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2. Objektive Wirkfaktoren des Geltungsanspruchs von Normen: 
das Sanktionsgefüge und das Legitimationsgefüge 

D i e Leitfrage nach dem Autoritätsanspruch v o n N o r m e n , seinen Wirkgesetz 
l ichkeiten u n d Geltungsgründen, hat m i t der Ausklärung der subjektbezogenen 
Bedingungskomponenten dieses Anspruchs eine erste Beantwor tung erfahren. 
Was hier i m einzelnen an unterschiedlichen Rezeptionssti len u n d dem v o n daher 
jeweils best immten Autoritätsprofil der N o r m a r t e n selbst herausgestellt w u r d e , 
macht i n der Tat einen Zusammenhang i m Autoritätsgefüge der normat iven 
V e r m i t t l u n g s f o r m e n deut l i ch , der i m Rahmen der bisherigen N o r m t h e o r i e fast 
völlig außer Betracht bl ieb. Demgegenüber konzentr ier te sich das normtheore 
tische Interesse bisher z u m einen sehr vie l stärker auf das Problem der die 
N o r m e n begleitenden Sanktionen, z u m anderen aber auf die über das Sank
t ionsproblem hinausgreifende Frage nach d e m moralischen Legi t imat ionsgrund 
ihres autori tat iven Anspruchs . Dies lag insofern näher, als die Sanktionen ein 
greifbares soziologisches F a k t u m darstellen, das gleichsam v o n vornhere in m i t 
den N o r m e n mitgesetzt erscheint u n d so den A n s a t z p u n k t bietet, aus ihnen selbst 
den Autoritätsanspruch v o n N o r m e n zu begründen. U m g e k e h r t drängte sich 
zugleich immer schon die Einsicht auf, daß N o r m u n d Sanktion unmöglich 
identisch sein können, daß also N o r m e n l e t z t l i c h einen Legi t imat ionsgrund f o r 
dern , der sie unabhängig v o n allem äußeren L o b u n d Tadel i n ihrem Autoritäts
anspruch unmit te lbar moralisch q u a l i f i z i e r t : sei dieser Legi t imat ionsgrund n u n 
die V e r n u n f t oder G o t t . Was aber dabei w e i t h i n vernachlässigt w u r d e , ist gerade 
die Tatsache, daß der Mensch weder ein r e i n sanktionsabhängiges noch auch 
ein ausschließlich v o n rationalen b z w . glaubensgeleiteten Einsichten bewegtes 
Wesen ist. Bleibt er i n Wahrhe i t doch ebenso v o n der Fülle jener emotional 
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eingefärbten u n d i h n subjekt iv affizierenden lebenspraktischen Einstellungen 
best immt, die seine tatsächlichen Lebensvollzüge kennzeichnen u n d denen ge
rade auch für die K o n s t i t u t i o n der unterschiedlichen N o r m a r t e n entscheidendes 
Gewicht z u k o m m t . Dennoch behalten die klassischen Fragestellungen nach 
dem Stellenwert der die N o r m e n schützenden Sanktionen wie auch nach dem 
moralischen Legi t imat ionsgrund der N o r m e n selbst ihre ganz eigene Bedeu
t u n g , die, losgelöst v o n der subjektrelationalen Problemat ik , einer gesonderten 
Behandlung bedarf. D e n n erst m i t ihnen k o m m e n jene Wirkkräfte i n den B l i ck , 
die unabhängig v o n allen zusätzlichen subjektiven u n d subjektbezogenen E i n 
stellungen das menschliche Normbewußtse in i n seinem A u f b a u ob jekt iv m i t b e 
s t immen u n d i h m s o w o h l die äußere soziale Abstützung als auch das innere 
moralische Fundament geben. D i e Tatsache n u n , daß eben diese Wirkkräfte , 
w i e sie etwa noch i n der Sitte gleichsam gebündelt erscheinen, sich i m Z u g der 
N o r m e n t w i c k l u n g i m m e r stärker ausdifferenzieren u n d als je eigene Best im
mungsgrößen des Autoritätsanspruchs v o n N o r m e n erkannt werden , läßt jetzt 
zugleich auch die beiden N o r m a r t e n Recht u n d Sit t l ichkeit i n ihrer spezifischen 
E igenwirk l i chke i t hervortreten. Dies g i l t s o w o h l i m H i n b l i c k auf ihre Sank
t ionss t ruktur als auch i m H i n b l i c k auf ihre moralische Legi t imat ionss t ruktur . 
V o n hier aus thematisiert sich dann zugleich auch das Problem ihrer möglichen 
theonomen Fundierung. 

a) D i e E i g e n f u n k t i o n rechtlicher u n d sittl icher N o r m i e r u n g e n 

A u f der Suche nach humaner Gestaltung seiner Lebenswirk l i chkei t sieht sich 
der Mensch - je länger, je mehr - der i h m geschichtlich zugewachsenen elemen
taren Er fahrung k o n f r o n t i e r t , daß Recht und S i t t l ichkeit bei aller Polarität des 
ihnen innewohnenden Autoritätsanspruchs für eine verantwort l iche Fundie
r u n g u n d Sicherung seines Handelns gleichermaßen unverzichtbar s ind. So sieht 
er erst i m A n s p r u c h der Sit t l ichkeit jene V e r n u n f t gewahrt , die s o w o h l seiner 
inneren Einstel lung als handelndem Subjekt als auch den sein T u n v o n außen 
bestimmenden N o r m e n letztes Regulativ zu sein vermag. Si t t l ichkeit erweist 
sich als oberstes Richtmaß u n d Formgesetz jeglicher subjektiven Überzeugung, 
jeglicher Gesinnung, jeglichen Gewissens u n d zugleich i n ihren mater ia l - inhal t -
l ichen N o r m i e r u n g e n als die auf ob jekt iven A n s p r u c h drängende letzte Bemes
sungsgrundlage aller Sitte, allen Brauchs, aller M o d e u n d allen Rechts. Erst m i t 
ihr u n d d urch sie erscheint das H u m a n e , das Menschsein des Menschen, i n der 
Totalität seiner Bezüge gewahrt u n d sichergestellt. 

