die worte der 

propheten oder die worte jesu. ohne diesen glauben, ohne diese Visi-

onen, ohne die hoffnung wider den augenschein und ganz zurückgewor-

fen auf das, was allein wir zu leisten vermögen, sind wir schnell am ende. 

2) gerechtigkeit, frieden und Bewahrung der schöpfung zeigen auf, dass 

es bei der entwicklungsarbeit um ein umfassendes und ganzheitliches 

entwicklungsverständnis und somit auch um einen umfassenden und 

ganzheitlichen Befreiungsprozess geht. das biblische wort „schalom” 

meint viel mehr als nur abwesenheit von krieg. gerechtigkeit in der Bibel 

ist viel mehr als soziale ausgewogenheit, sondern meint umfassende 

gerechtigkeit, die aus gottes gerechtigkeit erwächst. der Begriff der 

schöpfung zeigt, dass diese erde nicht uns gehört, sondern wir in all 

unserem handeln letztlich gott dem schöpfer verantwortlich sind.

3) der konziliare prozess für gerechtigkeit, frieden und Bewahrung der 

schöpfung ist ein weltweiter ökumenischer prozess und stellt uns in 

einen globalen lernprozess. als kirche bekennen wir: wir sind teil einer 

weltweiten gemeinschaft, die sich gegenseitig braucht und sich gegen-

seitig verpflichtet ist. wir können und dürfen uns selbst nicht genug  

sein und schon gar nicht weiter so wie bisher auf kosten anderer leben. 

das ist ein wichtiger impuls, den wir auch in die politik und wirtschaft – 

auch in die entwicklungspolitik – tragen wollen. diese biblische einsicht, 

diese glaubenseinsicht, die uns als christen trägt, hat nicht nur eine 

logik in unserer christlichen Bindung. diese einsichten sind auch jenseits 

unserer glaubenslogik vernünftig und tragend. das ist unsere aufgabe 

und chance im politischen und gesellschaftlichen Veränderungsprozess.

4) dem konziliaren prozess ging es immer auch um umfassende und 

zugleich konkrete Veränderungen und transformationen: im politischen 

und wirtschaftlichen Bereich genauso wie in den kirchen und im ganz 

persönlichen lebensstil. es geht also um eine umfassende und radikale 

umkehr, die die Bibel mit metanoia umschreibt. die kulminierung der 

gegenwärtigen krisen – die hungerkrise, die klimakrise und die finanz-

markt- und nun spürbare wirtschaftskrise, die ja alle miteinander zusam-

menhängen – zeigen, dass wir mit dem global vorherrschenden wirt-

schaftlichen system – und wohl auch mit einem wertesystem, in dem  

wir hermetisch bei uns selber bleiben – an grenzen gestoßen, wenn nicht 

sogar gescheitert sind. ein wirtschaftssystem und wertesystem, das 

allein oder prioritär auf wachstum setzt und die rendite zur obersten 

wirtschaftlichen maxime macht, ist nicht zukunftsfähig und lebensdien-

lich. es fördert ungerechtigkeit, gewalt und zerstörung des lebens und 

ruft deshalb zu recht den einspruch der kirchen hervor.

aus der perspektive des konziliaren prozesses für gerechtigkeit, frieden 

und Bewahrung der schöpfung geht es um eine umfassende umkehr: es 

geht darum, sich wieder als geschöpf zu verstehen, das dem schöpfer, 

dem nächsten und der mitschöpfung gegenüber verantwortlich ist. es 
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geht darum, sich von den biblischen Verheißungen leiten zu lassen, die 

von einer welt des friedens und der gerechtigkeit sprechen, die wir 

immer noch erwarten und für die zu arbeiten es sich lohnt.

eine dringende herausforderung für die gegenwart ist die frage, wie  

wir den auswirkungen des klimawandels so begegnen können, dass er 

die weltweiten ungerechten Verhältnisse und die daraus folgenden Ver-

teilungskämpfe nicht noch verschärft, sondern den menschen in den 

ländern des südens hilft, ihre rechte auf ein menschenwürdiges leben 

wahrzunehmen. an dieser frage zeigt sich, dass die erkenntnisse aus 

dem konziliaren prozess über die zusammenhänge der gerechtigkeits-, 

friedens- und umweltfragen immer noch hoch aktuell sind. 

der klimawandel stellt uns vor grundlegende politische und theologische 

fragen. welche verbindlichen werte, welche lebenshaltung, welchen 

lebensstil, welches politische und wirtschaftliche system brauchen wir, 

damit alle leben und überleben können? wie muss sich unser leben dafür 

verändern? was können wir als kirchen hier an zielen benennen, wohin 

wir uns bewegen müssen? wohin müssen wir umkehren? was hilft uns 

bei der umkehr? mit welcher Verheißung können wir zur umkehr einla-

den? wir haben als kirchen auf diese fragen natürlich keine abschließen-

de antwort. erst recht keine, die aus einem glaubens- und wertesystem 

einfach abgeleitet und dekretiert werden kann. wir sind – wie alle – auf 

den dialog angewiesen, auf lern- und umkehrprozesse.

wir sind als christen immer nur unterwegs. unterwegs zu dem reich des 

friedens und der gerechtigkeit, das uns verheißen ist. wir sind noch 

lange nicht am ziel. wir gehen den weg aber in dem glauben und Ver-

trauen, dass gott selbst mit all denen auf dem weg ist, die nach gerech-

tigkeit hungern – ob im süden oder norden, im osten oder westen. er 

hungert mit ihnen, er leidet mit ihnen und er verheißt ihnen, dass sie 

satt und selig werden sollen.

Siehe http://www.eed.de.
Siehe http://www.eed.de.
Vgl. „Den Armen Gerechtigkeit”, 2000, S. 15.
Dietrich Bonhoeffer, Kirche und Völkerwelt, 1934, GTB 150/2, S. 122.
C.D. Hunzinger, Ökumene erfahren und erleben, S. 121-122.
C.D. Hunzinger, Ökumene erfahren und erleben, S.125.
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üBerlegungen zur  
wertorientierung deutscher 
entwicklungspolitik

Klaus Krämer

im jahr 2000 beschlossen die Vereinten nationen acht ehr-

geizige millenniumsziele, die bis zum jahr 2015 erreicht 

werden sollten. in der zwischenzeit zeichnet sich – nicht 

ganz unerwartet – ab, dass die angestrebten zielmarken in 

den kommenden sechs jahren kaum noch erreicht werden 

können. diese nüchterne zwischenbilanz lässt grundsätz- 

liche fragen aufsteigen. müssen die zahlen immer weiter 

nach unten korrigiert werden? müssen am ende eines sol-

chen korrekturprozesses bestimmte ziele als nur schwer 

oder unerreichbar definiert werden? lässt sich erreichter  

und erreichbarer fortschritt überhaupt auf ein differenziertes 

system von indikatoren und kennzahlen reduzieren? auch 

wenn kein zweifel darüber bestehen kann, dass konkrete 

und nachprüfbare ziele ein unverzichtbares instrument sind, 

um entwicklung zu steuern und spürbar voranzubringen –  

so wird durch die entwicklung der letzten jahre auch deut-

lich, dass die ziele selbst immer wieder neu im rahmen 

eines inhaltlichen diskurses auf den prüfstand zu stellen 

sind. denn zielerreichung hat neben dem quantitativen 

erfolg auch eine qualitative dimension, die nur durch eine 

differenzierte auseinandersetzung über die den einzelnen 

entwicklungspolitischen maßnahmen zugrundeliegenden 
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politischen und ethischen leitbilder in den Blick geraten kann. Von daher 

kommt der diskussion über die wertorientierung der entwicklungspolitik 

im veränderten kontext der globalisierung zu Beginn des dritten millenni-

ums eine wichtige und weiterführende Bedeutung zu. 

WERtE contRA nAtionAlE intERESSEn?

in der Vergangenheit wurde in der entwicklungspolitischen diskussion 

von einer doppelten orientierung gesprochen: auf der einen seite stand 

dabei die orientierung an werten, auf der anderen die an den nationalen 

interessen. dieser doppelten orientierung entspricht die nicht selten 

schwarz-weiß gezeichnete gegenüberstellung einer idealistischen aus-

richtung an der Vision einer welt universaler gerechtigkeit und einer  

eher nüchternen sicht auf die realpolitische situation der Völkergemein-

schaft, die von einzelnen nationalstaaten mit ihren spezifischen wirt-

schafts- und sicherheitsinteressen und ihrem jeweiligen streben nach 

politischem einfluss geprägt ist. 

durch die globalisierung haben sich gerade mit Blick auf die nationalen 

interessen nicht unerhebliche Verschiebungen ergeben. so kann die 

nationale interessenlage immer weniger in abgrenzung von zielen defi-

niert werden, die für die weltgesellschaft als ganze gesetzt werden.  

denn kurzfristige einseitige Vorteile schlagen nicht selten mittel- oder 

langfristig auf die handelnden nationen zurück und wirken sich dann im 

ergebnis zu ihrem eigenen nachteil aus. immer deutlicher zeichnet sich 

also das neue Bild einer globalen interessengemeinschaft ab, die es sich 

auf dauer nicht leisten kann, in zwei lager von gewinnern und Verlierern 

der globalisierung auseinander zu fallen. Von daher liegt eine entwick-

lungspolitik, die sich an dem durchaus idealistischen leitbild einer an 

gerechtigkeit und chancengleichheit orientierten weltgesellschaft aus-

richtet, auch im wohlverstandenen nationalen interesse. themen wie 

frieden, gerechtigkeit und die Bewahrung der natürlichen lebensgrund-

lagen müssen auf der entwicklungspolitischen agenda bleiben und zu 

aktivem mitwirken auf den feldern der globalen friedens- und sicher-

heitspolitik, dem einsatz für armutsbekämpfung und chancengerechtig-

keit für alle menschen, sowie einem beharrlichen mühen um eine zu-

kunftsfähige klimapolitik und ein angemessenes ressourcenmanagement 

führen.

ein weiterer zugang zum Verhältnis von entwicklungspolitik, nationalem 

interesse und wertorientierung ergibt sich aus der überlegung, wonach 

werte, die nationalem staatlichen handeln zugrunde liegen, auch für  

die internationale politik und damit auch für die entwicklungszusammen-

arbeit leitend sein müssen. dies ist zum einen eine frage der glaubwür-

digkeit, die an das handeln nach außen nicht anders maß anlegt als an 

das handeln nach innen. zum anderen ist dies aber auch ausdruck eines 

gesunden politischen selbstbewusstseins, das gelungene modelle des 

friedlichen gesellschaftlichen miteinanders, des sozialen und ökonomi-

schen interessensausgleichs und der langfristigen steuerung sozialer 

systeme für eine umsetzung im globalen horizont zur diskussion stellt. 

Von daher liegt es durchaus im nationalen interesse, für gelungene mo-

delle zu werben („best practice”), um diese als modelle für die lösung 

von sozialen und politischen herausforderungen anzubieten. damit wird 

gleichzeitig ein Beitrag zur absicherung der modelle nach innen geleistet. 

denn modelle, die nicht global rezipiert werden, laufen mit der zeit ge-

fahr, auch ihre akzeptanz nach innen zu verlieren. 

mEnScHlicHE EntWicKlunG AlS GRundlAGE EinER 

WERtoRiEntiERtEn EntWicKlunGSpolitiK

die gesellschaftliche entwicklung der Bundesrepublik deutschland in den 

vergangenen sechs jahrzehnten kann als ein prozess kontinuierlichen 

Bemühens um größere chancengerechtigkeit und partizipationsmöglich-

keiten für alle mitglieder der gesellschaft verstanden werden. diese ten-

denz lässt sich durchaus auf die entwicklung der weltgesellschaft über-

tragen. der indische ökonom, philosoph und nobelpreisträger amartya 

sen versteht entwicklung ganz in dieser linie als zugewinn an freiheit 

für das einzelne individuum: menschliche entwicklung hat für ihn nur 

dort eine chance, wo es zu einem zuwachs an entfaltungsmöglichkeiten 

kommt.1 ein eingeengter mensch, der nicht die möglichkeiten hat, seine 

fähigkeiten zu leben, wird sich auch nicht entwickeln können. dieser 

ansatz beim einzelnen menschen und seinem unmittelbaren lebensum-

feld entspricht den im christlichen menschenbild gründenden grundsät-

zen der katholischen soziallehre und ist damit aus christlicher perspek-

tive der ausgangspunkt einer wertorientierten entwicklungspolitik, deren 

ziel es ist, den menschen mit seinen fähigkeiten und potenzialen ernst  

zu nehmen und ihn in seinen entfaltungsmöglichkeiten zu unterstützen.
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was dies im einzelnen bedeuten kann, soll nun mit einigen Beispielen  

aus der kirchlichen praxis der internationalen zusammenarbeit skizziert 

werden. 

an erster stelle ist hier das grundlegende prinzip der „partnerorientie-

rung” zu nennen. wenn der mensch „träger, schöpfer und ziel aller 

gesellschaftlichen einrichtungen”2 ist, muss er folgerichtig auch aktives 

subjekt der entwicklung sein. Vorrang muss daher der aufbau von loka-

len strukturen besitzen, die zu ausgangspunkten einer entwicklung 

werden, die von den akteuren vor ort selbst gestaltet wird („hilfe zur 

selbsthilfe”). Von entscheidender Bedeutung ist dabei, dass die einzelnen 

projekte und maßnahmen mit den partnern zusammen entwickelt wer-

den, wobei klar ist, dass die Verantwortlichen für die projekte die partner 

vor ort sind („ownership”). der kontinuierliche partnerdialog im Vorfeld, 

in der durchführung und bei der evaluierung einzelner entwicklungspro-

jekte ist dabei ein wesentliches moment aktiver partizipation. er ist zu-

gleich der ort, an dem wertorientierungen im rahmen eines interkultu-

rellen dialogs zur sprache gebracht werden und damit in die konkrete 

praxis einfließen können. das partnerprinzip erkennt die originäre kom-

petenz und Verantwortung der partner vor ort zur Beurteilung und ge-

staltung ihres lebensumfeldes an.3 es bringt zugleich die eigene erfah-

rung und die sachkompetenz in den dialog ein. unterstützt wird dieser 

dialog im kirchlichen Bereich vielfach durch den einsatz von fachkräften 

der entwicklungszusammenarbeit, die in den jeweiligen projekten nicht 

als selbstständige agenten der hilfswerke auftreten, sondern als Berater 

der partner. sie verfolgen das ziel, schritt für schritt selbstständige 

trägerstrukturen zu entwickeln, in denen die konkrete arbeit von qualifi-

zierten einheimischen kräften durchgeführt und verantwortet wird. 

neben der durchführung konkreter projekte der entwicklungszusammen-

arbeit und der dazugehörigen fachlichen personellen Begleitung war die 

ausbildung qualifizierten einheimischen pastoralen personals von anfang 

an ein zentrales anliegen des internationalen kirchlichen engagements. 

missionarinnen und missionare waren nicht nur die ersten entwicklungs-

helfer, die aus ihrer christlichen motivation heraus konkrete maßnahmen 

der Bildung, gesundheitsfürsorge und landwirtschaftlichen entwicklung 

durchgeführt haben. sie waren von anfang an auch darum bemüht, ein-

heimische kräfte an ihrer aufbauarbeit zu beteiligen und sie zu selbst-

ständigen akteuren zu machen. heute bildet die ausbildung von einhei-

mischen priestern, ordensleuten, katechisten und engagierten laien in 

den jeweiligen partnerländern den schwerpunkt der durch die kirchlichen 

missionswerke geförderten projekte. die Verkündigung der befreienden 

Botschaft des evangeliums ist im kontext eines ganzheitlichen Verständ-

nisses von mission vom konkreten einsatz für eine reale Verbesserung 

der lebensverhältnisse der menschen nicht zu trennen. deswegen bedeu-

tet die ausbildung kirchlicher Verantwortungsträger zugleich immer auch 

die Qualifizierung von fachpersonal, das sich aus einer existentiell be-

gründeten und reflektierten motivation heraus für die menschen und mit 

ihnen für die Verbesserung realer lebensbedingungen einsetzt. die aus-

bildung dieser Verantwortungsträger wäre in ihrer Bedeutung und trag-

weite verkannt, wenn sie als ein lediglich innerkirchlicher Vorgang be-

trachtet würde. sie ist immer zugleich auch ein Beitrag zum aktiven auf-

bau einer lokalen zivilgesellschaft, die in den konkreten lebenswelten 

der menschen vor ort verwurzelt ist. sie dient damit in nachhaltiger 

weise dem aufbau von netzwerken kompetenter fachleute, die sich in 

der mitte der gesellschaft für gerechtere und humanere lebensbedin-

gungen einsetzen.

