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in Häuschen, im Hochland der 
Anden, davor ein alter Jeep – und 
ein Schuppen, in dem der beschei-
dene Wohlstand der Familie ge-
schaffen wird. Stolz zeigt der besit-
zer, vater von fünf Kindern, dessen 

Quelle: ein paar Stick- und Webmaschinen, die 
sich mithilfe einfacher Softwareprogramme auf 
unterschiedliche muster im Stil der traditionellen 
Festbekleidung einstellen lassen und surrend die 
Stoffbahnen verarbeiten. In dieser region haben 
sich noch vor wenigen Jahrzehnten ganze Fa mi-
lien tagein, tagaus an den Webstühlen und Stick-
maschinen geschunden. Dann hat eine entwick-
lungsbank einigen von ihnen Kredite für den 
Kauf von maschinen gewährt, und sie haben nach 
und nach technisch aufgerüstet. Jetzt arbeiten die 
maschinen von selbst. Ihr eigentümer, seine Frau 
und seine älteren Kinder konzentrieren sich auf 
das Zeichnen neuer entwürfe, auf die Qualitäts-
kontrolle und die vermarktung der Ware. 

Digitale Technik, die einen humanen Fortschritt 
bringt, erlösung von körperlich quälender Arbeit 
und einen bescheidenen Wohlstand – in diesem Fall 
scheint es funktioniert zu haben. Aristoteles hatte 
im 4. Jahrhundert vor Christus in einer berühmt 
gewordenen randbemerkung seiner Politik davon 
gesprochen, dass, wenn die Geräte von selbst ar-
beiten würden – »wenn so auch das Weberschiff-
chen von selbst webte und die Zither von selbst 
spielte« –, die Notwendigkeit menschenunwürdiger 
Arbeit, die im antiken Griechenland von Sklaven 
erledigt wurde, wegfallen würde. Die Arbeit »im 
Schweiße des Angesichts«, die in der bibel als Stra-
fe Gottes für den Sündenfall verstanden wird, lässt 
sich durch Technik erheblich reduzieren, ihre zer-
mürbende eintönigkeit verschleißt dann nur noch 
maschinenteile, nicht mehr menschen. 

Schaut man jedoch auf die westlichen volks-
wirtschaften der Gegenwart und die technologi-
schen veränderungen, die sie durchlaufen, herrscht 
Angst. »Digital« soll alles werden, Jobs würden 
zerstört, der Faktor mensch werde verschwinden: 
eine machtvolle minderheit hält das eigentum an 
den arbeitenden maschinen, unzählige menschen 
werden überflüssig, von Almosen abhängig. 

viele Stimmen aus der jungen Philosophie digi-
taler Technologie warnen: Wenn roboter, Soft ware 
und künstliche Intelligenz übernehmen, ist dies kein 
segensreicher Fortschritt, sondern ein Albtraum der 
Unmenschlichkeit. Sie haben die Arbeit in den 
berüchtigten Amazon-Lagerhäusern vor Augen, in 
denen man überwacht und vermessen wird, oder 
die Clickworker, die für Cent-beträge geisttötende 
Aufgaben erledigen, die auf online-Plattformen 
versteigert werden. Der mensch als Anhängsel der 
maschine, diese von Karl marx auf den Punkt ge-
brachte verkehrung von mittel und Zweck scheint 
wieder ins Haus zu stehen, auf Kosten einer 
menschlichen Arbeitswelt. menschlich, das sollte 
seit den sozialen Kämpfen des 19. Jahrhunderts 
doch heißen: so zial eingebettet, wahrgenommen, 
anerkannt. 

Kann digitale Arbeit menschlich sein? Wenn 
unter »Arbeit« verstanden wird, bestimmte Schrit-
te möglichst zeit- und kosteneffizient zu erledigen, 
dann steht das, was unter dem Stichwort Digitali-
sierung diskutiert wird, in einer langen reihe von 
technischen entwicklungen als Teil der mensch-
lichen Geschichte. menschen gehören zu den Arten 
von Tieren, die Geräte verwenden, von den ersten 
primitiven Faustkeilen bis hin zu den hochkom-
plexen Fertigungsrobotern in der Autoherstellung. 

es sind menschliche erfahrung, Arbeit und ein 
Wissen, das sich über Jahrhunderte angesammelt 
hat, die in die Konstruktion dieser roboter einge-
gangen sind. Weil man die einzelnen Schritte bis 
ins letzte Detail verstanden hat, kann man sie an 
maschinen delegieren, während sich die mensch-
liche Kreativität neuen Aufgaben zuwenden kann. 