D e n n o c h vermag sich Sit t l ichkeit t r o t z dieses ihres umfassenden, die V e r n u n f t 
des H u m a n e n wahrenden Anspruchs aus sich selbst allein n u r schwer ungebro
chen Gel tung zu verschaffen. Fehlt es i h r doch gerade an jener äußerlich ver
bindl ichen M acht , m i t der sich alle übrigen N o r m a r t e n , u n d hier am meisten 
das Recht, soziale Ge l tung verschaffen können. Si t t l ichkeit ble ibt , ohne sich 
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zu ihrer Begründung auf die gesellschaftliche Eigenmechanik v o n Sanktionen 
berufen zu können, radikal auf die Einsichtskraft der Subjekte gestellt. Das muß 
f re i l i ch nicht ausschließen, daß die d u r c h sie geltend gemachten Ansprüche z u 
gleich auch z u m Inhal t kol lekt iv-sozialer b z w . rechtl icher F o r d e r u n g e n erhoben 
werden können. Ja le tz t l i ch beziehen solche m i t Zwangsgewalt durchsetzbaren 
Forderungen überhaupt erst aus eben diesen ihnen z u m I n h a l t gewordenen s i t t 
l ichen Ansprüchen ihre unmittelbare humane L e g i t i m a t i o n . Insofern hier aber 
die sitt l ichen Ansprüche selbst ihrerseits n icht m e h r ausschließlich v o n der E i n 
sichtskraft der Subjekte getragen bleiben, sondern gleichzeit ig äußerlich er
zwingbar werden, verlieren sie den Status der reinen S i t t l i c h k e i t s n o r m , w e r d e n 
sie z u N o r m e n , deren Gel tung zugleich wesenhaft v o n ihrer äußeren, auf Sank
t ionen beruhenden Durchsetzbarkei t abhängt. 

W i e w e n i g der Mensch n u n auch auf den reinen ungebrochenen A n s p r u c h 
der Sit t l ichkeit als G r u n d u n d H o r t aller humanen V e r w i r k l i c h u n g verz ichten 
k a n n , so wenig vermag er angesichts seiner eigenen Unzulängl ichkei t d a v o n ab
zusehen, daß dieser A n s p r u c h tatsächlich w e i t h i n n u r über jene v o n Z w a n g ge
tragenen normat iven V e r m i t t l u n g s f o r m e n durchsetzbar w i r d , i n die h i n e i n sich 
Si t t l ichkeit entäußert. Gerade unter dieser Voraussetzung aber g e w i n n t je tzt 
insbesondere das Recht kraf t der i h m eigenen rat ionalen S t r u k t u r für den 
Humanisierungsprozeß zentrale Bedeutung. D e n n i m Gegensatz z u den übrigen 
ko l lek t iven N o r m a r t e n stellt sich Recht als eine O r d n u n g s f o r m dar, die s o w o h l 
hinsicht l ich der A u f s t e l l u n g als auch hins icht l ich der D u r c h s e t z u n g seiner F o r 
derungen strengen Gesetzlichkeiten unterl iegt , die i h m besondere Transparenz 
geben. V o n einem eigens hierzu ermächtigten „ S t a b " statuiert u n d verwal te t , 
ordnet das Recht die menschliche Lebenswirk l i chke i t nach Regeln, die es i n 
der Positivität seines Verbindl ichkei t s - und Geltungsstatus für jedermann über
prüfbar und einklagbar machen 1 . 

U n t e r dieser Voraussetzung gehört es also gerade z u m Wesen des Rechts, po
sitiv z u sein ( R a d b r u c h ) 2 , u n d zwar posi t iv n icht n u r i m Sinne moralischer M a ß 
geblichkeit , sondern posi t iv i m Sinne faktisch v e r b i n d l i c h gesetzter, auf 
E r z w i n g b a r k e i t beruhender Gel tung . D i e „vis coact iva" ( T h o m a s ) 3 , „die 
Befugnis zu z w i n g e n " ( K a n t ) 4 , ist für alles Recht k o n s t i t u t i v u n d läßt es d a r i n 
wesenhaft v o n den allein aus Uberzeugungsargumenten lebenden V o r s c h r i f t e n 
u n d D i r e k t i v e n der Sit t l ichkeit unterschieden sein. E b e n d a n n aber hat es je tzt 
zugleich seine spezifische Überlegenheit , daß es n i c h t n u r O r d n u n g e n statuiert 
u n d sie so als Sollensforderungen zu erkennen g ib t , sondern daß es, k r a f t der 