Vor diesem hintergrund wird deutlich, dass wertorientierung nicht nur in 

der Begründung der entwicklungspolitik ihren genuinen ort besitzt, son-

dern vor allem eine frage der konkreten durchführung der entsprechen-

den maßnahmen darstellt. Von daher sollte entwicklungspolitik künftig 

verstärkt ihr augenmerk auf eine wertorientierte aus- und weiterbildung 

der partner richten. dies kann nur im rahmen eines dialogischen pro-

zesses gelingen, der die wertorientierungen beider partner ins gespräch 

bringt und auf eine tragfähige übereinstimmung in den grundlegenden 

fragen abzielt. ziel eines solchen dialogs ist es, dass das denken und 

handeln beider partner von den werten getragen und durchdrungen ist, 

die letztlich auch durch die konkreten entwicklungspolitischen maßnah-

men gefördert werden sollen. eine nachhaltige zielerreichung wird näm-

lich auf dauer nur dort möglich sein, wo es gelingt, eigenständige akteu-

re in den partnerländern zu gewinnen, die gemeinsame ziele und werte 

verinnerlicht haben und die darauf gegründeten projekte und entwick-

lungsmaßnahmen mit der notwendigen fachlichen expertise situationsge-

recht und eigenverantwortlich in die realität umsetzen.
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ge, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräf-
ten leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen 
werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren 
und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen kön-
nen, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen. 
Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; 
sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zer-
schlagen oder aufsaugen.” (Pius XI.: Sozialenzyklika „Quadragesimo Anno”. 
1931. Nr. 79.)
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eigeninteresse, uniVerselle 
normen des gerechten und  
partikulare Vorstellungen des 
guten 

welche wertBindungen Braucht die entwicklungspolitik?

Gerhard Kruip

im folgenden soll es weder um eine theologische noch um 

eine politisch-nationalstaatliche Begründung für entwick-

lungspolitik gehen. auch argumentiere ich nicht für eine 

bestimmte prioritätenbildung entwicklungspolitischer ziele. 

ich möchte lediglich versuchen, eine vernünftige moralische 

Begründung von entwicklungspolitik zu skizzieren, die prin-

zipiell von allen menschen „guten willens”, die sich einem 

rationalen diskurs zu stellen bereit sind, akzeptiert werden 

kann. darüber hinaus versuche ich, die Vorteile einer sol-

chen moralphilosophischen perspektive und die gefahren 

deutlich zu machen, die sich ergeben, wenn man sie aus-

schließt oder vernachlässigt.

1.  bEGRündunG dER EntWicKlunGS- 

zuSAmmEnARbEit AuS EiGEnintERESSE

entwicklungspolitik wird häufig durch das langfristige und 

wohlüberlegte eigeninteresse der geberseite begründet, 

wobei seitens der nehmerseite ein entsprechend komple-
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mentäres eigeninteresse vorausgesetzt wird. für viele entwicklungspoliti-

sche aktivitäten wird faktisch ein solches eigeninteresse auch das zentra-

le Movens des handelns sein. Verwiesen wird dabei auf strategische 

außen- und geopolitische interessen sowie auf wirtschaftliche interessen 

der sicherung von absatzmärkten für eigene produkte oder des zugangs 

zu wichtigen rohstoffen. auch wird entwicklungszusammenarbeit für die 

Bekämpfung des terrorismus oder die eindämmung unerwünschter oder 

als gefährlich angesehener migrationsströme in anspruch genommen.  

in den letzten jahrzehnten ist überdies zunehmend deutlich geworden, 

dass die drängenden ökologischen probleme, wie beispielsweise der 

klimawandel, gar nicht anders bewältigt werden können als durch inter-

nationale zusammenarbeit. diese kann nur gelingen, wenn sie für alle 

von nutzen ist, was wiederum die Bereitschaft der reicheren länder 

voraussetzt, die entwicklung der ärmeren länder zu unterstützen und 

„mit gutem Beispiel” voranzugehen. Besonders für die in der tradition 

hobbes’scher Vertragstheorien stehende wirtschaftsethische schule 

„ökonomischer” rekonstruktion von moral, wie sie in deutschland pro-

minent von karl homann vertreten wird, dominiert dieser ansatz.1 hier 

werden entwicklungspolitische maßnahmen als mittel zur erzeugung von 

„win-win-situationen” verstanden. neuerdings findet man eine durchaus 

überzeugende revitalisierung dieses ansatzes in denjenigen arbeiten, die 

internationale entwicklungszusammenarbeit aus der notwendigkeit der 

Bereitstellung globaler öffentlicher güter heraus begründen.2 insofern 

hierbei umfassend möglichst alle wohlverstandenen langfristigen eigen-

interessen berücksichtigt werden, lässt sich auf diesem wege tatsächlich 

ein sehr hoher anteil entwicklungspolitischer maßnahmen begründen. 

grundsätzlich ist auch nichts dagegen einzuwenden, dass akteure ihre 

eigenen interessen für die formulierung von handlungszielen und zur 

handlungsmotivation einsetzen. das eigeninteresse muss und darf auch 

aus moralischer perspektive nicht diffamiert werden. auch vom ergebnis 

her muss es nicht unbedingt einen widerspruch geben zwischen eigen-

interesse und moralisch begründeten maßnahmen und konzepten.

2. EiGEnintERESSE AllEin GEnüGt nicHt!

trotzdem scheint die Begründung von entwicklungszusammenarbeit 

allein aus eigeninteresse nicht ausreichend zu sein. zwar lässt sich 

zeigen, dass die etablierung allgemeiner regeln, deren einhaltung durch 

ein system positiver und negativer anreize sicherzustellen versucht wird, 

durchaus im wohlverstandenen langfristigen eigeninteresse derjenigen 

liegt, die in eine solche kooperation einbezogen werden. jedoch stellt die 

Berücksichtigung eigener interessen nicht prinzipiell sicher, dass solche 

regeln wirklich „fair” sind, d.h. dass dabei auch die interessen der 

schwächeren kooperationsteilnehmer, also der partner und hilfeempfän-

ger, die interessen zukünftiger generationen und das wohl der natur in 

angemessener weise Berücksichtigung finden. auch kann dadurch nicht 

garantiert werden, dass menschen geholfen wird, die zwar dieser hilfe 

dringend bedürfen, an deren wohlergehen der hilfegeber aber kein 

eigenes interesse hat. das eigeninteresse der stärkeren kann dazu 

führen, dass bestimmte gruppen aus der kooperation derjenigen, unter 

denen ein solches regelwerk zustande kommt, generell ausgeschlossen 

bleiben. anreiz- und sanktionssysteme sind auch selten so geschlossen, 

dass nicht noch enorme handlungsspielräume bleiben bzw. nicht alle 

erwünschten handlungen mit ökonomischen anreizen und nicht alle un-

erwünschten handlungen mit sanktionen belegt sind oder belegt werden 

können. in solchen fällen ist es nützlich, wenn die handelnden nicht nur 

von ihrem eigeninteresse getrieben, sondern auch moralisch motiviert 

und von moralischen tugenden geprägt sind. schließlich bleibt unklar, 

woher diejenigen ihre motivation nehmen sollen, die solche regelsysteme 

überhaupt erst einführen und dabei möglicherweise hohe risiken und 

opfer in kauf nehmen müssen, wenn sie dabei nicht auf moralische 

ressourcen, sondern nur auf ihr eigeninteresse zurückgreifen können. 

diese probleme entsprechen den bekannten grundproblemen kontrak-

tualistischer konzepte: sie stellen keine fairen kooperationsbeziehungen 

sicher und leisten keine einbeziehung wirklich aller gegenwärtigen oder 

zukünftigen Betroffenen. sie müssen nicht zu gerechten ergebnissen 

führen und sind nicht universell.

3.  moRAliScHE RESSouRcEn dER EntWicKlunGS- 

zuSAmmEnARbEit

um dieses defizit zu überwinden, muss die legitimationsgrundlage von 

entwicklungszusammenarbeit um genuin moralische elemente erweitert 

werden. dafür kommen nun allerdings nicht alle moraltheorien und Be-

gründungsstrategien in frage. konzepte, die individualistisch, partikula-

ristisch und damit relativistisch bleiben, können fairness und inklusion 

aller offenbar genauso wenig sicherstellen, wie nicht-kognitivistische 

konzepte, die allein auf moralische gefühle oder intuitionen setzen. eine 

solche genuin moralische erweiterung, die diese nachteile vermeidet, 

kann beispielsweise mit der Begründung erfolgen, dass alle menschen in 
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gleicher weise bestimmte rechte (menschenrechte) haben. dies wiede-

rum kann in einer vernunftbezogenen naturrechtlichen tradition wie in 

teiltraditionen der katholischen soziallehre, mit nachmetaphysischen 

konzepten von diskursethik wie bei jürgen habermas, durch „transzen-

dentalen tausch” wie bei otfried höffe3, durch eine handlungstheoreti-

sche reflexion auf den zusammenhang angestrebter zwecke, die vom 

handelnden als „gut” aufgefasst werden müssen, oder mit den Voraus-

setzungen der handlungsfähigkeit und der logisch notwendigen genera-

lisierung der dafür benötigten rechte wie bei alan gewirth4 begründet 

werden. entscheidend ist, dass durch solche ansätze die geltung mora-

lischer normen nicht auf je individuelle interessenkalküle, partikulare 

ethostraditionen oder individuelle moralische intuitionen, sondern auf 

das kriterium der universalisierbarkeit zurückgeführt wird, das mehr 

bedeutet als eine Berufung auf einen meist diffus bleibenden „common 

sense”. dabei sind durchaus Verbindungen mit der vertragstheoretischen 

tradition möglich; die urzustandssituation des Vertragsabschlusses muss 

dann allerdings – wie etwa bei john rawls5 – unter idealisierende Bedin-

gungen gestellt werden, um fairness und nicht-exklusion zu gewährleis-

ten. eine genauere argumentation kann dann zusätzlich zeigen, dass 

diese rechte entsprechend dem prinzip der unteilbarkeit der menschen-

rechte� nicht nur negative, sondern auch positive rechte umfassen. auch 

positive rechte sind freiheitsrechte – ohne sie kann es keine „reale”  

freiheit geben.7 es erscheint naheliegend, dass insbesondere den posi-

tiven rechten auch pflichten entsprechen, die die hilfegeber auch im 

moralischen sinn zur hilfeleistung verpflichten. zu diesen unverzichtba-

ren positiven menschenrechten gehören sicherlich das recht auf eine 

minimale gesundheitsversorgung, ein soziokulturelles existenzminimum 

und das recht auf Bildung.8 da bei positiven rechten jedoch notorisch 

unklar bleibt, wer die ihnen entsprechenden positiven pflichten zu über-

nehmen hat, muss es zu einer „moralischen arbeitsteilung” kommen,  

d.h. es muss durch entsprechende organisation und langfristig durch 

institutionalisierung klargestellt werden, wem vor anderen die entspre-

chenden kompetenzen und pflichten zukommen.9 

4. diE notWEndiGKEit EinER GlobAlEn pERSpEKtiVE 

dabei ist mit dem „moral point of view”, der eine solche perspektive von 

der eigennutzenorientierten argumentation unterscheidet, von einem 

moralischen universalismus auszugehen, der kein vernunftbegabtes 

wesen aus dem moralischen universum ausschließt. die tradition katho-

lischer soziallehre ist im Blick auf die fragen globaler gerechtigkeit im 

grundsatz ausgesprochen klar.10 auf der Bischofssynode „über die ge-

rechtigkeit in der welt” hieß es schon 1971, noch vor der stockholmer 

umweltkonferenz und dem ersten Bericht des club of rome: „unerfind-

lich ist, wie die reichen Völker es rechtfertigen wollen, ihren zugriff auf 

die güter der erde noch weiter zu steigern, wenn das zur folge hat, dass 

entweder die anderen Völker niemals über ihre elende notlage hinaus-

kommen oder gar die physischen grundlagen des lebens auf der erde 

gefahr laufen, zerstört zu werden” (im �4-7). es ließen sich eine ganze 

serie weiterer stellen anführen, in denen in der katholischen soziallehre 

mit Bezug auf die „einheit der menschheitsfamilie” globale gerechtigkeit 

gefordert wird. früher als andere hat offenbar die katholische kirche – 

und das ist kein zufall – die nationale Begrenzung von gerechtigkeits-

fragen überwunden, den „methodischen nationalismus”11 abgelegt und 

einen globalen standpunkt eingenommen. dies hat sicherlich mit dem 

antrieb zur weltmission zu tun, der das christentum von anfang an in 

unterschiedlichen ausprägungen begleitete und mit kolonialismus und 

imperialismus wirklich globale ausmaße annahm. doch lässt sich die 

forderung nach globaler gerechtigkeit auch außerhalb des theologischen 

gedankens gemeinsamer gotteskindschaft rechtfertigen? an dieser stelle 

kann die bekannte paulskirchenrede von jürgen habermas12 von 2001 

paraphrasiert werden: man muss nämlich nicht an einen schöpfergott 

glauben, um zu verstehen, welche moralische Bedeutung die gemein-

same gotteskindschaft aller menschen haben könnte. intuitiv ist vielen 

menschen klar, dass solidarität und gerechtigkeit heute nicht mehr an 

familiären, kulturellen oder nationalen grenzen halt machen können. 

dies gilt erst recht für die „generation global”13 der jüngeren, die von 

anfang an in einer globalisierten welt heranwächst, was auch ihre mora-

lischen einstellungen prägt. menschen mit einem starken „sinn für un-

gerechtigkeit”14 mag es sogar zynisch vorkommen, wenn man die forde-

rung erhebt, auch vermeintlich eindeutige moralische urteile müssten 

noch vernünftig begründet werden.15

der eigentlich moralische standpunkt wird erst dann erreicht, wenn ich 

prinzipiell bereit bin, die rechte, die ich für mich in anspruch nehme, 

auch anderen zuzugestehen. die Bereitschaft zur übernahme dieses 

moralischen standpunktes lässt sich jedoch nicht erzwingen, auch nicht 

durch eine deduktive argumentation. man kann aber wohl zeigen, dass 

reziprozität dermaßen stark in unsere kommunikations- und lebens-

formen eingewoben ist, dass niemand, der überhaupt auf das zusam-
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menleben wert legt, sich ihr gänzlich entziehen kann. schon alvin gould-

ner hat überzeugend gezeigt, dass der reziprozitätsgedanke in allen 

menschlichen kulturen in ähnlicher weise vorkommt.1� man kann dies 

auch vom grundgedanken der freiheit des menschen her rekonstruieren: 

wenn wir uns jeweils selbst als freie wesen verstehen und im sinne die-

ses reziprozitätsgedankens wechselseitig als freie wesen anerkennen, 

dann lässt sich dies auch so formulieren, dass wir einander ein „recht  

auf rechtfertigung” einräumen, also anerkennen, dass niemandem eine 

norm oder ein gesetz aufgezwungen werden kann, das ihm gegenüber 

nicht durch vernünftige argumentation gerechtfertigt werden kann.17 

in einem nächsten schritt kann die reichweite dieses reziprok anerkann-

ten rechts auf rechtfertigung bestimmt werden. so wie niemand will, 

dass jemand auf der welt über ihn verfügt, muss er auch anerkennen, 

dass niemand anderer will, dass über ihn verfügt wird. wer also einen 

„moral point of view” einzunehmen bereit ist, muss damit anerkennen, 

dass jeder möglicherweise durch seine handlungen Betroffene ein recht 

auf rechtfertigung hat. durch den prozess der globalisierung in einer 

zunehmend stärker vernetzten welt, schließlich auch durch das zuneh-

mende wissen um diese Vernetzung, werden alle Bewohner/innen der 

erde zu potenziellen Betroffenen. er muss also das recht auf rechtferti-

gung prinzipiell allen menschen auf der welt einräumen; zugleich hat er 

selbst dieses recht allen gegenüber, deren handlungen rückwirkungen 

auf ihn haben könnten. der moralische raum der rechtfertigung ist also 

ein universeller. 

dieses universelle recht auf rechtfertigung impliziert zunächst auf jeden 

fall diejenigen minimalen lebensbedingungen, die die Voraussetzung  

dafür sind, ein solches recht überhaupt wahrnehmen zu können. darüber 

hinaus impliziert es rechte, deren Verweigerung sicherlich nicht gerecht-

fertigt werden könnte, also zum Beispiel das recht auf leben und kör-

perliche unversehrtheit, die freie entfaltung der persönlichkeit, die reli-

gions- und meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, aber auch die aus-

stattung mit einem soziokulturellen existenzminimum. man kommt so  

zu einer liste grundlegender, allen menschen zustehender rechte, die 

sowohl viele der bekannten menschenrechte als negative abwehrrechte 

umfasst, wie auch bestimmte positive rechte. insbesondere haben alle 

menschen auf der ganzen welt ohne unterschied das recht, solche rech-

te zu haben. die hier in anspruch zu nehmende moral oder die hier zu 

berücksichtigende gerechtigkeit müssen prinzipiell eine globale extension 

annehmen.