Sieht man es so, wäre es nur zu begrüßen, dass 
intelligente maschinen, die von Soft ware gesteuert 
werden und in die selbstlernende Programme ein-
gebaut sind, noch stärker einzug in die Arbeitswelt 
und auch in unseren Alltag halten. Die intelligente 
Drohne, die die Fenster putzt, kann bald so selbst-
verständlich für uns sein wie Feuerzeuge und 
Waschmaschinen. Die App, die uns an Termine 
erinnert oder busverbindungen heraussucht, ist es 
längst. Diese Fortschritte vollziehen sich ständig, 
wir sind so in diese Prozesse eingebettet, dass sie uns 
kaum auffallen. 

Die befürchtungen, dass »die roboter« uns ir-
gendwann unterwerfen und versklaven könnten, 
scheinen kaum realistisch, schon deshalb, weil es 
bislang weit besser gelingt, 
künstliche Intelligenz für die 
erledigung spezifischer Aufga-
ben einzusetzen, als die Art um-
fassender Intelligenz nachzu-
bauen, die den menschen aus-
zeichnet. Allein das Fingerspit-
zengefühl, das man zum Auf-
sperren eines Schlosses braucht, 
ist für roboter eine immense 
Herausforderung und erst recht 
das Springen zwischen verschie-
denen Tätigkeiten, das men-
schen so natürlich bewerkstelli-
gen, dass sie es kaum bemerken.

es sind bilder des guten 
Lebens, die befürworter des 
digitalen Wandels beschwören 
und mit denen diejenigen wer-
ben, die ihn vorantreiben und 
an ihm verdienen: bilder von 
menschen, die mit dem Laptop 
auf den Knien am Strand sitzen, 
in einem kreativen Flow des 
Textens, e-mails-Schreibens, 
unterbrochen von einem video-
gespräch mit einer Kollegin, 
selbstbestimmt, nach den eige-
nen rhythmen den Tag gestal-
tend. Alles Schmutzige, Lang-
weilige, Nervenaufreibende an 
der Arbeit könnten die roboter 
übernehmen. 

Wir würden Freiheit und 
muße gewinnen. Wir alle 
könnten leben wie die Athener 
bürger, an die Aristoteles dach-
te, als er über selbstwebende 
Webschiffchen sinnierte – ohne 
menschliche Sklaven, nur mit-
hilfe der maschinen, die wir 
uns untertan gemacht haben. 
Im besten Fall könnte nicht nur 
eine privilegierte Schicht so 
leben, sondern die ganze bevöl-
kerung. Und in der besten aller 
möglichen Welten würden 
dabei auch noch natürliche 
ressourcen gespart, würde 
durch bessere Logistik ver-
schwendung minimiert, würde 

die Umwelt geschont. ein marxist wie der britische 
vordenker Paul  mason feiert in diesem Sinne die 
menschlichkeit digitaler Arbeit.

Klingt zu schön, um wahr zu sein? Ist es wohl 
auch. Zumindest sollte man sich nicht der Illusion 
hingeben, dass so ein Zustand herbeigeführt würde, 
wenn man der technischen entwicklung einfach 
ihren Lauf ließe. Um die Digitalisierung der Ar-
beitswelt zu verstehen, muss man sie im Kontext 
einer Geschichte der macht betrachten. Denn sie 
trifft unsere Gesellschaften in einer historischen 
Lage, in der die soziale Ungleichheit enorm aus-
geprägt ist und in der es demokratischer Politik 
immer weniger zu gelingen scheint, märkte zum 
Wohle aller Gesellschaftsmitglieder zu gestalten. 
Wie etwa Thomas Piketty gezeigt hat, nähert sich 
heute die ungleiche verteilung von einkommen 
und vermögen den verhältnissen des 19. Jahr-
hunderts an. Das war die epoche, aus der andere 
berühmte Dokumente über das Weben stammen 
– damals webten die Webschiffchen nicht von 
selbst. 1845 schrieb Heinrich Heine sein Gedicht 

über die schlesischen Weber, 
die den »dreifachen Fluch« in 
»Deutschlands Leichentuch« 
weben.