1 VgL M. Weber, Rechtssoziologie, aus dem Manuskript hrsg. und eingeleitet von Johannes Win-
ckelmann (Neuwied - Berlin 1967) 26. 
2 Vgl. H. Welzel, Naturrecht und Rechtspositivismus, in: W. Maihof er (Hrsg.), Naturrecht oder 
Rechtspositivismus? (Darmstadt 1962) 322-338, 332. 
3 Thomas von Aquin, STh I—II q. 96 a. 5. 
4 /. Kant, Metaphysik der Sitten, ed. Weischedel I V (Darmstadt 1956) 338. 
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i h m eigenen V o l l m a c h t z u z w i n g e n , diese auch faktisch durchzusetzen vermag. 
Hieraus empfängt der o f t mißverstandene, v o n Hobbes aufgestellte Grundsatz 
seine W a h r h e i t : „Auctor i tas , n o n Veritas facit l e g e m . " 5 Erst seine autoritat ive, 
w i r k l i c h k e i t s f o r m e n d e K r a f t macht das Recht z u m Recht. „Die idealste O r d 
n u n g , die diese wirkl ichkei tsgesta l tende Macht n icht hat, erfüllt das essentielle 
M e r k m a l des Rechts n i c h t , während die unvol lkommenste N o t o r d n u n g , die das 
Chaos überwindet, der idealsten eines voraus hat : Recht zu se in" ( W e l z e l ) 6 . 
, Jedes posit ive Recht, auch w e n n es n o c h so irdisch ist, ist die Gerechtigkeit 
i n Raum u n d Z e i t , w o v o n i h m seine Würde k o m m t " (Schönfeld) 7 . U n t e r diesem 
Aspekt ist das unaufhebbar U n v o l l k o m m e n e allen Rechts dem Fehlen einer 
Rechtsordnung überhaupt vorzuz iehen . Eine Wahrhe i t , die Goethe i n die 
M a x i m e kleidete : „ E s ist besser, es geschieht d i r U n r e c h t , als die W e l t sei ohne 
Gesetz . " 8 

Aus alldem darf f r e i l i c h n icht gefolgert werden , daß der Gel tungsgrund des 
Rechts einzig u n d al lein i n der auctoritas seiner Positivität u n d der sich hieraus 
ergebenden D u r c h s e t z b a r k e i t l iegt (Machttheorie) . Hätte das doch zur Konse
quenz, wie dies gelegentlich v o n Rechtspositivisten behauptet w u r d e , daß Recht 
als eine Machtse tzung sui generis, allein auf den W i l l e n des Gesetzgebers ge
gründet, überhaupt keiner wei teren s i t t l ichen L e g i t i m a t i o n bedarf: „Es gi l t u n 
umstößlich die W a h r h e i t , daß die Rechtsmacht jeden beliebigen Rechtsinhalt 
setzen k a n n " ( S o m l o ) 9 . E ine solch totale Ablösung des Rechts v o n der S i t t l i ch
kei t zerstört am Ende auch dessen Plausibilität u n d macht als moralische Gegen
reakt ion eher T y r a n n e n m o r d u n d R e v o l u t i o n verständlich. E i n Recht, das so 
ungerecht ist, daß es keinerle i moralische A n e r k e n n u n g mehr f indet , hört auf, 
Recht zu sein. H i e r w i r d der Ungehorsam gegen das Recht zur Pf l icht . Lebt 
d o c h das Recht i n seiner autor i ta t iven S t ruktur zugleich wesenhaft v o n der m o 
ralischen Z u s t i m m u n g derer, über die es gebietet (Ane r ke nnungs t he o r ie ) 1 0 . -
, ,Recht ohne M a c h t ist macht los . M a c h t ohne Recht ist tyrannisch. Es ist dafür 
z u sorgen, daß das, was recht ist, mächtig ist, und das, was mächtig ist, recht 
i s t " (Pascal) 1 1 . 

A l s pos i t iv statuierter, m i t der Gewal t z u zwingen ausgestatteter, die Bezie
h u n g zwischen Menschen äußerlich regelnder N o r m sind dem Recht f re i l i ch 
zugleich Grenzen gesetzt. Es k a n n Si t t l ichkei t n icht ersetzen: 

5 Th. Hobbes, Leviathan, ed. G . Moles worth, Opera Philosophica I I I (London 1841) 202. 
6 H. Welzel, a .a .O. 332. 
7 W. Schönfeld, Über den Begriff der dialektischen Jurisprudenz (Greifswald 1929) 12. 
8 Zitiert nach H. Welzel, a .a .O. 333. 
9 F. Somlo, Juristische Grundlebre (Leipzig 1917) 308. 
1 0 Zur Macht und Anerkennungstheorie vgl. H. Welzel, Die Frage der Rechtsgeltung (Köln -
Opladen 1966); M.Draht, Grund und Grenzen der Verbindlichkeit des Rechts (Tübingen 1963). 
1 1 B. Pascal, Uber die Religion (Pensees), übertragen und hrsg. von E . Wasmuth (Heidelberg 1946) 
Nr . 298, S. 152. 
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Recht steht nicht wie die Sit t l ichkeit „an den W u r z e l n der T a t " 1 2 : Ges in
nungen lassen sich nicht erzwingen. 

D a sich das Recht ferner auf die O r d n u n g des Mite inanders beschränkt 
(Thomas: „Ius est opus adaequatum a l t e r i " ) 1 3 , b le ibt die re in indiv idue l le Sphäre 
auch hinsicht l ich ihrer materialen, nicht nur ihrer gesinnungsmäßigen Gestal
t u n g außerhalb der Rechtssphäre u n d allein der S i t t l i chkei t aufgegeben. 