5. GlobAlE VERtEilunGSGEREcHtiGKEit

dieser ansatz bei den minimalen rechten aller menschen gewährleistet 

aber zunächst nur, dass allen ein existenzminimum zu einem menschen-

würdigen überleben zugestanden wird. das wäre für die armutsprobleme 

der welt, in der wir leben, ja schon viel, da etwa ein fünftel der mensch-

heit an oder unter diesem minimum lebt. gerechtigkeit erschöpft sich 

aber nicht darin, dass menschen nur ein überlebensminimum zugestan-

den wird. man kann zeigen, dass sich aus einem universellen recht auf 

rechtfertigung auf jeden fall auch tauschgerechtigkeit, Verfahrensge-

rechtigkeit und chancengerechtigkeit weltweit ableiten ließen.18 das 

allein hätte schon enorme konsequenzen. die tauschgerechtigkeit ver-

langt einen fairen welthandel.19 die Verfahrensgerechtigkeit verlangt die 

mitwirkung aller an politischen entscheidungen, die sie betreffen. insti-

tutionen wie die weltbank oder der iwf müssten demokratischer werden; 

in der generalversammlung der Vn müsste die Bevölkerungszahl der mit-

gliedsstaaten in form von stimmrechten berücksichtigt werden. die 

chancengerechtigkeit stellt massiv die aufteilung der welt in extrem un-

gleiche staaten und deren grenzen zur abwehr von migranten in frage.20

ein besonderes problem stellt die frage einer weltweit gerechten Vertei-

lung nach kriterien der gleichheit dar.21 wenn menschen arbeitsteilig 

kooperieren, kann das kooperationsergebnis nicht mehr einzelnen zuge-

schrieben werden, sondern ist das produkt einer gemeinschaft, so dass 

alle mitglieder dieser gemeinschaft anspruch auf einen teil davon haben. 

diese anteile müssen nicht unbedingt gleich groß sein, aber je mehr 

diese gemeinschaft insgesamt zustande bringt, um so plausibler ist es, 

alle mitglieder der gemeinschaft über das existenzminimum hinaus 

besser zu stellen. unter den ethikern, die sich mit fragen der globalen 

gerechtigkeit befassen, ist nach wie vor umstritten, ob durch die globa-

lisierung die kooperationsbeziehungen der menschen zueinander weltweit 

schon so dicht geworden sind, dass man von einem gemeinsamen pro-

duktionsergebnis sprechen kann, so dass sich eine über das existenzmi-

nimum hinausgehende pflicht zu einer gleichmäßigeren Verteilung erge-

ben würde. je stärker die globalisierung voranschreitet, je stärker sich 

die globalen märkte integrieren, je komplexer die internationale arbeits-

teilung wird, um so stärker wird der moralische druck in richtung größe-

rer gleichheit, bis hin zu einer globalen anwendung des viel diskutierten 

differenzprinzips von john rawls, nach dem ungleichheiten nur dann 

zugelassen sind, wenn es faire chancengerechtigkeit gibt und auch die 
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ärmsten noch besser gestellt sind, als unter Bedingungen einer weniger 

ungleichen Verteilung.22 über einen menschenrechtsbasierten ansatz 

hinaus ergeben sich also gerechtigkeitsansprüche aus der globalen 

kooperation, in deren rahmen es nicht möglich ist, die zunehmend 

gemeinsam erzielten kooperationsgewinne eindeutig individuellen oder 

partikularen kollektiven leistungen zuzuordnen. eine faire Verteilung 

dieser globalen kooperationsgewinne setzt deshalb voraus, dass alle 

menschen anteil an den weltweiten wohlstandsgewinnen haben, die 

unterschiede zwischen den menschen nicht zu groß werden und erst 

recht nicht ganze regionen von diesen entwicklungen ausgeschlossen 

bleiben.

6. diE AmbiVAlEnz dES WERtEdiSKuRSES

man kann solche moralischen überlegungen über den Begriff der „werte” 

in die diskussion einbringen. auch der titel des vorliegenden Buches 

fragt nach den „wertbindungen” der entwicklungszusammenarbeit. aus 

meiner perspektive ist mit den oben angedeuteten überlegungen zu 

globaler gerechtigkeit bereits das wesentliche zu den nötigen wertbin-

dungen der entwicklungszusammenarbeit gesagt. aber könnte mit „wer-

ten” nicht noch viel mehr gemeint sein? 

christen und nichtchristen berufen sich immer wieder auf „werte”, oft 

auch auf „christliche werte”, die für unsere „christliche gesellschaft” un-

aufgebbar wichtig seien. eine breite diskussion rankt sich um die frage, 

ob europa als eine „wertegemeinschaft” aufgefasst werden kann, welche 

kulturellen werte europa zusammenhalten23 und inwiefern diese als 

christliche werte bezeichnet werden können. für manche werden werte 

als „deus ex machina” gesetzt, und es wird der eindruck erweckt, als 

ließen sich unsere gesellschaftlichen probleme mit einem starken werte-

bewusstsein lösen”.24 der Begriff der „werte” meint meist etwas, was 

moralisch handelnden subjekten wichtig ist, was sie sich als ziel allein 

oder gemeinsam setzen, was sie erstreben. wenn sich diese zielsetzun-

gen über die zeit hinweg ändern, kann man von einem „wertewandel” 

sprechen. pessimisten neigen dazu, dies als einen „werteverlust” zu 

deuten.25

schon diese wenigen hinweise machen deutlich, wie „merkwürdig un-

scharf”2� in den verschiedenen kontexten der Begriff „wert” verwendet 

wird. noch deutlicher wird diese komplexität des Begriffsfeldes, wenn 

man inhaltlich fragt, welche werte es denn gibt bzw. was von menschen 

mit dem Begriff „wert” im moralischen Bereich genannt wird. auf die 

frage „welche werte halten sie für wichtig?” könnte beispielsweise ver-

wiesen werden auf moralische tugenden wie hilfsbereitschaft, pünktlich-

keit, toleranz oder wahrhaftigkeit. andere würden verweisen auf insti-

tutionen wie die familie, das eigentum, die demokratie, wieder andere 

auf moralische regeln wie das reziprozitätsprinzip oder die goldene 

regel, die menschenrechte oder das prinzip der gerechtigkeit als fair-

ness. manche würden ästhetisch wertvolles benennen wie etwa ein 

schönes kunstwerk, eine schöne landschaft, oder eben „das schöne” 

schlechthin. religiös geprägten menschen dürften zentrale elemente ihrer 

tradition und ihres glaubens als so wichtig erscheinen, dass sie sie eben-

falls als „werte” apostrophieren, etwa als wert einer bestimmten spiri-

tualität, eines bestimmten ritus oder einer institution wie des papsttums. 

es können eben sowohl moralische regeln, tugenden, prinzipien, ziele 

und institutionen wie ästhetische, kulturelle oder religiöse „dinge” als 

„wertvoll” erachtet werden. anders als universelle moralische normen 

müssen werte auch nicht von allen geteilt werden. es gibt durchaus  

eine legitime pluralität von werten, sowohl hinsichtlich ihres strittigen 

geltungsanspruchs als auch hinsichtlich unterschiedlicher reichweiten 

bzw. legitimer anwendungsbereiche.

7.  intERKultuRAlität dER EntWicKlunGSzuSAmmEn-

ARbEit

weil sich entwicklungszusammenarbeit häufig kulturenübergreifend über 

prozesse interkultureller Begegnung mit interkulturellen Verständigun-

gen, missverständnissen und konflikten vermittelt, muss damit gerechnet 

werden, dass die werte der hilfegeber nicht immer mit den werten der 

partner und hilfeempfänger übereinstimmen. genauso wenig wie es 

moralisch erlaubt sein kann, in der entwicklungszusammenarbeit gegen 

die interessen der partner und hilfeempfänger zu verstoßen, kann es 

ebenfalls nicht legitim sein, ihnen von außen wertevorstellungen aufzu-

zwingen, die von ihnen nicht geteilt werden. 

gerade in der entwicklungszusammenarbeit muss immer mitreflektiert 

werden, dass viele entwicklungsländer in ihrer geschichte einem westli-

chen kulturimperialismus ausgesetzt waren, der bis heute nachwirkt und 

die probleme interkultureller zusammenarbeit prägt, möglicherweise ver-

stärkt durch weiterhin bestehende asymmetrien der macht- und reich-
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tumsverteilung. entscheidend ist, wie heute insbesondere die mit der 

kolonialisierung verbundene christianisierung gedeutet wird und welchen 

raum wir als Vertreter und erben dieser westlichen geschichte „den 

anderen” einräumen und zugestehen. wenn diese geschichte einseitig 

vereinnahmend gedeutet wird, wird das fremde der anderen kultur aber-

mals zum Verschwinden gebracht. in seiner eröffnung der lateinamerika-

nischen Bischofsversammlung in aparecida (Brasilien) formulierte papst 

Benedikt xVi. am 13. mai 2007: „echte kulturen sind weder in sich selbst 

verschlossen noch in einem bestimmten augenblick der geschichte er-

starrt, sondern sie sind offen, mehr noch, sie suchen die Begegnung  

mit anderen kulturen, hoffen, zur universalität zu gelangen in der Begeg-

nung und im dialog mit anderen lebensweisen und mit den elementen, 

die zu einer neuen synthese führen können, in der man die Vielfalt der 

ausdrucksmöglichkeiten und ihrer konkreten kulturellen Verwirklichung 

respektiert.”27 entscheidend dabei ist freilich, dass diese offenheit der 

kulturen und die Bereitschaft zur Begegnung eine wechselseitige sein 

muss, dass das hier gesagte prinzipiell für alle kulturen in gleicher weise 

gilt, insbesondere für die, der man selbst angehört. Von einem dialog 

lässt sich nur sprechen, wenn bestimmte fairnessbedingungen erfüllt 

sind, d.h. wenn die Beteiligten sich wechselseitig die gleichen rechte zu-

gestehen, wenn beide bereit sind, durch den prozess der interkulturellen 

Begegnung zu lernen, wenn keine seite von vornherein davon ausgeht, 

sie werde ohne zweifel und mit guten gründen unverändert und bestärkt 

aus der Begegnung hervorgehen. 

auf der Basis diskursethischer einsichten und im kontext der debatten 

um das 500-jahr-gedenken der entdeckung bzw. eroberung amerikas 

habe ich versucht, regeln für den umgang mit kontroversen geschichts-

interpretationen aufzustellen.28 aus diesen lassen sich regeln für inter-

kulturelle dialoge29 ableiten, die ich heute folgendermaßen formulieren 

würde:

1.  jeder und jede gruppe darf an interkulturellen dialogen teilnehmen, 

d.h. die Beteiligten dürfen niemanden ausschließen, der mit dialog-

bereitschaft am dialog teilnehmen möchte. 

2.  im interkulturellen dialog müssen alle Beteiligten die kultur aus der 

sicht aller anderen betrachten, indem sie so weit wie möglich versu-

chen, deren perspektive einzunehmen, sich in die perspektive der 

anderen hineinzuversetzen und dadurch zu einem tieferen Verstehen 

der fremden kultur zu gelangen. das verlangt insbesondere:

 (a)  jeder und jede gruppe darf jedes element seiner/ihrer eigenen 

kultur in den diskurs einführen. alle anderen müssen sich mit ihm 

befassen und es mit ihrer eigenen kultur in Beziehung setzen.

 (b)  jeder und jede gruppe darf jedes element der kultur eines anderen 

bzw. einer anderen gruppe in Bezug auf alle geltungsansprüche 

problematisieren, wenn er bzw. sie selbst diese problematisierung 

begründet. alle anderen müssen sich dann dieser problematisie-

rung stellen.

 (c)  jeder darf seine gefühle, einstellungen, wünsche und interessen 

hinsichtlich der eigenen und der fremden kultur äußern, insbeson-

dere in Bezug darauf, welche relevanz sie für ihn hat und welchen 

sinn sie ergibt. alle anderen müssen diese äußerungen wahrneh-

men, zu verstehen suchen und sie mit eigenen einstellungen, 

wünschen, interessen und sinnbezügen in ein Verhältnis setzen.

3.  niemand darf durch irgendeinen zwang daran gehindert werden, diese 

rechte auch wahrzunehmen. 

4.  das, was ein einzelner oder eine gruppe über sich selbst und den sinn 

ihrer existenz in einem solchen selbstverständigungsdiskurs sagt  

(und dabei nicht moralische „fragen der gerechtigkeit” zur diskussion 

stellt), verdient die anerkennung aller übrigen, ohne ihrer zustimmung 

zu bedürfen.

5.  im rahmen eines interkulturellen dialogs müssen fragen der Ver-

ständlichkeit in einem hermeneutischen, fragen historischer wahrheit 

in einem theoretischen, fragen moralischer richtigkeit (gerechtigkeit) 

in einem praktischen diskurs geklärt werden. fragen der wahrhaftig-

keit müssen in einem selbstverständigungsdiskurs und fragen der 

sinnhaftigkeit in einem sinndiskurs ausgetauscht und ohne konsens-

zwang abgearbeitet werden. es ist jederzeit jedem Beteiligten möglich, 

von der einen diskursart in die andere überzugehen, wenn er dafür 

einen grund angibt. im zweifelsfall muss diskursiv zu klären versucht 

werden, in welcher diskursart man sich gerade befindet bzw. befinden 

sollte.
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8. dAS „GEREcHtE” und dAS „GutE”

an dieser stelle sind weitere differenzierungen nötig. innerhalb des fel-

des von werten gibt es Bereiche, für die legitimerweise ein universeller 

anspruch erhoben werden muss, selbst wenn auch dieser faktisch nicht 

von allen geteilt wird. hierzu gehören beispielsweise die menschenrechte 

und grundlegende gerechtigkeitsprinzipien wie beispielsweise die tausch-

gerechtigkeit (z.B. beim handel) oder die Verfahrensgerechtigkeit (z.B.  

in gerichtsverfahren auch die andere seite zu hören). tatsächlich finden 

sich solche grundlegenden gerechtigkeitsprinzipien in ähnlicher weise in 

allen kulturen, und zumindest auf dem papier sind die menschenrechte 

von der überwiegenden mehrheit der staaten weltweit akzeptiert. ich  

bezeichne in der tradition liberalen nachdenkens über moral diesen 

Bereich von moralischen grundlagen, für die universelle geltung zu 

behaupten und durchzusetzen ist, als „moralische regeln der gerechtig-

keit”. auf der anderen seite halten menschen vieles für gut und erstre-

benswert, was andere gleichgültig lässt oder von ihnen abgelehnt wird. 

für diese partikularen „Vorstellungen des guten” kann keine universelle 

geltung beansprucht werden. Vielmehr muss allgemein moralisch gefor-

dert werden, dass menschen, gesellschaften und kulturen den partikula-

ren Vorstellungen des guten der anderen mit toleranz begegnen. aller-

dings dürfen die partikularen Vorstellungen des guten nicht den mora-

lischen regeln der gerechtigkeit widersprechen. insofern gibt es einen 

Vorrang des gerechten vor dem guten und eine grenze der toleranz.30

für die angehörigen von religionen ergibt sich aus dieser notwendigen 

unterscheidung des gerechten und des guten eine grundlegende schwie-

rigkeit. denn dasjenige, was in ihrem eigenen selbstverständnis ihrem 

leben und auch ihrem moralischen handeln letztlich sinn gibt, ist fak-

tisch nicht universell, sondern gehört zu den partikularen Vorstellungen 

des guten dieser jeweiligen religion. deshalb wird von gläubigen men-

schen häufig gesagt, eine universelle Basis für moralisches handeln 

könne es nicht geben, man brauche sehr wohl eine religiöse Begründung, 

sonst drohe die moral leerzulaufen, werde auf einen reinen formalismus 

reduziert. man muss hier jedoch unterscheiden zwischen motivation,  

sinn und Begründung. selbstverständlich reicht die rein rationale einsicht 

nicht aus, um zum moralischen handeln motiviert zu sein, seinen sinn zu 

erkennen und insbesondere auch mit dem immer wieder vorkommenden 

scheitern zurechtzukommen. hier braucht es ressourcen, die über das 

rein vernünftig einholbare hinausgehen. christen werden hier auf ihren 

glauben, auf ihre hoffnung, auf die erfahrene oder zumindest erhoffte, 

unverdiente liebe ihres gottes zurückgreifen, was wohl in der einbettung 

und stützung einer glaubensgemeinschaft leichter gelingt denn als iso-

liertes individuum, auch wenn jeder vor gott immer im letzten eine 

individuelle person ist. nichtchristen haben, wenn sie nicht an ihrem 

leben verzweifeln, dafür andere ressourcen, sei es aus ihrem jeweiligen 

religiösen glauben, sei es aus anderen sinnbezügen. gläubige können 

zwar für sich selbst behaupten, dass für sie in diesem punkt ihr glaube 

unverzichtbar ist. aber sie werden wohl nicht sagen, dass nichtgläubige 

erst dann moralisch handeln können und erst dann ihrem leben einen 

sinn abgewinnen können, wenn sie sich zuvor zum christentum oder 

einer anderen religion bekehrt haben. anders verhält es sich jedoch, 

wenn es nicht um motivation und sinn des moralischen geht, sondern  

um die frage, was denn nun das moralisch richtige sei. hier kann m.e. 