Der Unterschied zwischen 
dem glücklichen ecuadoriani-
schen Kleinunternehmer und 
den Webern des 19. Jahrhun-
derts ist einer der eigentums- 
und machtverhältnisse. Im 
19. Jahrhundert arbeiteten die 
Weber in frühindustriellen so-
genannten verlagssystemen, in 
denen ihnen die Firmenbesitzer 
material und maschinen zur 
verfügung stellten und men-
gen und Abnahmepreise dik-
tieren konnten. Die Weber – 
und ihre Familien, die mitar-
beiten mussten – waren recht-
lich gesehen keine Angestell-
ten, sie besaßen keinerlei 
Schutzrechte und hatten kaum 
Alternativen, was die Sicherung 
ihres Lebensunterhalts betraf. 
Diese Kon stel la tion ist heute 
wieder relevant: Große Firmen 
dominieren viele märkte und 
können einer erwerbsbevölke-
rung, die auf ein Arbeitsein-
kommen angewiesen ist, die 
bedingungen diktieren. 

In den westlichen Ländern 
schien man sich eine Zeit lang 
in Sicherheit wiegen zu kön-
nen. Die Textilindustrie war 
weitgehend in andere erdteile 
abgewandert; dort waren die 
verhältnisse kaum besser als im 
europa des 19. Jahrhunderts, 
während digitale Tools die 
Logistikketten, die die end-
produkte in die hiesigen Kauf-
häuser brachten, immer effi-
zienter machten. Aber das 
Schreckgespenst ungeschützter, 
weder durch Arbeitsgesetze 
noch durch betriebsräte abge-
sicherter Arbeit ist in den Wes-
ten zurückgekehrt, mit der 
Scheinselbstständigkeit vieler 

Uber-Fahrer ebenso wie mit den digital organisier-
ten Dienstleistungen auf Abruf, die sich über das 
Internet buchen lassen. Noch sind es vor allem 
diejenigen am unteren rand der Gesellschaft, die 
unter diesen verhältnissen zu leiden haben. Doch 
die Angst weiterer Kreise ist genau diese: Könnten 
sie sich nicht in viel weitere Teile der Arbeitswelt 
hineinfressen? All die errungenschaften, die Ar-
beiterbewegung und Gewerkschaften zugunsten 
der masse der arbeitenden bevölkerung erreicht 
haben, all die Schutzgesetze, die mitbestimmung, 
die Höchstarbeitszeiten, die nach den technologi-
schen revolutionen des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts mühsam erkämpft wurden, könnten 
hinfällig werden. 

Diese Angst ist begründet, denn einer der pro-
blematischsten Aspekte des einsatzes von künst-
licher Intelligenz ist die Tendenz zur Kon zen tra-
tion. Wer mehr Daten hat, kann die Programme 
schneller und besser trainieren und erlangt damit 
einen vorsprung. Und wenn mehr und mehr Ar-
beit von maschinen erledigt wird, wird entschei-
dend sein, wem diese gehören – inklusive des 
geistigen eigentums an Daten und Patenten. Wenn 
die Stick- und Webarbeiten, die jener ecuadoria-
nische Kleinunternehmer von den maschinen in 
seinem Schuppen erledigen ließ, überall weltweit 
von raffinierten 3-D-Druckern oder entsprechen-
den Textilverarbeitungsgeräten erledigt werden 
können, ist entscheidend, wem die dafür notwen-
dige Soft ware und die rechte an den mustern ge-
hören. 