A b e r auch die O r d n u n g des Miteinanders regelt das Recht n u r z u einem T e i l . 
A . K a u f m a n n spricht i n diesem Zusammenhang zutre f fend v o n der „fragmenta
r i schen" N a t u r des Rechts 1 4 . Z w a r muß es auf die V e r w i r k l i c h u n g eines „ h o -
n e s t u m " zielen (Thomas) , d . h . , Recht darf unter keinen Umständen z u m Erfül 
lungsgehilfen „unehrenhafter" , s i t t l ich verwerf l icher Ziele w e r d e n . U m g e k e h r t 
erfährt es sich zugleich außerstande, m i t seinen M i t t e l n alles z u b e w i r k e n , was 
an u n d für sich erstrebenswert, s i t t l ich vernünftig u n d gerecht wäre. Es muß 
deshalb so gefaßt sein, daß es leistbar, erfüllbar u n d e f fekt iv ist („possibi l is" ) 
u n d unter Berücksichtigung aller erdenklichen Eventualitäten u n d ohne negative 
N e b e n w i r k u n g e n das b e w i r k t , was es bezweckt ( „ u t i l i s " ) 1 5 . 

Dies gilt nicht weniger auch i m H i n b l i c k auf die Zumessung v o n Strafen. 
Sollen Gesetze W i r k u n g haben, darf nicht e infachhin nach der M a x i m e ver
fahren werden, alles zu bestrafen, was nicht sein sol l . E i n h u m a n vernünftiges, 
den konkreten Menschen i n sein Kalkül einbeziehendes Strafrecht w i r d sich 
vielmehr v o n der Maxime leiten lassen, so z u bestrafen, daß möglichst nicht 
geschieht, was nicht sein s o l l 1 6 . 

I n letzter Konsequenz müßte dies aber selbst n o c h auf den Strafvol lzug 
A n w e n d u n g f inden . A u c h der Strafvol lzug muß so gestaltet w e r d e n , daß i m m e r 
weniger geschieht, was nicht sein sol l . Das aber bedeutet, S t ra fvol lzug darf sich 
n icht allein an der Tat , sondern muß sich stärker noch am Täter orient ieren. 
Er darf nicht nur als Ins t rument einer O r d n u n g s p o l i t i k gehandhabt w e r d e n , 
die den Menschen als bloßes Objekt des Rechts betrachtet, sondern müßte sich 
sehr viel mehr als Ins t rument einer B i l d u n g s p o l i t i k verstehen, die i h n wesentlich 
als Subjekt des Rechtes einstuft , i n deren Konsequenz Strafvol lzug le tz t l i ch 
Erz iehung zur Versöhnung, zu Selbstfindung u n d v e r a n t w o r t l i c h e r Freiheit ist. 
Gerade am Strafvollzug stößt das Recht in der Positivität seiner E r z w i n g b a r k e i t 
am deutlichsten auf seine eigene Grenze. Soll Recht seine W i r k s a m k e i t behalten, 
darf nicht alles m i t den M i t t e l n des Rechts reglementiert w e r d e n , muß es sich 
vielmehr ständig auf jene Kräfte h i n offenhalten, die jenseits seiner eigenen 
Kompetenz liegen. 

1 2 G. Simmel, Soziologie (1908) (Berlin 1958) 43 Anm. 1. 
1 3 Thomas von Aquin, STh I I - I I q. 57 a. 1. 
14 A. Kaufmann, Recht und Sittlichkeit (Tübingen 1964) 43. 
15 Thomas von Aquin, STh I—II q. 95 a. 3. 
1 6 Vgl. F. Böckle, Straf recht und Sittlichkeit (in Bd. II dieses Werkes). 
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b) Religiöse u n d profane F u n d i e r u n g des Autoritätsanspruchs v o n N o r m e n 

M i t dem A u f weis der je besonderen Autoritätsstruktur der Sit t l ichkeit einerseits 
u n d des Rechts andererseits, w i e sie sich aus deren spezifischer E i g e n f u n k t i o n 
ergibt u n d i n der D i f f e r e n z ihres unterschiedlichen Legi t imat ions- u n d Sank-
tionsgefüges zutage t r i t t , ist n u n fre i l i ch noch nicht das Ganze der Frage nach 
den W i r k f a k t o r e n i m Geltungsanspruch v o n N o r m e n beantwortet . D e n n noch 
v o r jeder sich aus der Unterschiedl ichkei t der autori tat iven W i r k f a k t o r e n erge
benden D i f f e r e n z i e r u n g der einzelnen N o r m a r t e n stellt sich die Frage nach einer 
möglichen Letztbegründung v o n N o r m e n überhaupt. 