auch ein christ oder ein angehöriger einer anderen religion nicht einfach 

nur aus seinem glauben schöpfen, sondern er ist zur erkenntnis des 

moralisch richtigen auf die Vernunft und vernünftige argumentationen 

angewiesen. der religiöse glaube verlangt, nach gerechtigkeit zu stre-

ben, das Bekenntnis eines menschenfreundlichen gottes in einer praxis 

der gerechtigkeit zu verkörpern. aber ein glaube und mit ihm religiöse 

offenbarungsschriften sagen nicht, was jeweils gerechtigkeit sei, z.B. 

welche Verteilung materieller güter in welcher situation als gerecht anzu-

sehen sei (nach gleichheit, nach Bedarf, nach leistung?). ein religiöser 

glaube sagt auch nicht, ob überhaupt und wenn ja unter welchen Bedin-

gungen beispielsweise die institution des marktes im Bereich der wirt-

schaft mit der forderung nach gerechtigkeit vereinbar ist. hier brauchen 

wir die Vernunft, die letztlich allen menschen gemeinsam ist. wäre es 

nicht so, müssten wir uns mit menschen anderer religionen und welt-

anschauungen immer zuerst über weltanschauliche oder religiöse fragen 

einigen, bevor wir zu einer übereinstimmung in fragen moralischer rich-

tigkeit kämen. es ist aber möglich, über solche differenzen hinweg zu 

einer gemeinsamen auffassung des moralisch richtigen zu gelangen – 

zugleich dieses moralisch richtige dann aber möglicherweise aus sehr 

unterschiedlicher motivation zu tun und ihm verschiedene sinngehalte 

zu geben.

fragen des guten sind in besonderer weise mit individueller und kollek-

tiver identität verbunden. sowohl als individuen wie als kollektive groß-

subjekte (gesellschaftliche gruppen, organisationen, staaten etc.) sind 

wir darauf angewiesen, in der dialektik von fremdwahrnehmung und 
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selbstwahrnehmung und in der Bearbeitung eigener ziele „identitäten” 

auszubilden. dabei gehört zu unserer jeweiligen identität sowohl ein 

bestimmtes konglomerat von Vorstellungen des guten, in denen wir uns 

möglicherweise von anderen identitäten sehr wohl unterscheiden, als 

aber auch eine bestimmte menge von moralischen Vorstellungen der ge-

rechtigkeit, die wir mit anderen teilen und über die wir uns als moralisch 

integre subjekte ausweisen. zum kernbestand von identitäten gehören 

deshalb sowohl gemeinsam mit anderen geteilte überzeugungen wie 

auch partikulare Vorstellungen, in denen legitimerweise unterschiede 

möglich sind.

die tatsache, dass auch heute als universell gültig anerkannte allgemei-

ne moralische regeln der gerechtigkeit zu bestimmten zeiten und an 

bestimmten orten aus bestimmten kontexten heraus zum ersten mal 

formuliert wurden (wie z.B. die menschenrechte in der unabhängigkeits-

erklärung der usa und in der französischen revolution), bedeutet nicht, 

dass die partikularität ihrer genese ihre geltung auf eben diesen parti-

kularen raum für immer festlegen würden. Vielmehr kann das, was in 

einem partikularen raum zum ersten mal entdeckt worden ist, auch aus 

anderen kontexten heraus als gültig anerkannt werden, wenn es auch 

dort überzeugt. interkulturelle rezeptionsprozesse dieser art kennen wir 

in der kulturgeschichte der menschheit in großer zahl. die menschen-

rechte sind zwar „im westen” entstanden, sie sind aber keine „westlichen 

werte” sondern werte der gesamten menschheit. selbst diejenigen, die 

mit recht stolz darauf sind, dass ihre genese sich in ihrem kulturraum 

vollzogen hat, dürfen deshalb keinen monopolanspruch auf sie erheben.

dementsprechend muss die entwicklungszusammenarbeit aus morali-

schen gründen einen Beitrag dazu leisten, die moralischen regeln der 

gerechtigkeit weltweit durchzusetzen. insbesondere dürfen sie von ihr 

nicht verletzt werden. umgekehrt darf in der entwicklungszusammenar-

beit nicht versucht werden, anderen die eigenen partikularen Vorstel-

lungen des guten aufzuzwingen. eine entwicklungszusammenarbeit 

zwischen partnern, die bestimmte Vorstellungen des guten miteinander 

teilen, ist unproblematisch, solange dadurch nicht moralische regeln der 

gerechtigkeit und der respekt vor den Vorstellungen des guten dritter 

verletzt werden. 

moralische regeln der gerechtigkeit und partikulare Vorstellungen des 

guten haben für unterschiedliche träger von entwicklungszusammenar-

beit nicht dieselbe Bedeutung. während übernationale staatliche (wie  

die eu) und nationalstaatliche träger (wie das Bmz) sich weitgehend auf 

moralische regeln der gerechtigkeit beschränken müssen, weil sie durch 

die demokratische willensbildung in ihren ländern kaum zur realisierung 

partikularer Vorstellungen des guten legitimiert sind, können zivilgesell-

schaftliche, insbesondere auch kirchliche träger partikulare Vorstellungen 

des guten, die der gerechtigkeit nicht widersprechen, in kooperation mit 

entsprechenden partnern sehr wohl fördern wollen und zur grundlage 

ihrer zusammenarbeit machen. so ist es legitim, dass die katholische 

kirche über ein hilfswerk wie adveniat besonders projekte in katholischer 

trägerschaft in lateinamerika unterstützt. andererseits ist misereor, inso-

fern es auch staatliche mittel bekommt und als diese projekthilfen aus-

schüttet, verpflichtet, auch in einem gewissen umfang nicht-katholische 

projekte zu fördern.

9.  WERtE und moRAlbEGRündunGEn im öffEntlicHEn 

diSKuRS

wenn kirchliche bzw. zivilgesellschaftliche organisationen ihre anliegen  

in die diskussion um die Begründung und zielsetzung staatlicher ent-

wicklungszusammenarbeit einbringen, müssen sie dabei zeigen können, 

dass sie „gerechte”, d.h. hier allgemein begründbare anliegen darstellen 

und nicht nur auf partikulare Vorstellungen des guten zurückgehen. des-

halb werden auch christen in ihrem engagement für eine ausweitung und 

Verbesserung staatlicher entwicklungszusammenarbeit sowohl von ihrem 

glauben her als auch durch den rekurs auf allgemein menschliche und 

auf Vernunft begründete gerechtigkeitsregeln argumentieren. sie dürfen 

dabei nicht einer bestimmten Versuchung erliegen, die sich daraus ergibt, 

dass Begründungen allgemeiner gerechtigkeitsregeln aus partikularen 

Vorstellungen des guten (für christen z.B. aus der biblischen tradition) 

zwar für die anhänger dieser Vorstellungen (ad intra) eine höhere über-

zeugungs- und motivationskraft mit sich bringen, im öffentlichen diskurs 

aber im gegensatz dazu sich dem risiko einer erheblich einfacheren zu-

rückweisung – eben als partikulare, nicht allgemein gültige Vorstellungen 

des guten einer bestimmten gruppe – aussetzen. 

ähnliches gilt für politische parteien. auch für sie ist es durchaus legitim, 

in der formulierung ihrer politischen ziele auch auf die eigenen partiku-

laren traditionen und zentralen merkmale ihrer partikularen identitäten 

zu rekurrieren. zugleich müssen sie jedoch – durchaus entsprechend 
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ihrem ziel, politische mehrheiten zu organisieren – deutlich machen 

können, inwiefern ihre ziele allgemein konsensfähig sind oder zumindest 

dem gemeinwohl nicht widersprechen. dabei sollten sie nicht der ver-

ständlichen, aus politisch-strategischen interessen motivierten Versu-

chung unterliegen, das, was eigentlich allgemeingut sein müsste, allein 

für sich zu reklamieren und den anderen abzusprechen. konfliktivität, die  

für pluralistische gesellschaften nicht nur unvermeidbar, sondern in 

einem gewissen grad erwünscht ist, muss immer wieder in ein prekäres 

gleichgewicht zum ebenfalls unverzichtbaren grundkonsens in wichtigen 

fragen des zusammenlebens gebracht werden.

welche regeln zu den moralischen regeln der gerechtigkeit gehören  

und tatsächlich universelle geltung beanspruchen können oder nicht, 

schließlich auch welche Vorstellungen des guten tatsächlich Vorstellun-

gen des Guten sind und wo die grenzen zwischen beiden liegen, ist 

selbstverständlich in pluralen gesellschaften und zwischen unterschied-

lichen kulturen notorisch umstritten. deshalb wird in gremien, in politi-

schen arenen und in der breiten öffentlichkeit ständig darüber gestritten. 

diese diskurse müssen möglichst so geführt werden, dass die perspek-

tiven aller Betroffenen zu wort kommen können, dass niemand ausge-

schlossen wird und dass niemand auf grund seiner positionen mit sank-

tionen zu rechnen hat, um die chancen möglichst zu erhöhen, dass eine 

Verständigung möglich wird. insbesondere muss in fällen interkultureller 

differenzen den jeweils anderen zugestanden werden, noch lernprozesse 

und interne Verständigungsprozesse durchlaufen zu können. im falle der 

moralischen regeln der gerechtigkeit bedeutet dies, einen konsens über 

ihre allgemeine geltung anzustreben. im falle der Vorstellungen des 

guten genügt es jedoch, die position des jeweils anderen zu verstehen, 

ohne sie zu teilen, um sie in einem qualifizierten sinn als eine legitime 

Vorstellung des guten, mit der man nicht einverstanden ist, anerkennen 

(d.h. tolerieren) zu können. 
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solidarität in der  
entwicklungszusammenarBeit

Peter Molt

entwicklungspolische absichtserklärungen und programme 

enthalten heute zumeist das Bekenntnis, entwicklungszu-

sammenarbeit und armutsbekämpfung beruhten auf einer 

Verpflichtung zur internationalen solidarität. so betonen  

die programmatischen Verlautbarungen der europäischen 

union, der European Consensus, die afrikastrategie und die 

erklärung von lissabon, gerechtigkeit und solidarität seien 

grundwerte menschlichen lebens. den europäischen werten 

entspreche eine humanitäre Verpflichtung und die wahrung 

der menschenrechte. deshalb müsse den Bürgern der euro-

päischen union ein besseres, solidarisches Verständnis für 

die weltweite interdependenz und entwicklungszusammen-

arbeit vermittelt werden.1

die Begründung der offiziellen entwicklungszusammenarbeit 

aus der Verpflichtung zur solidarität ist allerdings erst in den 

letzten jahrzehnten in gebrauch gekommen. das gilt auch 

für private und kirchliche Verlautbarungen. so sucht man in 

einem von den beiden kirchen 19�� herausgegebenen Hand-

buch zur Entwicklungspolitik vergeblich nach einem Beitrag 

zu dem stichwort „solidarität”.2 damals war dieser Begriff 

noch eng mit der geschichte und den werten der arbeiter-

bewegung verbunden. die katholische soziallehre hielt den 
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Begriff der solidarität wegen seiner herkunft von unterschiedlichen philo-

sophischen ausgangspositionen für mehrdeutig, während sie das „solida-

ritätsprinzip” – zusammen mit personalismus und subsidiaritätsprinzip – 

zu den strukturbildenden prinzipien der ordnung von staat und gesell-

schaft rechnete.3

es ist für die folgenden überlegungen nicht nötig im detail auf die sich 

verändernde Verwendung des Begriffs „solidarität” einzugehen. unter 

solidarität versteht man heute in den sozialwissenschaften eine beson-

dere form sozialer kooperation, die auf Bindungen und Verpflichtungen 

innerhalb eines kollektivs zurückgehen und die sehr verschiedene ziele 

und motive umfassen kann. insbesondere haben sich im modernen wohl-

fahrts- und nationalstaat umfassende solidarbeziehungen entwickelt.4 

die übertragung des Begriffs auf eine moralische Verpflichtung zu einer 

weltweiten, alle menschen umfassende internationalen solidarität ist 

dagegen umstritten.5

EntWicKlunGSHilfE AuS mitGEfüHl

zweifellos sind in den letzten zwanzig jahren das wissen um die armut  

in der dritten welt, die Bereitschaft zur privaten hilfe und die akzeptanz 

öffentlicher entwicklungszusammenarbeit in vielen westlichen ländern 

gewachsen. Vor fünfzig jahren war die Verbindung mit der mission das 

hauptsächliche motiv für das ehrenamtliche und karitative engagement  

in der entwicklungshilfe. das Verständnis des christlichen gebots der 

nächstenliebe ist inzwischen darüber hinaus gewachsen. in der tradition 

der christlichen werte fühlen sich heute viele menschen in den vom 

christentum geprägten teilen der welt aufgerufen, gerade auch den 

armen und fremden in den entwicklungsländern zu helfen. auf dieser 

gesinnung beruht der erfolg der christlichen hilfswerke, wie misereor, 

Brot für die welt, aber auch anderer nichtregierungsorganisationen. das 

engagement vieler Bürger, die sich für die linderung der armut und not 

in der welt einsetzen, durch spenden und ehrenamtlichen einsatz, zeugt 

davon, dass diese werte in unserer gesellschaft lebendig sind. aus dieser 

gesinnung speisen sich die mehr und mehr an gewicht gewinnenden 

anwaltschaftlichen aktionen, die sich dafür einsetzen, dass die not in  

den entwicklungsländern nicht verdrängt oder vergessen wird, die am 

unrecht und der ungerechtigkeit in der welt leiden und die für eine 

gerechtere weltordnung eintreten. durch die vielfältigen persönlichen 

Verbindungen mit partnern in den entwicklungsländern, durch die inten-

sivere Berichterstattung in den medien und das sehr viel dichter gewor-

dene personelle netz der hilfsorganisationen wird die not in anderen 

teilen der welt viel direkter als früher erlebt. das zeigt sich bei großen 

naturkatastrophen, wie etwa dem „tsunami”, der weltweit eine riesige 

spendenaktion auslöste. das spendenaufkommen für die entwicklungs- 

und nothilfe ist allerdings eine sehr volatile erscheinung, wie sich schon 

in der Bevorzugung der nothilfespenden im Vergleich zu spenden für 

entwicklungshilfeprojekte zeigt. auch können die gleichen leute, die 

mitfühlend für solche hilfskampagnen spenden, sich bei anderen gele-

genheiten fremdenfeindlich als gegner von migration und asyl verhalten. 

schließlich sind spendenkampagnen oft organisierte an emotionale ge-

fühle appellierende werbeaktionen für zwecke, die zwar gerechtfertigt 

sein mögen, aber mit dem inhalt der kampagne wenig zu tun haben. 

mitgefühl und engagement für die opfer von not, ungerechtigkeit und 

unterdrückung sind emotionale, auf jeden fall aber freie und wertebezo-

gene entscheidungen des einzelnen. für christen entspringen sie nicht 

zuletzt dem gebot der nächstenliebe, gerade auch dem fremden und 

armen gegenüber. nächstenliebe und mitleid als motiv unterscheiden sich 

aber substantiell von „solidarität” als einem auf wechselseitiger Verpflich-

tung gründenden sozialen handeln. 