Aristoteles lag also doch nicht ganz richtig: 
Wenn die Webschiffchen von selbst weben würden, 
würde das nicht unbedingt das ende der Herrschaft 
einer Gruppe von menschen über eine andere 
bedeuten. Wem die digitalen Geräte nicht gehören, 
der muss schauen, wo er bleibt, wie er ein Lebens-
einkommen sichern und die Tage füllen kann. es 
ist also damit zu rechnen, dass es Kämpfe geben 
wird, um macht, Geld und eigentum. 

es steht aber noch mehr auf dem Spiel, und dies 
hat damit zu tun, dass Arbeit mehr bedeutungen 
und eigenschaften hat als die, die ich bislang in den 
mittelpunkt gestellt habe. Arbeit ist nicht nur eine 
ökonomische Angelegenheit, die den Zweck hat, 
bestimmte Ziele möglichst effizient und pro fit-
orien tiert zu erreichen. Sie ist, wie insbesondere 
einer der Gründerväter der Soziologie,  Émile Durk-
heim, betont hat, auch eine der wichtigsten sozia-
len Tätigkeiten des menschen. 

Das mag erstaunen: bei »sozial« denkt man an 
Familie, Freundeskreise und vielleicht noch an die 
Formen von Arbeit, die mit der Pflege junger, alter 
oder kranker menschen zu tun haben. Doch auch 
viele andere Formen moderner Arbeit sind, aller 
neoliberalen rhetorik vom individuellen erfolgs-
streben zum Trotz, dem Grundsatz nach so zial 
angelegt. Schließlich sind die einzelnen Tätigkeiten 
eingebettet in komplexe Netze der Arbeitsteilung, 
die nur funktionieren, weil alle ihren Teil beitragen. 
Wer könnte schon App-entwickler, Gabelstapler-
fahrer oder gar Philosophie-Professorin sein, wenn 
nicht andere menschen andere Aufgaben über-
nehmen würden? Sich diese gegenseitige Abhängig-
keit vor Augen zu führen kann helfen, die gesell-
schaftliche Solidarität zu stärken.

Die Arbeit ist für viele ein sozialer raum, den 
sie nicht missen möchten. Der Umgang mit den 
Kolleginnen und Kollegen, das Treffen auf men-
schen, denen man im Privatleben nie begegnet wäre, 
das bewusstsein, einen beitrag für ein gemeinsames 
Projekt zu leisten – all dies gehört zu den mensch-

REDE

Ich denke über die Zukunft der Demokratie 
nach. Ihre derzeitige Krise ist so tiefgreifend, 
weil uns der begriff der Demokratie selbst ver-

loren geht, wenn sich ein autoritärer Populismus 
demokratisch maskieren kann. Das ist eine Perver-
sion der Demokratie: Sie hat eigentlich die Aufgabe, 
unter politisch Gleichen Normen hervorzubringen, 
die allgemein bindend sind und sich am maßstab 
der Gerechtigkeit messen lassen. Sie ist oft, viel-
leicht immer, ein uneingelöstes Versprechen. 
Daran zu erinnern ist nicht undemokratisch – so-
fern man an dem versprechen festhält. Denn es ist 
ein versprechen der Gerechtigkeit. es zu brechen, 
ist niemand befugt, auch mehrheiten sind es nicht 
nicht. Für die Demokratie aufzustehen folgt der 
gerechtfertigten Forderung, die ordnung mitzube-
stimmen, der man unterworfen ist – gegen Unter-
drückung, Ausgrenzung oder Diskriminierung. 

Seit ihren Kämpfen gegen feudale Herrschaft war 
es die Aufgabe der Demokratie, soziale Willkür zu 
überwinden. Das ist auch heute so, im Zeitalter des 
ökonomischen Neofeudalismus. Wer es ernst meint 
mit der rückgewinnung demokratischer Kontrolle 
über wirtschaftliche Strukturen – vom lohndrü-
ckenden Standortwettbewerb über die Steuerver-
meidung globaler Unternehmen bis zur umfassen-
den Dominanz der Finanzmärkte –, muss allerdings 
sehen, dass nationale Politiken Änderungen nur 
erzeugen können, wenn sie Teil transnationaler An-
strengungen sind. 