Bis i n die jüngste Z e i t h i n e i n w u r d e v o n nicht wenigen Soziologen u n d E t h 
nologen die Auf fassung vertreten, daß ursprünglich alle N o r m e n religiös-nu-
m i n o s abgesichert u n d f u n d i e r t w u r d e n . Hierfür schienen zumal die ältesten 
Begrif fe für N o r m z u sprechen, etwa das D h a r m a der Inder , die Themis der 
Gr iechen , das Fas der Lateiner , Begriffe, die die B i n d u n g des einzelnen an eine 
überindividuelle L e b e n s o r d n u n g ausdrücken, die sein H a n d e l n m i t der göttlichen 
W e l t o r d n u n g i n E i n k l a n g br ingen sollen. Diesseitige Pfl ichten u n d jen
seitige Mächte erscheinen so i h r e m Wesen nach ursprünglich miteinander ver
knüpft . Solche A u f f a s s u n g vertrat etwa der Sozialpsychologe W i l l y He l lpach , 
der für diesen Sachverhalt der ursprünglichen religiösen Fundierung aller 
N o r m e n den K u n s t b e g r i f f „ M a g e t h o s " p r ä g t e 1 7 . D i e weitere ethnologische 
Forschung hat demgegenüber bewiesen, daß es i n allen K u l t u r e n immer schon 
N o r m e n gab, deren Autoritätsanspruch religiös begründet w u r d e , u n d solche, 
für deren Legit imität re in profan-rat ionale Begründungen herangezogen 
w u r d e n 1 8 . Z u m selben Ergebnis ist die Forschung auch für das N o r m v e r 
ständnis i m A T g e k o m m e n . H i e r läßt sich deut l ich zwischen sakralem, „apodik
t ischem G o t t e s r e c h t " (Deka log) und profanem, „kasuistischem Recht " unter
scheiden. Während das Gottesrecht , das sich m i t der apodiktischen Forderung 
„ D u s o l l s t " einführt , unmit te lbarer A u s d r u c k des Gottes Verständnisses Israels 
ist, w i r d i m k o n d i t i o n a l gehandhabten kasuistischen Recht, dessen A r g u 
menta t ionsduktus nach dem Schema „ w e n n . . . gesetzt den F a l l . . . , d a n n . . . " 
verläuft, kanaanäische T r a d i t i o n aufgenommen u n d weitergeführt. Es gibt so
nach z w e i Gat tungen v o n Gesetzen. D i e Verwal ter der kondi t iona len kasuisti
schen Gesetzesgebote s ind freie Männer der einzelnen Ortschaften, die Ältesten, 
die Führer der v o r n e h m s t e n Geschlechter. Es handelt sich also u m ein Laienge
r i c h t , z u dem i m E inze l fa l l der Priester m i t hinzugezogen w i r d , nämlich dann, 
w e n n die H a n d l u n g des Täters zugleich das Gottesrecht berührt, er also der 
G o t t h e i t überwiesen w e r d e n m u ß 1 9 . 

17 W. Hellpach, Das Magethos (Stuttgart 1947). 
1 8 Vgl. insbes. Ε. A. Hoehel, Das Recht der Naturvölker (Ölten 1968). 
1 9 So Dtn 18,17: der Fall einer Verleumdung, die „vor den Herrn" gebracht werden muß. Zum 
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Eine interessante, nicht nur theoretisch behauptete, sondern z u m großen T e i l 
auch prakt isch geübte, enttheologisierte Variante, alle Normativi tät auf ein 
P r i n z i p zurückzuführen u n d alle N o r m a r t e n u n d deren Inhal te v o n einer e in
zigen letzten Instanz her zu bestimmen u n d zu verwal ten , bieten demgegenüber 
die heutigen totalitären Systeme des Ostens. „ D i e kommunis t i sche D o k t r i n ist 
als e in das gesamte Leben umfassendes System aufzufassen, i n d e m alles aufgeht 
u n d i n dem es keine nicht erfaßten Bereiche g i b t . " Entsprechend g ib t es n u r 
e in P r o g r a m m : „Wenn aufgrund dieses Programms jemand gezwungen w i r d , 
hat es die F u n k t i o n des Rechts, w e n n jemand i n n e r l i c h gebunden w e r d e n so l l , 
die F u n k t i o n der M o r a l , w e n n jemand wissenschaftlich überzeugt w e r d e n sol l , 
die F u n k t i o n der P h i l o s o p h i e . " 2 0 

c) D i e Autoritätsstruktur v o n N o r m e n als theologisches P r o b l e m 

M i t dem Nachweis , daß es i m geschichtlichen Leben der V ö l k e r s o w o h l p r o f a n 
als auch sakral begründete N o r m e n gibt , ist das eigentl ich theologische P r o b l e m 
f r e i l i c h n o c h nicht gelöst. Z u dessen Klärung hat v o r allem Thomas i n seinem 
Gesetzestraktat entscheidend beigetragen 2 1 . Ausgehend v o n der Über legung, 
daß alle normat iven Ordnungsgestaltungen ihren U r s p r u n g i n der d u r c h na
turale H i n n e i g u n g e n disponierten sitt l ichen Entscheidungsvernunft des M e n 
schen haben (lex naturalis) , die als v o n G o t t gegründete V e r n u n f t Tei lhabe an 
der ewigen V e r n u n f t Gottes ist (lex aeterna), erkennt T ho m a s auch die k o n 
kreten Ordnungsgestaltungen selbst, soweit sie sich aus der lex naturalis ergeben 
u n d nicht m i t ihr i m Widerspruch stehen, als A u s d r u c k des Wi l l ens Gottes . 
U n t e r dieser Voraussetzung aber bedarf es zu deren si t t l icher A b s i c h e r u n g u n d 
L e g i t i m a t i o n nicht noch der zusätzlichen Berufung auf besondere Wi l lensdekla 
rat ionen Gottes i m Sinne der lex div ina , sondern wesentl ich n u r der B e r u f u n g 
auf ra t ional zugängliche Gründe, die ihre humane Vernünftigkeit u n d S t i m m i g 
kei t erweisen. D a m i t aber ist zunächst alle menschliche Normativi tät i n einen 
umfassenden theologischen Verstehenshorizont gestellt, ohne daß den N o r m e n 
d a m i t zugleich die ihnen eigene „profane" , auf V e r n u n f t gründende Autoritäts
s t r u k t u r genommen würde. - Dabei n i m m t m i t dem M a ß ihrer K o n k r e t h e i t u n d 
situationsbezogenen posit iven Best immtheit zugleich auch das M a ß ihrer 
Bedingthei t u n d Relativität z u . Dies gi l t am meisten für das posi t ive Recht. 