SolidARität zWiScHEn StAAtEn?

tätige nächstenliebe mit den armen und notleidenden und solidarische 

zusammenarbeit können Bestandteil des selbstverständnisses von orga-

nisationen, genossenschaften und gemeinschaften werden. gilt dies aber 

auch für staaten? können diese aus nächstenliebe handeln oder sich 

sogar wechselseitig zur solidarität verpflichten?

in der politischen rhetorik wird dies heute vorausgesetzt. „internationale 

solidarität” gehört wie „partnerschaft” und „internationale soziale ge-

rechtigkeit” zu den Begriffen, mit denen entwicklungszusammenarbeit – 

in abgrenzung zur außen- und außenwirtschaftspolitik, zur auswärtigen 

kultur- und Bildungspolitik sowie vor allem zur Verteidigungspolitik, die 

ausschließlich von nationalen interessen bestimmt wird – als altruisti-

sches handeln legitimiert werden soll. so schreibt das Bmz auf seiner 

homepage, die europäische kultur basiere auf der idee, dass die starken 

die schwachen unterstützen. der reichtum in den industriestaaten ver-

pflichte nicht nur zum dienst am wohle der eigenen staatsbürger, son-
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dern zu dem aller menschen, besonders der armen in den entwicklungs-

ländern.�

die problematik dieser aussage zeigt sich an der seit jahrzehnten immer 

wieder aufbrechenden kontroverse, ob nicht entwicklungszusammen-

arbeit weniger von idealen und mehr vom „wohlverstandenen nationalen 

eigeninteresse” bestimmt werden sollte. 

staatliche entwicklungszusammenarbeit, deren anfänge auf den „point 

four” der rede des amerikanischen präsidenten harry s. truman zur lage 

der nation 1949 zurückgehen, ist heute ein fester teil der staatlichen 

außenbeziehungen. in den ersten jahrzehnten wurde sie im wesentli-

chen von macht- und wirtschaftspolitischen zielen bestimmt. sie stand 

unter dem Vorzeichen der auseinandersetzung zwischen den westlichen 

ländern und dem „sowjetblock”, bei der es dem westen vor allem darum 

ging, eine abhängigkeit der neu aus den kolonialreichen entstehenden 

staaten vom sowjetblock zu verhindern. die bisherigen kolonialmächte 

frankreich und großbritannien sahen in der unterstützung ihrer ehe-

maligen kolonien auch ein mittel, um ihre privilegierten wirtschaftlichen 

interessen und ihre international herausragende stellung als ständige 

mitglieder des un-sicherheitsrats zu erhalten. dazu kam das interesse 

der industrieländer an der sicherung der rohstoffbasis und der förde-

rung der exportmärkte. 

erst als seit Beginn der 1970er jahre die weltbank und die regional-

banken, der iwf, die Vereinten nationen und ihre sonderorganisationen 

sowie der europäische entwicklungsfonds als gewichtige geber auf den 

plan traten, gewann der wirtschaftliche und technische charakter der 

hilfe an Bedeutung. nach dem ende des ost-west-konfliktes und vor-

bereitet durch die ideell motivierten nichtregierungsorganisationen 

fanden auch humanitäre motive, wie die wahrung der menschenrechte, 

die sicherung der grundbedürfnisse und die partizipation der Bevölke-

rungen eingang in die internationalen Beziehungen und hilfsprogramme 

für die entwicklungsländer. interventionen aus humanitären gründen, 

zum erhalt zerfallender staaten und zur Bewahrung des friedens ebenso 

wie die erkenntnis globaler Bedrohungen durch klimawandel haben die 

Bereitschaft zur internationalen kooperation dann weiter befördert. das 

hat auch zu einer ausweitung und differenzierung der ziele der entwick-

lungszusammenarbeit geführt. sie gehört heute zur „soft power”, der 

sich die industriestaaten ohne eine gefährdung ihres einflusses in der 

internationalen staatengemeinschaft nicht mehr entziehen können. auch 

aufstrebende schwellenländer, wie die Volksrepublik china, indien und 

die erdölreichen golfstaaten sind in den kreis der geber eingetreten.  

die wirkung der entwicklungszusammenarbeit als „soft power” hat nicht 

nur die zusammenarbeit in einer Vielzahl von organisationen beflügelt, 

sondern auch zur Bereitschaft geführt, sich etwa im rahmen des Deve-

lopment Assistance Committee (dac) der oecd regeln und gemeinsa-

men Beurteilungen zu unterwerfen. die Paris Declaration on Aid Effec-

tiveness ist das jüngste Beispiel dafür, dass von einer möglichst wenig  

an partikularen interessen gebundenen entwicklungszusammenarbeit die 

größte „soft power” wirkung erwartet wird.

insofern haben sich die „wohlverstandenen nationalen interessen” ver-

ändert. die abwägung der prioritäten der entwicklungszusammenarbeit 

wird schwieriger. der einsatz von entwicklungshilfemitteln zur exportför-

derung und damit zum erhalt von arbeitsplätzen ist in einer globalisierten 

wirtschaft immer weniger zielführend, während sicherheitsinteressen, 

die Verhinderung unerwünschter migrationsströme oder umweltfragen in 

den Vordergrund rücken. damit wird es allerdings schwieriger, nationale 

interessen und die zu ihrem erreichen einzusetzenden instrumente und 

maßnahmen zu bestimmen. für die mitgliedsstaaten der europäischen 

union gibt es heute im wesentlichen bereits eine einheitliche interessen-

lage.

dabei stellt sich auch die frage, ob die forderungen, die von den inter-

nationalen konferenzen und organisationen an die nationale politik 

herangetragenen werden, wirklich so altruistisch sind, wie sie klingen. 

gerade die internationalen organisationen haben in den letzten sechzig 

jahren erhebliche eigeninteressen entwickelt. eine mit anderen politik-

feldern vernetzte entwicklungspolitik muss deshalb einem rationalen 

politischen kalkül folgen. sie muss von ihren politischen zielen und der 

zweckmäßigkeit ihrer maßnahmen her gerechtfertigt und verantwortet 

werden. altruistische und moralische argumente können in diese abwä-

gung einfließen, aber sie können nicht letztlich bestimmend sein, weil in 

der internationalen politik nicht nur die motive zählen, sondern auch die 

frage, welche maßnahmen zur zielerreichung am besten geeignet sind, 

welche möglichen nebeneffekte eintreten und schließlich, ob die partner-

regierung bereit und in der lage ist, sich die zielsetzung zu eigen zu 

machen. die oft tief greifenden meinungs- und interessenunterschiede 

zwischen den gebern und empfängern können mit noch so viel rhetorik 
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weltweit, vor allem in der dritten welt für eine freiheitliche, demokra-

tische und gerechte ordnung auf der grundlage des christlichen men-

schenbildes einsetzen. in dem damaligen Verständnis drückt sich in dem 

Begriff solidarität eine personale Verbundenheit und Bereitschaft zur 

zusammenarbeit mit menschen anderer länder und kulturen aus, welche 

gleiche oder verwandte ziele und wertevorstellungen haben. das hat 

heute noch gültigkeit. solidarität in der entwicklungszusammenarbeit 

bedeutet vertrauensvolle zusammenarbeit zwischen all jenen, denen es 

um eine gerechtere welt mit weniger armut und not geht.

darum gewinnen seit jahren, wenn auch nicht nach außen voll sichtbar, 

die dialogrunden, die arbeitsgemeinschaften und netzwerke, die quer 

durch die staaten und gesellschaften danach suchen, wie frieden, mehr 

gerechtigkeit und der erhalt der weltweiten lebensgrundlagen verwirk-

licht werden können, an Bedeutung. die nationalstaatlichen gesellschaf-

ten werden immer heterogener, innerhalb der grenzen des national-

staates bilden sich heute immer mehr gemeinschaften mit spezifischen 

eigenschaften, mentalitäten, werten und interessen. 

diese heterogenität wirkt über die grenzen hinweg. wir sind zeuge einer 

entstehenden weltkultur, die einem dialektischen prozess unterliegt. 

einerseits wächst ihre heterogenität, andererseits beruht sie auf einem 

gemeinsamen universalen wissen, der modernen technik und auf inter-

dependenten märkten. weltweit gleichen sich auch die staatlichen orga-

nisation und institutionen – zumindest formal – immer mehr aneinander 

an und der erfolg des einzelnen beruht immer weniger auf traditionalen 

ordnungen, als auf seinem Bildungs- und markterfolg. für die gestaltung 

der weltgesellschaft werden der dialog, das gemeinsame erkennen von 

herausforderungen, das gemeinsame handeln und die wechselseitige 

unterstützung immer wichtiger. 

noRmEn SoziAlER oRdnunG

das eigentliche kernproblem für die zukunft ist nicht der weitere fort-

schritt für den „reichen” teil der menschheit, sondern die frage, wie sich 

eine weltgesellschaft gestalten lässt, in der die mehrheit der materiell 

armen menschen ihren platz hat und menschenwürdig leben kann. über 

die karitative und humanitäre hilfe hinaus geht um eine bessere und 

gerechtere ordnung, in der auch die armen ihren platz haben. es ist für 

christen eine herausforderung hier ihre wertvorstellungen einzubringen.

allenfalls übertüncht aber nicht beseitigt werden. schließlich können sich 

hinter einer altruistischen argumentation auch andere ziele und interes-

sen verbergen und die rationale Bewertung der angemessenheit und 

zweckmäßigkeit der maßnahmen erschwert werden. 

auch für die entwicklungszusammenarbeit darf auf die rationale erörte-

rung ihrer zwecke im rahmen der gesamtstaatlichen interessen nicht 

verzichtet werden. es gibt zwischen souveränen staaten keine gesonder-

te entwicklungspolitische solidarität. staaten können nur mehr oder min-

der gemeinsame interessen haben, die zudem zeitlich variabel sind, es 

sei denn, sie sind institutionell verfestigt, wie im falle der europäischen 

union. 

WERtEoRiEntiERtE SolidARiScHE EntWicKlunGS- 

zuSAmmEnARbEit

Bedeuten diese einwände gegen eine allzu breite Verwendung des  

Begriffs „solidarität” das aufgeben einer wertebestimmten entwicklungs-

zusammenarbeit? 

die feststellung, dass staaten interessen vertreten, sagt noch nichts 

darüber aus, wie diese interessen bestimmt und wie sie am besten 

erreicht werden. die entwicklungszusammenarbeit der letzten fünfzig 

jahre zeigt, dass zweckbestimmung, umfang und modalitäten sich stän-

dig verändern. die definition der interessen und der sich daraus erge-

benden ziele und maßnahmen ist bestimmt durch einen vielfältigen und 

vielseitigen diskurs. darin haben neben den regierungen und Verwal-

tungen zivilgesellschaftliche organisationen und gemeinschaften zuneh-

mend gewicht. es kennzeichnet geradezu die heutige weltgesellschaft, 

dass es mehr und mehr die nationalstaatlichen grenzen überschreitende 

gruppierungen und netzwerke gibt, welche die internationale politik und 

damit auch die entwicklungs-zusammenarbeit beeinflussen können. Viele 

orientieren sich dabei an gemeinsamen werten. Bestes Beispiel sind die 

kirchen und religionsgemeinschaften, die viele grenzüberschreitende 

solidarische Bindungen geknüpft haben. als eine an gemeinsamen wer-

ten orientierte zusammenarbeit hat auch die konrad-adenauer-stiftung 

in den anfängen ihrer arbeit in entwicklungsländern den Begriff solidari-

tät verstanden, als sie ihrer internationalen abteilung die Bezeichnung 

„institut für internationale solidarität” gab. diese namensgebung sollte 

damals das ziel der neuen aufgabe ausdrücken, nämlich solidarisch und 

partnerschaftlich mit all denjenigen zusammen zu arbeiten, welche sich 
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grundlage des christlichen gemeinwohlbegriffs ist die würde jedes ein-

zelnen menschen. für einen am gemeinwohl ausgerichteter staat steht 

der mensch im mittelpunkt, seine freiheit zur lebensgestaltung und zur 

entfaltung seiner fähigkeiten, sein recht auf ein würdiges leben, einge-

bunden in seine familie, seine nachbarschaft, in die religiöse gemein-

schaft und in soziale gemeinschaften. ein dem christlichen menschenbild 

verpflichteter staat regelt das zusammenleben seiner Bürger nach dem 

subsidiaritätsprinzip und dem solidaritätsprinzip. im mittelpunkt einer 

solidarischen entwicklungszusammenarbeit steht die option für die 

armen, die auf den strukturbildenden prinzipien der personalität, subsi-

diarität und solidarität gründet. 

die grundlegende Veränderung der strukturen und mentalitäten kann nur 

aus dem innern der gesellschaften kommen. zentralstaatliche Bürokra-

tien können nicht träger der entwicklung sein. der Versuch, von oben an 

europäischen sozialstaatlichen systemen orientierte modelle den gesell-

schaften überzustülpen, verfehlt die realität. armutsbekämpfung darf 

sich nicht in sozialen hilfsprogrammen erschöpfen, sondern sie muss, 

wenn sie dauernde wirkungen erzielen will, immer auch die eigenen er-

werbsmöglichkeiten der armen fördern. sie darf nicht nur aus umvertei-

lungsprogrammen bestehen, die sich immer als unzureichend erweisen 

werden. letztlich aber geht es um die gestaltung der politischen und ge-

sellschaftlichen ordnung, für die der mensch im mittelpunkt steht. soli-

darische entwicklungszusammenarbeit bedeutet für christen mit gleich-

gesinnten dafür zu kämpfen, dass alle menschen, auch die armen, die 

fähigkeiten und die freiheit erhalten, in eigener Verantwortung ihr leben 

zu gestalten. entwicklung besteht nicht nur in der Verbesserung der öko-

nomischen grundlagen oder in der wahrung der in den menschenrechten 

kategorisierten politischen oder sozialen freiheiten, sondern in der för-

derung der fähigkeit der menschen, ein menschenwürdiges leben aus 

eigener Verantwortung zu führen. 

„The Community strives to promote understanding of interdependence and  
encourage North-South solidarity. To that end, the Commission will pay parti-
cular attention to raising awareness and educating EU citizens about develop-
ment” (European Commission 2006/C 46/01). 
Bernhard Hanssler und Hans Hermann Walz (Hrsg.), Entwicklungspolitik. 
Handbuch und Lexikon, Stuttgart/Berlin 1966.
Gustav Gundlach, Solidaritätsprinzip, in: Görresgesellschaft (Hrsg.): Staats-
lexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft Freiburg 1962, Bd. 7, S. 119-122.
Vgl. dazu Steffen Mau, Solidarität und Gerechtigkeit. Zur Erkundung eines  
Verhältnisses, in Stefan Liebig und Holger Lengfeld (Hrsg.), Interdisziplinäre 
Gerechtigkeitsforschung. Zur Verknüpfung normativer und empirischer Per-
spektiven. Frankfurt a. M. 2002, S. 129-154. 
Vgl. dazu: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.), Internationale Soli-
darität. Aus Politik und Zeitgeschehen APuZ 22/2008 26.5.2008. Ferner dem-
nächst: Hanns W. Maull, Sebastian Harnisch und Siegfried Schieder (Hrsg.), 
Solidarität und Gemeinschaftsbildung in der internationalen Politik. Beiträge 
zur Soziologie der internationalen Beziehungen, Baden-Baden (im Erscheinen). 
Homepage des „Bundesministerium für Entwicklung und wirtschaftliche  
Zusammenarbeit”, gezogen am 01.02.2009.
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gaBentausch, hilfe und 
entwicklungszusammenarBeit

BeoBachtungen aus afghanistan

Ingeborg Baldauf

wie wird deutsches engagement in afghanistan unter den 

gesichtspunkten von interessen- und/oder wertegeleitet-

heit wahrgenommen? wie lässt sich entwicklungszusam-

menarbeit überhaupt in einem einheimischen Bezugsrahmen 

verorten? für diese und verwandte fragen versucht der 

folgende Beitrag, einige argumente zusammenzutragen.

was auf deutsch mit dem wort „entwicklungszusammen-

arbeit” umgangen wird, bezeichnet man in afghanistan viel 

unverblümter als „hilfe” (komak). der Begriff gehört in das 

system des tauschs von gabe und gegengabe, auf dem bei 

den gesellschaften zentralasiens die meisten sozialen Bezie-

hungen beruhen, wenn auch sozusagen nur als ausfallsposi-

tion. dazu wird unten mehr zu sagen sein. zuerst einige er-

läuterungen zum gabentausch-system, aus denen implizit 

bereits einiges von der problematik internationaler entwick-

lungszusammenarbeit ersichtlich werden dürfte. einige Be-

merkungen lassen sich als gleichnis lesen.