Darin sehe ich den eigentlichen Kern der Krise: 
Wir haben keinen Denkrahmen für eine Politik, die 
globale ökonomische macht demokratisch kon-
trolliert, weil wir nicht über den Staat hinausdenken. 
Die Demokratie ist ortlos und machtlos gewor-
den. Dies erzeugt eine tiefe Unruhe und Unzufrie-
denheit. Den menschen wird ihre machtlosigkeit 
gegenüber den Prozessen der »Globalisierung« im-
mer stärker bewusst. Wenn der Demokratie sowohl 
die politische vorstellungskraft als auch die politi-
schen Strukturen fehlen, um die Willkür zu zivili-
sieren, dreht die Politik nur noch kompensatorisch 
an kleinen rädern und produziert die Unzufrieden-
heit, die die Autoritären ausnutzen. So entstehen 
fehlgeleitete nationalistische machtfantasien und 
weitere Perversionen, wie die erklärung von mi-
granten zu Symbolen der demokratiebedrohenden 
Globalisierung und des Kontrollverlusts. Dessen 
Ursachen liegen aber ganz woanders.

Argumenten wie meinen wird entgegengehalten, 
nationale Interessen, auch der Schlechtergestellten, 
in einem globalen Umverteilungssystem zu vergessen. 
Aber das Gegenteil ist der Fall. Die politische Steue-
rung der globalen Ökonomie kommt allen zugute. 
Und an einer strukturellen reform zugunsten der 
Länder, in denen die Lebensverhältnisse so unerträg-
lich sind, dass die menschen sich auf den Weg ma-
chen, führt kein Weg vorbei. Die entwicklung der 
Demokratie hängt somit davon ab, ob sie grenzüber-
schreitend macht gewinnt. es wäre gut, zumindest 
in europa damit anzufangen, etwa mit wirklich trans-
nationalen Parteien. Die Demokratie muss Formen 
der Stärke finden, die den Kräften entsprechen, die 
sich ihr entziehen. Nur so hat sie eine Zukunft.

... Rainer Forst?

rainer Forst, 54, lehrt Politische 
Theorie und Philosophie  
in Frankfurt am main. Seine  
Arbeiten zu Gerechtigkeit und  
Toleranz haben ihn weit über  
europa hinaus bekannt gemacht

UND WORÜBER DENKEN  
SIE GERADE NACH, . . . Kann digitale Arbeit menschlich sein?

Die technologische revolution schürt bei vielen Angst, überflüssig zu werden. Sie kann aber auch befreiend wirken VON LISA HERZOG

Lisa Herzog

Sie ist in Franken geboren, 
hat in oxford promoviert 
und ist heute in münchen 
an der TU als Professorin 
für Politische Philosophie 
tätig. Gegenwärtig stellt 
die 34-jährige gelernte  
volkswirtin und  
Philosophin Lisa Herzog  
ihr buch »Die rettung der 
Arbeit« fertig, das im  
Februar 2019 bei Hanser 
berlin erscheint. eine der 
Thesen lautet: Arbeit  
bedeutet auch Sinn und 
Gemeinschaft. 

Lisa Herzog schätzt den 
schottischen Aufklärer und 
moralphilosophen Adam 
Smith, über den sie 2013 
auch ihre Doktorarbeit  
geschrieben hat. Smith hat 
vor 250 Jahren beobachtet, 
dass jeder mensch der  
Anerkennung bedarf.  
Anders als viele Ökonomen 
meint Herzog, dass märkte 
auch unfrei machen  
können. Freiheit, sagt sie, 
gehöre aber nicht nur den  
Reichen. 
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Ersetzbar zu sein 
macht wütend 
Warum Lisa Herzog zu widersprechen 
ist  VON ALBRECHT KOSCHORKE

Korbflechterinnen bei der Arbeit, von keiner Maschine entlastet: Andreas Gurskys Fotokunstwerk »Nha Trang«, 2004 

lichen Seiten von Arbeit, die auf dem Spiel stünden, 
wenn die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, entweder 
überflüssig würde – ein allerdings unwahrscheinliches 
Szenario, wurde es doch historisch bei jeder größeren 
technologischen erneuerung befürchtet und trat nie 
ein – oder aber durch digitale methoden so verändert, 
dass es die gewohnten Formen von Gemeinschaft 
nicht mehr geben wird. Wenn alle digital überwacht 
vor ihren bildschirmen sitzen, wenn beim Plausch in 
der Teeküche die Sekunden automatisch gezählt 
werden und der Gang zur Toilette per Gesichtserken-
nung dokumentiert wird, dann ist ein menschliches 
mit ein an der nicht mehr möglich. 