Dasselbe Gefälle zur Bedingtheit h i n zeigt sich auch i n den als lex d i v i n a be-

Ganzen H.vanOyen, Ethik des Alten Testaments (Gütersloh 1967) 93ff.; A.Alt, Die Ursprünge 
des israelitischen Rechts, in: ders., Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel I (München 
1953) 278-332. 
2 0 Ε. E. Hirsch, Das Recht im sozialen Ordnungsgefüge (Berlin 1966) 290f. 
2 1 Thomas von Aquin, STh I—II qq. 90-108. Zur nachstehenden Interpretation vgl. W. Kluxen, 
Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin (Mainz 1964); ferner W. Korff, Norm und Sittlichkeit 
(Mainz 1973) 42-61. 
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gri f fenen u n m i t t e l b a r e n Willensäußerungen Gottes : der lex nova u n d der lex 
vetus. So w i e die lex naturalis als eine v o n G o t t eingestiftete, i m Menschen grün
dende u n d wal tende W i r k k r a f t nach Thomas kein positives, geschriebenes 
Gesetz ist, ebenso handelt es sich auch bei der lex nova u m eine „lex ind i ta 
et n o n s c r i p t a " . A l s i n Chr i s tus erschlossene W i r k l i c h k e i t erweist sich die lex 
nova i h r e m ganzen Wesen nach als „gratia Spiritus S a n c t i " 2 2 , als Bewegung 
Gottes z u r W e l t h i n , als „amicit ia d e i " 2 3 , die sich i m Glauben an Gottes verbür
gende Liebe manifest ier t u n d i n der antwortenden Liebe des Menschen z u G o t t 
u n d z u m M i t m e n s c h e n w i r k s a m w i r d . Sie konkret is ier t sich als solche i n den 
alle Vergesetz l ichung sprengenden u n d übersteigenden Forderungen u n d R a d i 
ka l ru fen der Bergpredigt , o r d n e t sich dar in aber zugleich auch die Forderungen 
der lex vetus (Deka log) als deren Erfüllung z u . D i e lex vetus selbst hingegen 
versteht T ho mas als unmitte lbares positives Interpretament der lex naturalis . 
A l s solche ist sie i m P r i n z i p natürlich einsehbar u n d fügt dem kraf t der lex na
turalis s i t t l i c h E r k e n n b a r e n - den praecepta naturalia - der Substanz nach nichts 
h i n z u . Soweit n u n aber die i m Deka log niedergelegte lex vetus sitt l iche F o r d e 
rungen aufstel l t , die zugle ich Rechtsforderungen sind u n d als solche geltend 
gemacht w e r d e n können ( ihre Übertretungen ziehen Sanktionen nach sich), 
k a n n sie zugle ich als ius d i v i n u m , als Gottesrecht, betrachtet werden . Lex vetus 
u n d praecepta natural ia , ius d i v i n u m u n d ius naturale (Naturrecht ) k o r r e s p o n 
dieren sonach einander jeweils . Letztere grenzen sich dann nochmals ab gegen 
die pos i t iven Gestaltungen des ius ecclesiasticum (Kirchenrecht) u n d des ius 
civile (bürgerliches Recht) . 

lex nova 

Radikalrufe Jesu 

Dekalog 

es ius divinum c 
Η ius ecclesiasticum 

x ius civile 

~" ius naturale 

praecepta 

naturalia 

lex naturalis 

Das entscheidende P r o b l e m ble ibt n u n , w i e w e i t unmit te lbar aus der lex nova 
abgeleitete F o r d e r u n g e n , w i e sie die Bergpredigt enthält, als Forderungen z u 
absoluter Liebe, W a h r h a f t i g k e i t u n d Selbstlosigkeit Inhal t v o n Recht u n d d a m i t 
ius d i v i n u m w e r d e n können . F ü r das Gebot der Feindesliebe z . B . b le ibt dies 
wesenhaft ausgeschlossen. M a n kann einen Menschen nicht m i t den M i t t e l n des 

2 2 Thomas von Aquin, STh I—II q. 106 a. 1. 
2 3 Thomas von Aquin, ScG I V c. 22. 
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Rechts (das sozialpsychologisch der O r d n u n g des Mißtrauens u n d n i c h t des 
Vertrauens angehört) dazu zwingen , seinen Feind zu l ieben, insofern i m Recht -
als Zwangsinst i tut - selbst ein Stück „Feindsel igkeit" gegenüber dem steckt, 
der da z u vernünftiger O r d n u n g i m Mite inander gebracht w e r d e n so l l . Das 
Recht kann nicht gebieten, die l inke Wange h inzuhal ten , w e n n m a n auf die 
rechte geschlagen w i r d , eben w e i l das „Schlagen" selbst ein potentiel les M o m e n t 
des Wesens v o n Recht ist. - Anders w i e d e r u m steht es hingegen m i t d e m 
Schwurverbot, das Jesus ausspricht, ein V e r b o t , das als F o r d e r u n g , auf einen 
best immten äußeren, der Wahrhe i t s f indung dienenden A k t - eben auf das 
Schwören - zu verzichten, i m Pr inz ip durchaus auch recht l i ch i n W i r k s a m k e i t 
gesetzt werden könnte. D i e Kirche hat v o n dieser Mögl ichkei t nie Gebrauch 
gemacht u n d hat Jesu Schwurverbot erst recht n icht als F o r d e r u n g i m Sinne 
eines ius d i v i n u m verstanden u n d rezipiert . - D i e einzige ethische R a d i k a l f o r d e 
r u n g , wie sie sich neben den genannten aus der lex nova ergibt , die v o n der 
Kirche zugleich als ius d i v i n u m u n d damit als ein m i t Sankt ionen ausgestattetes 
Rechtsinstitut gedeutet w u r d e , ist demgegenüber die genuin si t t l iche F o r d e r u n g 
Jesu z u unauflöslicher ehelicher Treue. D i e Prob lemat ik dieser den s i t t l i chen 
A n s p r u c h verrechtlichenden Posi t ion zeigt sich heute insbesondere i m H i n b l i c k 
auf die innerkirchl iche Behandlung wiederverheirateter Geschiedener, näm
l i ch i m Tatbestand ihres def in i t iven Ausschlusses v o n der eucharistischen 
Gemeinschaft. D i e Frage, die sich hier v o n der lex nova her stellt , b le ibt i n der 
Tat , wie die Kirche als Glaubensgemeinschaft denen z u begegnen hat, die als 
Geschiedene, die wiederverheiratet s ind, nach gewissenhafter Prüfung keine 
Möglichkeit der Rückkehr z u m Partner der früheren Ehe sehen u n d die zugle ich 
ihre jetzige V e r b i n d u n g nicht aufgeben können, ohne eingegangene V e r p f l i c h 
tungen zu verletzen. 