das system des gabentauschs zielt grundsätzlich auf aus-

gewogenheit und ausgleich: man sollte ungefähr so viel 

(zurück)geben, wie man zu bekommen erwartet bzw. be-
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kommen hat. unausgeglichenheit schafft hierarchie – wer mehr gibt als 

er bekommen hat, setzt sich an den höheren platz und lässt den partner 

in schulden zurück oder schlimmer, in seiner schuld. natürlich kann 

dahinter die absicht stehen, dass ein partner dauerhaft in schuld(en) 

gebracht werden soll und damit einen niedrigeren sozialen rang zuge-

wiesen bekommt. wünschenswert im sinne eines ideals der gesamt- 

gesellschaftlichen ausgewogenheit ist ein solcherart hergestelltes sozia-

les gefälle aber nicht. Vielmehr sollten sich partner zusammentun, die 

einander grundsätzlich ebenbürtig sind, damit die chance auf herstellung 

des gleichgewichts gegeben ist und keine der seiten von anfang an in 

die rolle des zweitrangigen gedrängt wird. das afghanische sprichwort 

„gleich gehört mit gleich zusammen” bringt es auf den punkt.1

GAbE – GEGEnGAbE – bilAnz 

der tausch von gabe und gegengabe funktioniert eigentlich nur unter 

ungestörten Bedingungen, im normalfall, im planbaren. 

nachbarschafts- und ähnliche solidarhilfe beruht typischerweise auf 

solchem tausch: spätestens nach ein, zwei generationen wird sogar für 

so große aufgaben wie den Bau eines neuen hauses, der nur durch 

leistungen der ganzen solidargruppe (in geld wie in naturalien und 

arbeit) bewältigt werden kann, eine angemessene gegenleistung erwar-

tet werden, denn auch die anderen brauchen einmal ein neues gebäude. 

kleinere „gaben” werden viel schneller und unmittelbarer durch ange-

messene „gegengaben” abgelöst – hilfe bei der ernte und bei der Verar-

beitung von großen produktmengen; gehäuft anfallende näharbeiten bei  

der herstellung einer Brautausstattung oder -gabe; besonders leckere 

oder auch kultisch erforderliche speisen, wie sie etwa an wochenenden 

und festtagen gekocht und mit den anderen geteilt werden.

kleine gaben werden in erster linie getauscht, damit die bereits existie-

renden sozialen Beziehungen gefestigt oder neue geknüpft werden.  

eine Besucherin, die ein schönes tuch mitbringt, wird mit einem eben-

solchen tuch in der hand aus dem haus der gastgeberin scheiden oder 

aber diese in großer Verlegenheit zurücklassen, wenn sie nichts gleich-

wertiges zu geben vermochte. auch der zufallsgast einer hochzeit, der 

glaubte, süßes gebäck als geschenk zu bringen, verlässt die hochzeit mit 

einem Bündel süßen gebäcks. wenn überhaupt etwas als „geschenk” – 

und nicht als gabe – verstanden werden kann, dann sind dies allenfalls 

schnell verderbliche lebensmittel. Von der Bonbonniere aufwärts aber 

wird getauscht: stoffbahn gegen stoffbahn, porzellan gegen porzellan. 

über jahre hinweg die Verpflichtungen im gedächtnis zu behalten und bei 

passender gelegenheit einzulösen, erfordert große konzentration; ältere 

frauen sind auf dieses wissen spezialisiert, manche führen regelrecht 

Buch über die gaben.2 hochzeiten sind anlässe für umfassenden gaben-

tausch zur festigung der loyalitätsbeziehungen. schon allein die teilnah-

me an dem fest eines anderen gehört zum tauschsystem. ohne triftigen 

grund kann man eine einladung nicht abweisen, und die festgeber lösen 

durch einladung und Bewirtung all die schulden ab, die sie über die jahre 

bei anderen festgebern angehäuft haben. daher ist kinderlosigkeit eine 

tragödie: man wird nie jemanden zu hochzeiten laden können und bleibt 

daher dauerhaft in der schuld anderer. junge frauen werden vollwertige 

mitglieder der gesellschaft, wenn sie nach der geburt ihres ersten kindes 

die anderen frauen erstmals in eigener Verantwortung bewirten; männer 

werden erstmals zum festgeber, wenn ein söhnchen beschnitten oder 

eine tochter verheiratet wird. zentralasiatische feste mögen ruinös sein 

und waren als vermeintliche orte von zügelloser Verschwendung aufklä-

rern, königen und staatspräsidenten schon seit jeher ein dorn im auge. 

da sie aber der kulminationspunkt des gabentauschs und damit symbo-

lisch hoch aufgeladen sind, können sie nicht „abgeschafft” oder durch 

preiswertere formen ersetzt werden, solange nicht die gesellschaft 

individualisiert und die festigung von sozialen Bindungen durch gruppen-

solidarischen gabentausch irrelevant wird. 

gabentausch bedeutet nicht notwendigerweise, gleiches gegen gleiches 

zu tauschen. die gabe des ehrengastes kann schon allein darin beste-

hen, die hochzeit durch seine anwesenheit zu schmücken und aufzu-

werten. so braucht er kein materielles geschenk einzubringen, auch 

wenn er dem festgeber aufwendungen bereitet hat. wer dieses system 

allerdings missbraucht – was in afghanistan oft von lokalen machthabern, 

kommandanten oder religiös posierenden personen berichtet wird – ohne 

etwa später durch geeignete solidarleistungen seine rolle als ehrengast 

zu rechtfertigen, hat sich einer besonderen Verfehlung schuldig gemacht: 

zulm, ein Begriff, der von unterdrückung und ausbeutung über mora-

lische finsternis bis grausamkeit einen breiten katalog von fehlverhalten 

eines mächtigeren gegenüber dem machtlosen zusammenfasst. 

die „erpressung von leistungen ohne angemessene gegenleistung” ist 

übrigens der Vorwurf, der in peripheren regionen afghanistans konven-
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tionell der zentralregierung und vor allem auch vielen ihrer repräsentan-

ten in der lokalen Verwaltung gemacht wurde, da diese durch die zen-

tralregierung bestellt wurden (woran sich dank der internationalen unter-

stützung eines strikt zentralstaatlichen regierungsmodells auch unter  

der neuen Verfassung von 2004 nichts geändert hat). die einheimische 

Begrifflichkeit von korruptheit speist sich zu einem signifikanten teil aus 

diesem zulm. nicht, dass der Beamte eine gabe erwartet, macht ihn 

schon korrupt, sondern erst die Verweigerung einer adäquaten gegen-

gabe in form von zügiger erledigung der angelegenheit, fürsprache 

höheren orts usw., oder gegebenenfalls auch die übertriebenen, maß-

losen forderungen, die er für minimale gegengaben stellt. die tatsache, 

dass für leistungen von funktionären keine „festen sätze” bestehen, 

ergibt sich innerhalb des systems zwangsläufig. die höhe der (ab)gabe 

innerhalb einer bestimmten „preiskategorie” bemisst sich zwar grund-

sätzlich an den möglichkeiten des gebers, andererseits können auf große, 

teure leistungen von vornherein nur solche menschen anspruch erheben, 

deren tauschpotential überhaupt die richtige größenordnung erreicht; 

auch innerhalb dieser kategorie sind dann die abgaben gestuft.

das Verhältnis zwischen untertan und herrscher war im vormodernen 

afghanistan ebenfalls durch eine tauschbeziehung geregelt: so lange  

der herrscher seinen untertanen sicherheit und schutz bieten konnte, 

galt er als legitimiert und hatte anspruch auf loyalität und abgaben, 

sogar wenn er sich ansonsten übergriffe herausnahm und den menschen 

wenig leistungen erbrachte.3 unter den Bedingungen des andauernd 

„schwachen staates” afghanistan bestehen derartige tauschverhältnisse 

(sicherheit gegen abgaben) abseits staatlicher autoritäten weiterhin.4 

Von außen herangetragene Begriffe wie „gewaltunternehmertum” 

(warlordism) erfassen das phänomen meist nur unzureichend, da sie 

die stärke der sozialen Bindung zwischen „warlords” und Bevölkerung 

unterschätzen, die dieser tausch erzeugt, sogar wenn er von außen be-

sehen sehr unausgewogen erscheinen mag.5 im übrigen gilt natürlich  

das gesetz der angemessenheit, das oben für funktionäre des staates 

beschrieben wurde, für nicht-staatliche machthaber ganz analog. Zulm 

wird auch lokalen kommandanten vorgeworfen, die mehr erpressen, als 

ihre gegenleistungen rechtfertigen.

Bildung ist ein wert, der auf ganz besondere weise mit dem gabe-

gegengabe-system verbunden ist. das klassische Verhältnis von meister 

und adept durchzog wie in anderen teilen der islamischen welt, so auch 

in afghanistan handwerk, handel, schule, künste und den kosmos der 

spirituellen gelehrsamkeit (mystik). fertigkeiten, wissen und einsichten 

des meisters wurden gegen materielle zuwendungen und loyalität ge-

tauscht; spirituelle Bindungen und das Verhältnis von knabe und Vereh-

rer unterfütterten und überhöhten die tauschbeziehung.� zumindest ein 

nachhall dieser vormodernen Verhältnisse besteht in afghanistan auch 

heute vielfach noch weiter. durch das eingreifen des modernen staates 

ist nun eine sozusagen neutrale Vermittlungsinstanz geschaffen, in der 

der personalisierte tausch zwischen meister und adept durch die – vom 

staat durch gehaltszahlung zumindest theoretisch abgelöste – Verpflich-

tung des lehrers zu lehren und allenfalls die Verpflichtung des schülers 

ihn zu ehren und etwas zu lernen, ersetzt wurde. wo aber diese „neu-

trale” instanz staat eingeschaltet ist, gelten die guten sitten des ange-

messenen tauschs nicht mehr selbstverständlich. die konvertibilität  

von kapitalformen eröffnet in afghanistan sozusagen einen markt für 

Bildungsangebote an zahlungsfähige nachfrager, wie ihn der staat ver-

mutlich nicht vorsah, als er seine Bildungseinrichtungen eröffnete: der 

student, dessen leistungen für das prestigeträchtige medizin- oder 

ingenieursstudium nicht ausreichen, kann sich gegen eine angemessene 

spende an die universität (z.B. einrichtungsgegenstände) einen platz in 

der mathematik oder geschichte erkaufen lassen und wird vielleicht 

dereinst dort sogar – vermutlich gegen weitere gaben – ein abschluss-

diplom eintauschen. die schwelle zur korruptheit sah der rektor, den  

ich bei einem solchen tauschvorgang beobachten konnte, überschritten, 

sobald er für sich persönlich eine gabe einfordern, dem reichen söhn-

chen ein diplom aus einem „relevanten” fach ermöglichen oder auch 

durch die bevorzugte zuteilung eines raren platzes an den bezahlenden 

gast einen wirklich begabten menschen um dessen legitimen anspruch 

auf Bildung bringen würde. unterhalb dieser schwelle ist der handel  

mit titeln – wenn schon der Bildungsauftrag der staatlichen institution  

an der konkreten person nicht eingelöst wird – offenbar legitim. in den 

postsowjetischen nachbarstaaten ist korruptheit mittlerweile das grund-

merkmal des gesamten Bildungswesens. ein Bewusstsein über die illegi-

timität des eigenen und fremden tuns besteht allerdings auch dort, es 

wird nur ob der durchgängigkeit des phänomens nicht handlungswirk-

sam. 

eine gabe besonderen werts stellen töchter dar, die die eltern in eine 

arrangierte ehe – nach westlicher Bezeichnung „zwangsehe” – geben. 

oft ist diese gabe sowieso teil einer langzeitlichen tauschbeziehung und 
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erwidert frühere Braut-gaben, wodurch eine besondere Verdichtung der 

Beziehungen erreicht wird und die Bräute sozusagen „in der familie 

bleiben”.7 auch in solchen „menschengaben”-Beziehungen wird auf aus-

gewogenheit geachtet: Bräute werden zwischen gleichen grundsätzlich 

hin und her gereicht, entweder synchron oder in diachroner abfolge.  

wer immer nur Bräute gibt und nie welche erhält (sondern nur mit ande-

ren gegenleistungen entschädigt wird), bekommt seine niedrigere soziale 

position bestätigt. derlei grundsätzlich auf ungleichheit ausgelegte Braut-

gabe-Verhältnisse bestehen zwischen unterschiedlichen ethnischen und 

religiös-sozialen gruppen in afghanistan. in einzelfällen kaufen sich auch 

hoch verschuldete familien durch eine Braut aus ihren schulden frei.  

der sonderfall der ablöse von Blutrache durch eine frauengabe wird nur 

mehr bei teilen der paschtunischen Bevölkerung afghanistans praktiziert, 

dort unter Berufung auf das pashtunwali, und gilt ansonsten als verwerf-

lich, so wie auch die einforderung von mädchen (und knaben) als sexual-

objekte (oder im fall der mädchen auch als zwangsbräute) durch lokale 

machthaber „im austausch für schutz” oder durch die taliban „im aus-

tausch für religiöse führung” als verwerflich gilt.

arrangierte ehen sind nicht immer nur auf den tausch von Bräuten ge-

richtet. das patriarchale denken lässt ja auch zu, dass der sohn als eine 

gabe an seinen künftigen schwiegervater (zu dessen unterstützung, 

erweiterung seines loyalitätsverbandes usw.) verstanden wird. arrange-

ments zwischen besten freunden sind oft von diesem streben getragen, 

und politische allianzen gewinnen dadurch eine Befestigung und überhö-

hung. wohlgemerkt ist solche heiratspolitik im „linken” teil des gesell-

schaftlichen spektrums in afghanistan mindestens genau so üblich wie  

in anderen teilen – tausch und Bindung zwischen gruppen überwiegt 

also gegenüber Vorstellungen von individueller Qualität einer heiratsbe-

ziehung.

das grundsätzliche streben nach ausgeglichenheit der tauschbilanz 

erstreckt sich bis in die letzten dinge. idealerweise sollte der Vertrag 

zwischen den generationen ja für diachronen ausgleich sorgen; das 

sprichwort „ein Vater kann zehn söhne versorgen, aber zehn söhne nicht 

einen Vater” formuliert allerdings die wahrgenommene fehleranfälligkeit 

des systems. umso wichtiger ist das ritual der Bitte um den erlass der 

restschuld am sterbebett: besonders die einwilligung der sterbenden 

mutter, ihre „weiße milch gerne und ohne Bedauern” gegeben zu haben, 

ist von zentraler Bedeutung für die seelenruhe der zurückbleibenden. 

um hier ausgleich zu erwirken, akzeptieren menschen sogar so schwere 

Bedingungen wie die abtretung von kindern an personen, denen der/die 

sterbende diese zugeteilt wissen möchte – von Vermögensregelungen 

geringeren ranges oder von anderen auferlegten Verpflichtungen ganz  

zu schweigen. nach dem tode tritt noch die sorge ein, ob der/die Ver-

storbene denn auch mit gott aus dem tausch des nutzungsrechts auf 

eine lebende seele gegen seine Verpflichtungen als mensch mit ausge-

glichener Bilanz herausgekommen sei. Vor allem bezüglich ritueller Ver-

pflichtungen wie des fünfmal täglichen gebetes und des fastens im 

monat ramadan sorgt die gemeinde der hinterbliebenen lieber auf Ver-

dacht für schuldenbegleichung: am offenen grab wird nach dem tier 

(aus dem zwölfjährigen zentralasiatischen tierkreis) gefragt, in dessen 

zeichen der/die Verstorbene geboren wurde. danach berechnet ein spe-

zialist für dieses ritual isqāt die geschätzte zahl von verfehlten gebeten 

und fastentagen, und in einer ritualisierten frage-antwort-zeremonie 

„übernehmen” anwesende einen teil dieser schuld gegenüber gott  

zur künftigen abtragung (oder weiterverbuchung in die nächste genera-

tion...). sache der erbberechtigten Verwandten ist es dann, die irdischen 

schulden des/der toten zu begleichen. posthumer ruhm bzw. ehrverlust 

wird sich nicht zuletzt daran bemessen, wie es auf dem „konto” des/der 

Verstorbenen bezüglich materieller wie moralischer Verpflichtungen im 

gabe-gegengabe-system bestellt war.