Wenn Arbeit gute Arbeit sein soll, muss es um 
mehr gehen als um effizienz, die durch maschinen 
gesteigert werden kann. Gute Arbeit gibt menschen 
die Gelegenheit, sich weiterzuentwickeln. Sie er-
möglicht es, Tätigkeiten auszuüben, die menschen 
zu recht als sinnvoll empfinden können. Und sie 
bietet die Ge legen heit, Gemeinschaft zu erfahren und 
soziale Anerkennung zu erhalten. Schon heute sind 
die Chancen dazu extrem ungleich verteilt. 

Aber die Digitalisierung ist kein Naturereignis, 
dem wir nur dabei zuschauen können, wie es über 
unsere Gesellschaften hinwegfegt. Damit eine digita-
le Arbeitswelt eine gute Arbeitswelt für alle mitglieder 
der Gesellschaft sein kann, ist politische Gestaltung 
notwendig, und zwar in einem weit höheren maß, als 
wir dies in den letzten Jahren gewohnt waren. Die 
Gesellschaft ist in neuer Weise auf den Staat angewie-
sen, damit er sie gegen die Übermacht der digitalen 
Industrien und ihrer globalen monopolansprüche 
verteidigt; und damit er den bürgerinnen und bür-
gern ein gerechtes Auskommen sichert. 

Umso dringender wird es, sich in der Gesellschaft 
zu verständigen: Was regeln welche märkte? Was re-
geln wir gemeinsam, als Gesellschaft? Wie wollen wir 
zusammenleben? In der Pflege etwa sollte die Arbeit 
leibhaftiger menschen weiter das maß aller Dinge 
bleiben. Je besser uns diese verständigung gelingt, 
desto weniger müssen wir uns vor Automatisierung 
fürchten. es geht in dieser verständigung um die ver-
teilung von Arbeitszeit, es geht um die Frage, wofür 
Gesellschaften bereit sind, Geld auszugeben, es geht 
darum, ob Firmen auch gegen ihre kurzfristigen wirt-
schaftlichen Interessen dazu gebracht werden können, 
die Digitalisierung in eine menschenfreundliche 
richtung zu treiben. Letztlich geht es um Fragen der 
macht zwischen demokratischer Politik, Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft. Die demokratische Kontrolle 
über Firmen wäre außerdem auch die voraussetzung 
dafür, ein irgendwie geartetes Grundeinkommen ein-
führen zu können, denn realistischerweise müssten 
die Firmen an der Finanzierung beteiligt werden. Aber 
ein Grundeinkommen würde die Fragen nach der 
Gestaltung der Arbeitswelt nicht ersetzen. 

Die Digitalisierung zwingt uns, nach unserem 
bedürfnis nach Gemeinschaft und Anerkennung zu 
fragen, nach unserer Suche nach Sinn – und danach, 
worum wir politisch kämpfen wollen. Arbeitende 
haben ein Streikrecht, Überflüssige werden leicht 
unsichtbar. Wollen wir uns treiben lassen von tech-
nischen entwicklungen, von denen wir hoffen, dass 
der von ihnen generierte Wohlstand irgendwie allen 
zugutekommt? oder sind uns die Strukturen der 
Arbeitswelt wichtig genug, ihre Gestaltung in die 
Hand zu nehmen? ob die maschinen für uns ar-
beiten, wie für die ecuadorianische Familie, oder ob 
wir für sie schuften, wie die Weber des 19. Jahrhun-
derts, ist eine Frage, die wir nicht einzeln stellen und 
beantworten können, sondern nur als Gesellschaft. 
Digitale Arbeit kann menschlich sein, wenn wir sie 
menschlich machen.