A u f die theologische Gesamtproblematik der Autoritätsstruktur v o n N o r m e n 
h i n bleibt sonach generell festzuhalten: Sittliche H o c h f o r d e r u n g e n , w i e sie sich 
aus dem Wesen der lex nova ergeben, lassen sich le tz t l i ch n i c h t zugle ich auch 
als göttliches Recht fassen. Das ius d i v i n u m - soweit es sich auf ethische Gehalte 
bezieht - bleibt vielmehr wesenhaft als theologisches In terpre tament d e m ius 
naturale zugeordnet, das sich seinerseits i n konkre ten k o n d i t i o n a l gehandhabten 
kirchl ichen u n d bürgerlichen Rechtsgestaltungen auslegt. 

d) D e r normative Autoritätsanspruch des k i rch l i chen Lehramts i n 
„rebus m o r u m " 

I n ihrer Zuschärfung auf die ethische Frage h i n ist die P r o b l e m a t i k relat iv j u n g . 
Sie stellt sich i m Gefolge der dogmatischen D e f i n i t i o n des V a t i c a n u m I , daß der 
Papst bei Ex-cathedra-Entscheidungen „in rebus f i d e i et morum" in f a l l ibel s e i 2 4 . 

2 4 Vaticanum I, sess. IV, cap. 4 (D 3074). 
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Zum Begriff „mores": 
Lehramtl iche Bedeutung gewann das Begriffspaar „fides et m o r e s " erstmals auf 
dem K o n z i l v o n T r i e n t , u n d z w a r i m Rahmen der Auseinandersetzung m i t der 
reformatorischen Sola-scr iptura-Lehre. I m Gegensatz z u dieser Lehre w u r d e 
i n der I V . sessio des K o n z i l s dekret ier t , daß nicht nur der Schrift , sondern auch 
der k i r c h l i c h e n T r a d i t i o n unmit te lbare Bedeutung s o w o h l i n Sachen des G l a u 
bens als auch der „ m o r e s " z u k o m m e 2 5 , w o b e i m i t „ m o r e s " insbesondere all 
jene i n die K i r c h e n d i s z i p l i n fal lenden „S i t ten" gemeint waren , die, wie Ablässe, 
W a l l f a h r t e n , H e i l i g e n v e r e h r u n g , überkommene liturgische F o r m e n , v o n den 
Reformatoren abgelehnt w u r d e n 2 6 . I m B l i c k p u n k t stand hier also keinesfalls 
schon das P r o b l e m der „Si t t l i chkei t " oder des „Sittengesetzes" u n d seiner A u s 
legung. Dies w i r d erst sehr viel später, nämlich seit Beginn des 19. Jahrhunderts, 
bedeutsam. Erst hier stellt man sich die Frage nach der Kompetenz des k i r c h -
l ichenLehramtes h i n s i c h t l i c h der Interpreta t ion der ethisch-normativen Inhalte 
des Offenbarungsdepos i tums. D a b e i ging es nicht u m das Problem einer k o n 
kreten Q u a l i f i z i e r u n g unmit te lbarer k irchl icher Stellungnahmen z u anstehen
den ethischen Fragen (quaestio fact i ) , sondern vielmehr u m das pr inzipie l le 
formale P r o b l e m der Zuständigkeit des Lehramtes i n Fragen der M o r a l über
haupt (quaestio jur i s ) . M i t der Infallibilitätsdefinition des Vat icanum I w i r d 
diese grundsätzliche K o m p e t e n z des Lehramtes i n ethischen Fragen endgültig 
qual i f iz ier t . H i e r b e i gr i f f das K o n z i l zur Bes t immung dessen, w o r i n der Papst 
als höchster Inhaber des Lehramtes unfehlbar entscheiden könne, auf die 
Tr ienter F o r m e l „fides et m o r e s " zurück, nahm jetzt aber „ m o r e s " als Subsum-
tionsbegrif f für „sittliche Normierung". U m sie' erzustellen, daß sich die I n f a l l i -
bilität allein auf die Aus legung der „res f idei et m o r u m " des Offenbarungsdepo
situms erstreckt, lehnte man ausdrücklich jede weitere, diese „ r e s " 
gegebenenfalls i l l e g i t i m ausweitende oder auch einengende Präzisierung ab; so 
etwa den Vorschlag , die B e s t i m m u n g „in r e b u s . . . m o r u m " d u r c h „in regulis 
m o r u m " oder „in pr ine ip i i s m o r u m " zu ersetzen. M a n wies darauf h i n , daß 
der Begri f f „prineipia m o r u m " philosophisch-ethische Sachverhalte impl iz ieren 
könnte , die n i c h t zur U n f e h l b a r k e i t , die es als solche ausschließlich m i t dem 
D e p o s i t u m z u t u n habe, g e h ö r e n 2 7 . 