HilfE – SpEndE/GEScHEnK – EHRE

alles bisher thematisierte bezog sich auf den standardfall des menschen-

lebens. der ausnahmefall aber ist der, in dem keine gabe vorgesehen ist 

und/oder in dem eine gabe – die ja eine gleichrangige gegengabe erhei-

schen würde – dem Bedarf auch gar nicht gerecht werden könnte. dies 

ist der fall, in dem Hilfe erforderlich wird: ein krankheitsfall etwa, dessen 

schwere das Budget der familie völlig sprengt; die zerstörung von eigen-

tum durch naturkatastrophen oder krieg; der Verlust eines ernährers vor 

der üblichen zeit; oder auch eine neuartige, außergewöhnliche investiti-

on wie etwa das studium eines jugendlichen aus einer mittellosen fami-

lie. in solchen fällen trägt das übliche reziproke solidarnetz von gabe 

und gegengabe nicht. man muss sich an einen menschen mit überlege-

nen möglichkeiten wenden und um hilfe (komak) ersuchen. das schließt 

nicht aus, dass hilfegeber und hilfeempfänger von vorne herein schon in 

einer grundsätzlichen patron-klienten-Beziehung standen; ja, diese kon-

stellation ist eigentlich günstiger für den Bittsteller, als wenn er sich an 



92 93

einen menschen völlig außerhalb jedes sozialen Beziehungsgefüges 

wenden müsste, etwa an einen professionellen geldverleiher. patron in 

diesem sinne könnte ein lokaler machthaber sein, als dessen untertan 

der Bittsteller sich versteht; ein reicher philanthrop aus der heimatstadt; 

oder unter gegenwärtigen Vorzeichen etwa ein abgeordneter des eigenen 

wahlbezirks, ein minister aus der gleichen ethnischen minderheit usw.

wer hilfe spendet, rechnet normalerweise nicht mit rückerstattung, 

zumindest nicht mit gleichwertiger. das schuldverhältnis ist auf dauer 

angelegt, bis hin zu open end-Varianten. während das gabe-gegengabe-

modell also auf minimalität von abstand zielt (sowohl was die differenz 

der gaben und damit die positionierung auf einer hierarchischen skala 

betrifft als auch hinsichtlich der zeitlichen erstreckung des unausgewo-

genheitszustandes), ist das hilfe-modell diesbezüglich indifferent. wer 

nicht bis hin zum vollständigen Verlust der gegebenen hilfe grundsätzlich 

einverstanden ist, wird erst gar keine hilfe geben. rückforderung ist 

nicht systematisch vorgesehen, rückerstattung ein eher abstraktes ziel. 

der Bittsteller, der hilfe begehrt, begibt sich in einen so deutlich unter-

geordneten rang, dass er dafür auch demütigungen hinnehmen muss. 

wer hilfe empfängt (und dasselbe gilt beim erhalt von geschenken 

außerhalb des gabentausch-systems), reagiert nicht mit worten des 

dankes, sondern mit der Bestätigung, dass er nicht gekränkt ist (z.B. 

„macht nichts”, „ist schon in ordnung so”). 

da das Bitten um hilfe sowieso einen Verlust an ehre bedeutet – man 

handelt sozusagen ware gegen ehre –, ist schamhaftigkeit dabei erst  

gar keine passende Verhaltenskategorie. Bitten werden oft in einer weise 

vorgetragen, die auf systemfremde anmaßend, dreist, ja unverschämt 

wirkt, so als fordere der Bittsteller etwas ein. zwischen Bittsteller und 

hilfegeber kann sich ein regelrechtes feilschen um die angebrachten 

dimensionen der hilfeleistung entwickeln. zuletzt kann eine Bitte um 

hilfe auch rundheraus abgeschlagen werden. abgewiesene Bittsteller 

mögen daran den Vorwurf des geizes oder – wenn die hilfe geringer 

ausfällt als beantragt – der „knickrigkeit” herleiten, moralisierende Be-

wertungen knüpfen sie normalerweise aber nicht an eine abfuhr. man ist 

sozusagen nicht ins geschäft gekommen, daraus gibt es keine Vorwürfe 

zu konstruieren. auf den austausch von ware und ehre gibt es keinen 

anspruch. auch darin zeigt sich ein entscheidender unterschied zum 

gabe-gegengabe-system: wo eine gabe erwartet wird, kann man  

eigentlich gar nichts abschlagen (weil um sie nicht erst gebeten werden 

muss – die fälligkeit ist von selbst erkannt!). die gabe könnte höchstens 

aktiv nicht geleistet werden. ein solches Vorenthalten eines legitimen 

rechts bringt schande über den Verweigerer oder stürzt ihn zumindest, 

etwa wenn er wider eigenes wollen eine gegengabe schuldig bleiben 

muss, in eine beschämende lage. der mann, der keine hochzeiten aus-

richten und gäste einladen kann, kann auch sein haupt nicht erhoben 

tragen... für das Bittsteller-hilfeleister-Verhältnis gilt ein anderes Ver-

ständnis: der hilfeleister sollte seine hilfestellung „vergessen”. das 

sprichwort hält aber fest, „die hand, die genommen hat, merkt es sich”, 

denn die erfahrung ist zu unangenehm, als dass man sie so leicht ver-

schmerzen könnte wie den Verlust von geld. dass sich ein positives ge-

fühl wie dankbarkeit dabei nicht so leicht einstellt, ergibt sich daraus 

ganz folgerichtig.

hilfe ist allerdings nicht ausschließlich negativ konnotiert. im gegenteil. 

demjenigen, der sie großzügig und bedingungslos erteilt, bringt seine 

großzügigkeit ruhm ein, und zwar durchaus sogar mehr, als dem hilfe-

empfänger etwa an ehrverlust entstanden ist. zum ideal der „wahren 

männlichkeit” trägt freude zu spenden und die freigiebigkeit ohne klein-

liches rechnen auf kompensation in irgendeiner form, ganz erheblich 

bei. dabei wird ein objektiver maßstab angelegt: zwar wird auch die 

Bereitschaft eines spenders mit geringem potenzial anerkannt, doch 

richtigen ruhm kann man nur mit wirklich großen spenden gewinnen. 

das richtige maß der hilfe ist das höchstmaß, nicht ein gemäßigtes 

mittelmaß oder ein „jeder nach seinen möglichkeiten”. 

GAbE – HilfE – WERtE

die ausgangsfrage, ob und wie die militärische und zivile interventions-

leistung deutschlands durch die adressaten in afghanistan hinsichtlich 

der ihr zu grunde liegenden interessen- und werteorientierung hinter-

fragt und eingeschätzt wird, ist nicht leicht zu beantworten. die oben 

ausgeführten darlegungen zum gabentausch- und hilfesystem zeigen 

schon, mit welch komplexen prämissen es die intervenierende seite zu 

tun hat, wenn sie ihren Beitrag anbietet.

interessenorientierung ist nach islamischen Vorstellungen grundsätzlich 

völlig legitim. im frühen 20. jahrhundert führten zentralasiatische mus-

limische aufklärer im zusammenhang mit der frage, ob auch im islami-

schen rahmen eine kapitalisierung statthaft, der anschluss an europä-
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isch-koloniale formen des wirtschaftens möglich und damit das auf-

schließen zum „westlichen fortschritt” überhaupt denkbar sei, hitzige 

debatten über die legitimität von nutzen und profit. der tenor besagte, 

dass die Verfolgung des eigenen nutzens keinesfalls verwerflich sei, so- 

lange dadurch anderen kein schaden zugefügt werde. rezentere afgha-

nische debatten von gelehrter seite zum thema sind mir nicht bekannt, 

doch in populären diskursen wird recht ähnlich argumentiert. daraus 

ließe sich ableiten, dass not- und entwicklungshilfe, die im zuge der 

interventionsmaßnahmen von deutscher seite nach afghanistan gebracht 

wird, grundsätzlich auch dann positiv bewertet würde, wenn man sie 

primär als eine eigennützige unternehmung einschätzte – so lange durch 

sie nur kein schaden angerichtet wird.

dass kein schaden entsteht, sondern vielfältiger nutzen zumindest für 

die seite der empfänger, ist in weiten Bereichen des deutschen zivilen 

engagements in afghanistan unstrittig. als hilfe (komak) von deutscher 

seite wurde nicht nur die wiederholte nothilfe (winterhilfe, nahrungsmit-

telverteilung etc.) über die letzten jahre wahrgenommen, sondern vor 

allem auch die erschließung von trink- und nutzwasser, landwirtschaft-

liche projekte mit unterschiedlichen zielsetzungen (subsistenzförderung, 

aufforstung...) und rehabilitationsmaßnahmen besonders im Bereich von 

gesundheitsfürsorge und staatlicher Bildung. gegen letztere bestehen 

unter der oberfläche weiterhin große ideologisch begründete ressenti-

ments unter alt-Mujahidin, doch können diese im nordafghanischen 

haupteinsatzbereich der deutschen ez nicht auf breite unterstützung 

aus der Bevölkerung rechnen und artikulieren sich derzeit kaum. Von 

„schaden”, der durch das neu erstarkte Volksbildungswesen entstünde, 

reden allenfalls menschen aus sehr benachteiligten schichten, denen 

auch schon ein vorübergehender Verlust von kinder-arbeitskraft tatsäch-

lich an die wirtschaftliche substanz geht oder die aus eigener Bildungs-

ferne einen möglichen langfristigen Vorteil durch Bildung gar nicht imagi-

nieren können. ihr widerwille ist unspezifisch gegen „die schule” gerich-

tet, nicht etwa gegen deren ausländische förderer im speziellen. säkular 

orientierte intellektuelle wiederum mögen die lehrbücher, die unter dem 

einfluss internationaler sponsoren neu aufgelegt werden, aus den ver-

schiedensten gründen (pädagogische rückständigkeit; mangelnde ange-

passtheit an lokale gegebenheiten und Bedürfnisse; sprachliche und 

künstlerische unzulänglichkeit, usw.) kritisieren – grundsatzkritik ist 

damit kaum je verbunden und auch nicht etwa die unterstellung, hier 

wäre kulturimperialismus am walten, der den menschen afghanistans 

schaden bringen könnte.

Bereiche, in denen alle offenen und verborgenen interventionsmächte 

eigeninteressen haben, die in konflikt mit interessen afghanischer men-

schen gesehen werden, sind drogenproduktion und -handel. es ist für 

kleine produzenten nicht als fair zu erkennen, dass das drogenproblem 

nur von der produktions-, nicht aber von der konsumseite her „gelöst” 

werden soll. der aspekt der handelsgewinne bleibt, was nicht verblüfft, 

aus gesprächen weitgehend ausgespart. hier kollidieren gewinnsucht 

und ethische Bedenken von Bürgern afghanistans so evident, dass keine 

diskussion gewünscht wird. welche werteorientierungen mit diesem 

lösungsansatz, den deutschland ja mitträgt, verbunden sein könnten,  

ist in afghanistan nicht vermittelbar. die vereinzelten deutschen kompen-

sationsprojekte (z.B. erdbeer- oder rosenzucht) werden von lokalen Be-

teiligten mit interesse angenommen, doch dominieren in der öffentlichen 

wahrnehmung des engagements in der drogenfrage nicht diese projekte, 

sondern die vermutete involvierung der ausländer in aktionen zur ernte-

vernichtung. da viele „drogenbarone” lokal weitgehend sicherheit ge-

währleisten – auch wenn sie zugleich Verursacher von unsicherheit sind 

– und den menschen einkommen sichern können, genießen sie im oben 

beschriebenen sinne ungeachtet dessen, dass sie sich übergriffe erlau-

ben und wenig weitere leistungen erbringen, eine gewisse legitimität, 

der die evident interessengeleitete interventionspolitik, ob von deutsch-

land oder anderswo ausgehend, lokal wenig entgegenzusetzen hat.

ein wesentlicher deutscher Beitrag zum state building ist die Begleitung 

des aufbaus der afghanischen nationalen (anp). welche interessen oder 

werte hier die leitlinien vorgeben, lässt sich aus der sicht der Bevölke-

rung schwer einschätzen. wenn es darum gehen sollte, das zivile gewalt-

monopol für den staat zu sichern, so führt die deutsche unterstützung 

hier ihre eigenen werte eher ad absurdum: die mangelnde selbstver-

pflichtung dieser häufig undisziplinierten truppen in nationaler uniformie-

rung auf gesetzeskonformes handeln und loyalität zu staat oder auch 

nur regierung wäre eher ein grund, die intervention abzulehnen als sie 

zu begrüßen. hier wird das deutsche handeln in der regel als unterstüt-

zung für etwas wahrgenommen, das der größte teil der Bevölkerung 

schlichtweg als zulm erlebt. 

wesentlich zur aufhellung des images deutscher entwicklungshilfe tragen 

in afghanistan kleine ngos bei, die teilweise schon seit vielen jahren im 

land aktiv sind, vor allem im gesundheits- und Bildungsbereich. genau 

das, was in der staatlichen ez fehlt, nämlich die zielgewissheit, der „lan-
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ge atem” und die hinwendung zum detail, ist bei diesen klinik-, kranken-

haus- und schulprojekten gegeben. hier sind nicht bloß professionelle 

expatriates mit relativ kurzer Verweildauer am werk, sondern auch und 

gerade aktivistinnen mit persönlicher Bindung an ein bestimmtes pro-

jekt. die werteorientiertheit dieser form von komak ist evident, und  

die wahrgenommenen werte als solche sind nicht von der art der wenig 

leicht vermittelbaren „universalen grundwerte”, sondern sie gehören dem 

Bestand der afghanischen ethnostereotype über deutsche sekundär-

tugenden an: akkuratheit, Verlässlichkeit, korruptionsresistenz etc. 

durch den face to face-charakter dieser projekte entsteht eine Bindung, 

die möglicherweise auf eine Verschiebung vom dauerhaft auf ungleichheit 

und abhängigkeit orientierten system der hilfe (komak) zum egalitäts- 

und wechselseitigkeitsorientierten gabentausch-system hinauslaufen 

kann: der erfolg der projekte wird sozusagen zur gegengabe in einem 

auf den grundwert des beidseitigen gewinns durch nachhaltigkeit orien-

tierten austausch. sollte damit das interesse, christliche werte zu prakti-

zieren, verbunden sein, so bewirkt das keinen schaden.