Um zu ermessen, was Digitalisierung der Ar-
beit in der Zukunft bedeutet, hilft ein blick 
in die vergangenheit. er lehrt, dass Um-

brüche in der Arbeitswelt, sosehr man sie als Fort-
schritt begrüßen mag, bei den betroffenen regel-
mäßig zu einem Gefühl des entwertetseins führen. 
Dieses Gefühl wiederum ist eine der mächtigen 
Triebkräfte politischer radikalisierung. es waren 
nicht nur die Demütigungen des verlorenen Krie-
ges und auch nicht nur massenarbeitslosigkeit und 
verarmung, die dem Nationalsozialismus Scharen 
von Anhängern zutrieben. vielleicht noch tiefer 
ging der Wertverlust körperlich verrichteter Arbeit 
durch die Ausbreitung der Fabrikproduktion: Im 
Zuge der industriellen revolution wurde der 
menschliche Körper in ein Wettrennen mit der 
maschine gezwungen; im ersten Drittel des 
20. Jahrhunderts wurde seine Niederlage unüber-
sehbar. Nicht zufällig kommt es gerade in dieser 
Zeit zu einem Kult männlicher Kraft, den sich to-
talitäre regime mit ihrer verherrlichung muskulö-
ser Arbeiterhelden zunutze machten. 

Heute ist es umgekehrt. Heute lösen die Schlie-
ßung von Fabriken und die Abwanderung ganzer 
Industriezweige erfahrungen der Deklassierung 
aus. Sie lassen ehemals intakte Sozialräume als 
ruinen zurück. bei denen, die sich dadurch um 
Auskommen, berufsstolz und Lebenssinn gebracht 
fühlen, wächst die Wut. Weil ein tragfähiges Ge-
schäftsmodell für deindustrialisierte Zonen außer-
halb einzelner Wohlstandsinseln nicht in Sicht ist, 
bietet auch die Zukunft wenig Trost. 

Das steht vor Augen, wenn sich nun abzeich-
net, dass durch digitale Automatisierung neuerlich 
große bereiche menschlicher Arbeit ersetzbar wer-
den – und dies nicht mehr nur im Segment gering 
qualifizierter körperlicher Arbeit. Während vo-
raussichtlich millionen beschäftigte in prekäre 
verhältnisse abgleiten werden, geht der Siegeszug 
der Digitalisierung mit monopolbildungen gigan-
tischen Ausmaßes einher. es ist eine Illusion, zu 
glauben, dass sich diese Prozesse in den einzelnen 
Staaten noch autonom steuern ließen. 

einerseits haben es die politischen entscheider 
mit transnationalen Wirtschaftsdynamiken zu 
tun, die sich von ihnen nur begrenzt beeinflussen 
lassen. Andererseits finden sie sich einer erwartbar 
immer größeren empörung in dem Teil der be-
völkerung gegenüber, der mit der Aussicht kon-
frontiert ist, aus dem Produktionsprozess ausge-
gliedert und in der globalisierten Ökonomie über-
zählig gemacht zu werden, und deshalb für den 
rückzug aus internationalen verflechtungen vo-
tiert. Jede Debatte wird in Gefahr sein, sich zwi-
schen diesen beiden Tendenzen aufzureiben. 

Auf die menschenwürdige Gestaltbarkeit der 
künftigen digitalen Arbeitswelt zu bestehen und 
darüber nachdenken zu wollen, »wie wir als Ge-
sellschaft leben wollen« – das sind gute vorsätze. 
Aber wenn sie mehr als Kirchentagsappelle sein 
und für die unmittelbar betroffenen nicht wie pa-
ternalistischer Hohn klingen sollen, stellt sich 
noch eine andere Frage: Wer ist »wir«?
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Albrecht Koschorke, 58, lehrt 
Literatur in Konstanz. Seine 
bücher »Die Heilige Familie« 
und »Wahrheit und erfindung« 
sind Standardwerke 
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