Dieses Sprichwort – und andere, die ich zitiere – stammen aus Nordafgha-
nistan. Dort habe ich ab den 1970er Jahren wiederholt Feldforschungen zu  
Dialekten, Folklore, Volksreligion, neuerer Geschichte und verschiedenen  
Aspekten von „Kultur” durchgeführt, mit Unterbrechungen von 1979 bis 1995 
und 1997 bis 2002. Meine Beobachtungen, sofern nicht anders präzisiert,  
beziehen sich daher vornehmlich auf den Norden des Landes.
Boris-Mathieu Pétric: Pouvoir, don et réseaux en Ouzbékistan post-soviétique, 
Paris 2002. Das System ist im nördlichen Nachbarland Uzbekistan, von dem 
Pétric’ Studie handelt, noch durchgängiger und unentrinnbarer als in Afgha-
nistan. Möglicherweise hat die weitgehende Entmonetarisierung des Güter-  
und Dienstleistungswesens in der Sowjetzeit das schon vorher gegebene 
Tauschsystem dort noch intensiviert. In Afghanistan ist auch eine „Auszahlung” 
von Schulden möglich, und nicht jedes kleine Geschenk setzt sofort einen un-
entrinnbaren Gabentausch in Gang.
Thomas Barfield: „Legitimacy in Local Government: Comparing Provincial  
Administration in the 1970s and Post-2001”, erscheint mit den Materialien  
der Konferenz Beyond the State – Local Politics in Afghanistan, Bonn,  
26.-28. Februar 2009.
Eine gute Zusammenfassung der Außenperspektive auf die Problematik gibt 
Citha D. Maaß: Afghanistan: Staatsaufbau ohne Staat, SWP-Studie S4, Berlin, 
Februar 2007.
Einige treffende Beobachtungen hierzu bei Conrad Schetter: „Kriegsfürstentum 
und Bürgerkriegsönonomien in Afghanistan”, Arbeitspapiere zur Internationa-
len Politik und Außenpolitik 3/2004, Köln 2004, v.a. S. 31.
Im weiblichen Bereich gab/gibt es ähnliche Verhältnisse, doch ist die Tausch-
beziehung weniger umfassend und entbehrt zum Beispiel völlig der erotischen 
Komponente (die auch im männlichen Bereich nicht in jedem Einzelfall gege-
ben ist).
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Gabriele Rasuli-Paleczek: „Kinship and Politics Among the Uzbeks of North-
eastern Afghanistan”, Bamberger Zentralasienstudien, hrsg. von Ingeborg  
Baldauf und Michael Friederich, Berlin 1994, 11-27.
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entwicklungszusammenarBeit 
und westliche werte in afrika

zur geschichte einer komplexen Beziehung

Hubertus Büschel

i.

in seiner 2001 erschienenen studie „on the postcolony” 

entwickelt der in kamerun geborene historiker achille 

mbembe eine politische theorie gegenwärtiger machtaus-

übung in afrikanischen staaten südlich der sahara.1  

mbembe zeigt die mechanismen von gewaltakten, ritualen 

und spektakeln auf, die in den zeiten der dekolonisierung 

seit den 19�0er jahren durch afrikanische regierungen im 

aufbau ihrer postkolonialen staatlichkeit von europäischen 

gesellschaften übernommen worden seien. damit werden 

transfer- und transformationsprozesse von institutionen, 

Bürokratien und kulturen beschrieben, die in einer art 

„karikatur europäischer staatsgewalt” einen ganz maßgeb-

lichen hintergrund der aktuellen probleme afrikanischer 

gemeinwesen bilden würden. auch die intensive transfor-

mation westlicher werte (im sinne europäischer und nord-

amerikanischer werte) legitimiere – so mbembe –, dass 

Bürger afrikanischer staaten ins elend fallen, weil sie von 

grundversorgungen ausgeschlossen würden. werte wie 

fleiß, zielstrebigkeit und gradlinigkeit würden häufig als 

argumente benutzt, um denjenigen nahrung, gesundheits-
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versorgung und Bildung vorzuenthalten, die diesen werten nicht entspre-

chen würden. letztlich hätten die meisten postkolonialen theoretiker und 

die regierungen, die deren ansätze im aufbau afrikanischer staatlichkeit 

umzusetzen versuchten, einen traum von einer „neuen form von huma-

nismus” gehegt. es sei der traum von einer universalen „polis”, in die 

sich alle, die von ihr profitieren wollten, einbringen müssten.2 mbembe 

steht mit solchen Bemerkungen nicht allein. Viele autoren/innen aus 

staaten der sogenannten dritten welt vertreten die auffassung, dass 

westliche werte in afrikanischen gesellschaften soziale gegensätze ver-

stärken und exklusionsmechanismen rechtfertigen helfen, besonders 

wenn sie von entwicklungsdiktaturen angeeignet und verfochten werden. 

dieser position steht der besonders von politikern der usa und europas 

immer wieder vorgetragene ruf nach weltweit gültigen, globalen werten 

gegenüber, die in der entwicklungszusammenarbeit künftig eine weit 

größere rolle spielen sollten als dies bislang der fall sei. nur ein Beispiel 

ist eine rede vom august 200� des damaligen britischen premiers tony 

Blair vor dem World Affairs Council in los angeles: hier kennzeichnete 

Blair es als dringende aufgabe jeglicher künftigen entwicklungszusam-

menarbeit, werte wie toleranz, freiheit und respekt vor „fremden kul-

turen” als leitlinien zu verfolgen. solche werte sollten auch als die prä-

misse für die Vergabe von entwicklungsgeldern dienen und förderungs-

ziele sein.3

in der warnung mbembes steht auf der einen seite, dass es gerade die 

Berufung auf und die anlehnung an westliche werte in afrikanischen 

staaten waren, die den Vorbehalt auf ein leben im überfluss jenen 

mitgliedern einer elite sicherte, die sich aufgrund ihrer „entwicklung”  

und (scheinbaren) demokratisierung für ein solches leben nach west-

lichen wertmaßstäben qualifiziert hätten. und auf der anderen seite gibt 

es die haltung Blairs, dass es besonders in den gegenwärtigen zeiten 

religiöser radikalisierung und terroristischer Bedrohung unbedingt not-

wendig sei, an westlichen werten in der entwicklungszusammenarbeit 

festzuhalten. Bereits aus diesen positionen wird deutlich: die Verbindung 

westlicher werte und entwicklungszusammenarbeit ist eingebunden in 

ein globales geflecht zahlreicher widerstreitender positionen und konflik-

te.4 

wie im folgenden zu zeigen sein wird, kann ein Blick auf die geschichte 

der Beziehung und Verflechtung von westlichen werten und entwick-

lungszusammenarbeit ein wenig dazu beitragen, die dieser Beziehung 

immanente durchaus problematische machtasymmetrie zwischen den 

partnern der entwicklungszusammenarbeit zu erkennen. ausgangsthese 

ist: westliche werte in der entwicklungszusammenarbeit entsprechen 

genau jener strategie, die der politologe joseph nye „soft power” nennt 

und als tragend für die internationalen Beziehungen der gegenwart und 

zukunft kennzeichnet – einer strategie, die jenseits von direkter gewalt 

macht und druck ausübt.5 

ii.

die rede von werten und entwicklungspolitik ist mindestens so alt wie 

die Vorstellung, dass es einen nicht hinnehmbaren gegensatz zwischen 

dem „entwickelten” norden und dem „unterentwickelten” süden der welt 

gebe, und dass mit entwicklung der allmähliche wohlstand der meisten 

menschen einhergehe. die auseinandersetzung über werte und entwick-

lungspolitik rührt ebenso von der Vorstellung, dass es eine „moralische 

aufgabe” der reichen länder des nordens sei, den armen regionen des 

südens in ihrer entwicklung zu helfen. dabei war das ziel jeglicher ent-

wicklungsbemühung die angleichung des südens an den entwicklungs-

stand des nordens. 

außerdem ist die Verknüpfung von werten und entwicklung – ob nun als 

politische legitimationsgrundlage, als leitlinie oder forderung an die 

empfänger – seit jeher untrennbar gebunden an eine ebenso unerbittli-

che wie fatale überzeugung von der eigenen westlichen kultur und von 

der kraft westlicher werte, friedliche gemeinwesen zu stiften. diese 

überzeugung geht zusammen mit dem glauben an die eigenen zivilisa-

torischen fähigkeiten und die – mehr oder minder ausgeprägte – gering-

schätzung indigenen wissens und lokaler Verhältnisse.� Besonders gilt 

dies im zusammenhang mit den als sehr „unterentwickelt” eingeschätz-

ten regionen afrikas südlich der sahara.

in die entwicklungspolitische praxis gingen werte ganz konsequent seit 

den 1920er jahren ein, nachdem die kolonialmächte großbritannien und 

frankreich vom Völkerbund mit der Verwaltung der ehemaligen deut-

schen kolonien betraut worden waren. mit dieser Verwaltung war nicht 

zuletzt der auftrag verbunden, die lebensverhältnisse für die menschen 

in ostafrika, kamerun oder togo durch entwicklung zu verbessern. nach 

damaliger einschätzung waren hierfür hygiene, rationelle haushaltung 
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und Bildung grundlegend. in entwicklungskonzepten wie dem britischen 

Community Development und der französischen Animation gingen wert-

verpflichtungen für die Verantwortlichen mit ein. Community Develop-

ment Officers sollten ebenso wie Animateure freundlich, aufgeschlossen 

und „gerecht” mit ihren Counterparts vor ort umgehen. Bereits die 

theoretiker dieser spätkolonialen entwicklungspolitik wie Bronislaw 

malinoswki, audrey richards oder margaret mead betonten immer wieder, 

dass jegliches handeln von werten geleitet sein müsse – besonders auch 

vom wert der interkulturellen achtung.7

auch in der praxis vor ort wurde häufig erklärt, dass der wert der rück-

sicht auf die Belange der „eingeborenen” ganz zentral sei. so müssten  

in entwicklungsprojekten die wünsche und Vorstellungen der betref-

fenden gemeinschaft berücksichtigt werden.8 humanitäre werte hätten 

dabei durchaus auch eine rationale Bedeutung: denn es liege in der 

„natur des menschen”, dass man sich engagierter in entwicklungspro-

jekten einsetze, wenn die eigenen ziele und Vorstellungen berücksichtigt 

würden. es sollten werte in die entwicklungsarbeit eingebracht werden, 

die man – mehr oder weniger projiziert – für typisch afrikanisch und für 

die entwicklungsziele förderlich hielt, wie gemeinschaftssinn, kinderliebe, 

fröhlichkeit und lebenslust. 

die letzten jahre kolonialer entwicklungsarbeit waren auch von einer 

Veränderung von werten geprägt. manches verlor an Bedeutung, 

manches wurde wichtiger. so waren christliche werte bei vielen entwick-

lungsexperten zunehmend verpönt, da man konfliktstoff in islamischen 

regionen sah oder die Befürchtung äußerte, manche würden sich ent-

wicklungsprojekten verweigern, weil sie sich nicht missionieren lassen 

wollten. sogar missionare oder ordensangehörige, die sich (nach ihren 

eigenen einschätzungen) ganz dezidiert der Verbesserung der lebens-

bedingungen der menschen in den tropen verschrieben – wie die Pères 

Blancs – gaben häufig aus der erfahrung alltäglicher praktiken strikte 

missionarische ziele auf. wer die ausbildung oder die medizinischen 

dienste der mission oder des ordens erhalten wollte, musste sich nicht 

mehr christlichen prämissen verschreiben, geschweige denn getauft  

sein. gerade eine solche „entwicklungshilfe” galt als „wahres christliches 

liebeswerk”, das den „obersten wert der zweckfreien menschenliebe”  

zur geltung brächte.9 wie schon im hoch-kolonialismus westliche werte 

bisweilen „erziehungsmaßnahmen der eingeborenen” legitimiert hatten, 

so war die spätkoloniale entwicklungspolitik seit den 1920er jahren von 

wertkonzepten geleitet, die bis heute nachwirken und oft als prinzipien 

postkolonialer einsicht fehl gedeutet werden – so wie der wert des inter-

kulturellen Verstehens, dessen ausbildung mit Bronislaw malinowski und 

den entwicklungen in der britischen anthropologie der ersten hälfte des 

20. jahrhunderts verbunden ist. 

iii.

auch in den postkolonialen entwicklungsprogrammen kamen und kom-

men werte freilich immer wieder zum tragen: so spielte die diskursive 

auseinandersetzung mit westlichen werten gerade zu Beginn der „ent-

wicklungshilfe” nach dem zweiten weltkrieg auf der geberseite eine 

immense rolle, wobei es vor allem darum ging, die ausgaben für „ent-

wicklungshilfe” gegenüber geldgebern zu rechtfertigen und möglichkeiten 

der multilateralen arbeit zu finden. sparsamkeit stieg zur leitlinie 

schlechthin auf, worunter vor allem verstanden wurde, dass entwick-

lungsgelder sinnvoll verwandt und nicht durch Verwaltungsausgaben  

oder korrupte regierungen der einsatzländer verschwendet würden.10

während der zeit des kalten krieges avancierten die förderung von 

demokratie und anti-kommunismus quasi zu werten, die die entwick-

lungspolitik der Bundesrepublik deutschland, frankreichs oder der usa 

bestimmten. so sprach gerhard fritz, mitglied der cdu, und zu jener  

zeit Vorsitzender des arbeitskreises des Bundestagsausschusses für 

Entwicklungshilfe 19�1 davon, dass die Bundesrepublik durch ihre hilfe 

verhindern müsse, dass arme länder die „willfährige Beute der kommu-

nisten” würden.11 nicht von ungefähr versah der nordamerikanische 

ökonom und politologe walt rostow sein gründungsdokument westlicher 

entwicklungsökonomie 19�0 mit dem untertitel „a non communist-

manifesto”.12 die länder des ostblocks, besonders die ddr und die 

sowjetunion, insistierten hingegen darauf, sie würden seite an seite  

mit den menschen in afrika, lateinamerika und asien gegen den neo-

kolonialismus des westens kämpfen. ihnen ginge es bei ihrer „internatio-

nalen solidarität” um den werte des „wirklichen miteinander” und der 

„wahrhaftigen Brüderlichkeit”.13 jenseits der Blockbildung war immer 

wieder davon die rede, dass die aufgabe der entwicklungszusammenar-

beit die wahrung der menschenwürde sei. so sei es eine Verpflichtung 

der weit entwickelten länder, die menschen in den entwicklungsländern 

„aus ihrer lebensunwürdigen lage zu befreien”.14 meist wurde der globale 

wert der Bewahrung der menschenwürde mit demokratisierung und 

selbstbestimmung in zusammenhang gebracht. 
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im zuge der ausbildung der postkolonialen theorie und ihrer rezeption 

wurde diese selbstbestimmung immer wichtiger. es dürfe nicht mehr 

weiter so gehen, dass eine unaufhörliche „entwicklungsmaschine” die 

länder der sogenannten dritten welt durchpflüge und mit starren projek-

ten einer westlichen modernisierungseuphorie überziehe, appellierten 

autoren wie der anthropologe james ferguson in ihren arbeiten.15 die 

zukunft gehöre der hilfe zur selbsthilfe. die selbstbestimmtheit der 

empfänger wurde in der praxis allerdings immer wieder einem werte-

kanon unterworfen. ganz im klassischen sinne marcel mauss’ erwies sich 

das, was zusammenarbeit sein sollte, als reziproke gabe, die ansprüche 

auf gegenleitungen oder auf genehmes Verhalten legitimierte.1� dank-

barkeit und loyalität als tugenden der nehmer galten seit den 1980er 

jahren zwar kaum noch als salonfähig, wurden allerdings von ministern, 

Beamten oder experten hinter vorgehaltener hand immer wieder als 

unverzichtbare werte der entwicklungszusammenarbeit benannt. nach 

wie vor als zentral gelten werte der empfänger wie unbestechlichkeit  

und umsicht. einem regime, dem auch nur entfernt der Verdacht der 

korruption anhaftet, wird häufig von vornherein eine absage zur entwick-

lungszusammenarbeit erteilt. 

iV. 

was mag nun eine solche kurzgefasste geschichte der Verbindung von 

werten und entwicklungszusammenarbeit zur aktuellen debatte beitra-

gen? sie verweist zum einen auf historischen wandel und auf konjunk-

turen, doch ebenso auf die immense Beharrlichkeit von werten über 

lange zeit. gerade diese Beharrlichkeit sollte zu kritischem nachdenken 

anregen: hinter konzepten langer dauer in der entwicklungszusammen-

arbeit stecken meistens sehr stabile deutungshoheiten und gewissheiten, 

die – trotz aller rhetorik der interkulturellen offenheit – in direkter tra-

dition kolonialer zivilisierungsmissionen stehen. die meisten ansätze 

globaler ordnungsvorstellungen sowie deren umsetzung in der entwick-

lungszusammenarbeit sind von westlichen werten geprägt. auch ist un-

strittig, dass die ressourcen zur durchsetzung von prämissen und leit-

linien der entwicklungszusammenarbeit in ungleich höherem maße auf 

seiten der geber liegen als bei den empfängern. letztlich sind es die 

geber, die über die einstellung, fortführung oder aufstockung eines 

projekts entscheiden. sie sind es auch, die eine hierarchie der werte auf-

stellen, die darüber entscheiden, was unbedingt notwendig, was vernach-

lässigbar, was als aktuell und was als überkommen zu gelten hat. 

manche werte, wie die einhaltung der menschenrechte, sind sicherlich 

über den Vorwurf einer machtasymmetrie erhaben. doch das sind aus-

nahmen. die auslegung und anwendung anderer werte – wie fleiß, 

sparsamkeit, zielstrebigkeit – sind dies keineswegs. so stellt sich die 

frage, ob die meisten werte nicht generell in ihrer durchsetzung mit 

druck und zwang verbunden sind und ob nicht gerade hier die gefahr 

der Verletzung von werten – wie dem der menschlichen freiheit – liegt. 

wie der eingangs zitierte historiker mbembe und andere autoren/innen 

immer wieder gezeigt haben, erweisen sich der transfer und die trans-

formation westlicher werte in gesellschaften der sogenannten dritten 

welt häufig als katastrophe. dies gilt besonders, wenn hier entwicklungs-

diktaturen am werk sind. 

diese ausführungen mögen die hierzulande noch allzu spärliche debatte 

über den dialog in der entwicklungszusammenarbeit und über die akzep-

tanz westlicher werte in vielen empfängerländern anregen. es gibt immer 

noch eine Vielzahl von lokalen werten zu verstehen und zu respektieren, 

die für entwicklungen maßgeblich sein können. werte für den umgang 

mit der natur sind nur ein Beispiel, das uns veranlassen sollte, den wert 

menschlicher freiheit oder auch andere werte in der entwicklungszusam-

menarbeit immer wieder neu zu hinterfragen, zur diskussion zu stellen 

und in ihrer Bedeutung mit den partnern gemeinsam „auszuhandeln”. 
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