Ungeklärt b le ibt f r e i l i c h dami t i m m e r noch die quaestio fact i . Welche k o n 
kreten ethischen Forderungen s ind unbezweifelbar Bestandteil des Of fenba
rungsdepositums? Das Problem verschärft sich i m H i n b l i c k auf die dem D e p o -

2 5 Tridentinum, sess. I V , cap. 2. Decretum de libris sacris et de traditionibus reeipiendis (D 1501). 
2 6 Vgl. hierzu / . Murphy, The Notion of Tradition in J. Driedo (Milwaukee 1959) Appendix I I I , 
292-300: „Faith and Morals" at Trent. Ferner / . David, Glaube und Sitten: eine mißverständliche 
Formel, in: Orientierung 35 (1971) 32-34. 
2 7 Mansi 52, 853f., 985f., 1130 (Nr. 45), 1132 (Nr. 58 u. 59), 1224, 1228. Zum Ganzen neuestens 
A. Riedl, Die kirchliche Lehrautorität in Fragen der Moral nach Aussagen des 1. Vatikanischen Kon
zils (Diss.-Manuskriptdruck; erscheint demnächst). 
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s i tum zuzuordnenden und v o n i h m her auszulegenden Forderungen der „ lex 
natural i s " . Wesentlich dürfte hier die Einsicht sein, daß Ex-cathedra-Entschei -
dungen über sittliche Fragen zwar theologisch w i e ethisch möglich, i m Gegen
satz zu Entscheidungen über Glaubensfragen aber fakt isch v o n der Sache her 
nicht in gleicher Weise n o t w e n d i g sind. „ E s g ib t M y s t e r i e n des Glaubens, es 
kann aber keine mysterienhafte sittliche H a n d l u n g s n o r m geben, deren R i c h t i g 
keit i m zwischenmenschlichen H a n d e l n nicht pos i t iv einsehbar u n d e indeut ig 
bestimmbar w ä r e . " 2 8 Das heißt, auch eine Ex-cathedra-Entscheidung über s i t t 
liche Fragen kann sich le tz t l i ch n u r über Gründe geltend machen, die der V e r 
n u n f t des Menschen zugänglich sind u n d als solche kr i t i scher Prüfung s tand
halten. 

Dies darf n u n f re i l i ch i n keiner Weise zugleich als eine O p t i o n für die L o s l ö 
sung der V e r n u n f t s i t t l ichen Handelns v o n der V e r n u n f t des Glaubens gedeutet 
werden . D i e „lex n o v a " - Thomas kennzeichnet sie m i t Recht zugleich wesen
haft als „lex f i d e i " - setzt vielmehr die lex naturalis voraus u n d vol lendet sie. 
D e r den letzten Wahrhei ts - u n d S innhor izont menschlichen Daseins erschlie
ßende Glaube erweist sich i n seiner mot iv ierenden K r a f t ganz u n d gar n icht als 
verzichtbarer oder zumindest einflußloser U b e r b a u i m H i n b l i c k auf die s i t t l i 
chen Ordnungsgestaltungen dieses Daseins. Eine aus chr is t l i chem Daseinsver
ständnis erwachsende M o r a l ist am Ende sonach keineswegs etwa m i t einer ent 
sprechenden marxistischen oder buddhist ischen M o r a l deckungsgleich. 
Unterschiedliche Auffassungen über die letztgründende L o g i k v o n W e l t u n d 
Geschichte führen offensichtl ich zu einer je anderen B e w e r t u n g der V e r n u n f t 
v o n Menschsein und menschlichem H a n d e l n . Dies w i r k t sich bis i n die k o n 
kreten ethischen Leitvorstel lungen u n d n o r m a t i v e n Ordnungsgesta l tungen 
hinein aus. Insofern kann z . B . durchaus v o n einem christlichen Eheverständnis 
oder v o n einem christlichen Armuts ideal (Franziskus) gesprochen w e r d e n . 
U n t e r diesem Aspekt ist es also gar keine Frage, daß der K i r c h e „in Sachen 
der M o r a l " genuine Kompetenz z u k o m m t . Ja, gerade d a r i n l iegt ihre eigentliche 
Aufgabe, das i h r „anvertraute kostbare G u t " (2 T i m 1,4), u n d das heißt i m H i n 
bl ick auf Praxis: die wahre Intentionalität der die lex naturalis erschließenden lex 
nova, immer neu z u konkretis ieren u n d zu verkünden. Solch letzte theologische 
Begründung, Ent fa l tung u n d A u s r i c h t u n g s i t t l ichen Handelns k a n n aber n i c h t 
dar in liegen, daß sie das kra f t natürlicher V e r n u n f t Erkennbare d u r c h k r e u z t u n d 
zerstört, sondern es vielmehr i n seine letzte W a h r h e i t hebt (Glaube als V e r n u n f t 
der V e r n u n f t ) . Gefahren für ihre Autorität u n d ihren Autoritätsanspruch „in 
Sachen der M o r a l " erwachsen der Kirche sonach also n u r d o r t , w o sie sich be
reits offen zutage liegenden vernünftigen Gründen u n d A r g u m e n t e n gegenüber 
verschließt. 

2 8 F. Böckle, Unfehlbare Normen?, in: H.Küng (Hrsg.), Unfehlbar? (Zürich - Einsiedeln - Köln 
1973) 280-304, hier 289. 
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e) Das Zuordnungsverhältnis von E t h i k , Theologischer E t h i k u n d D o g m a t i k 

i m Begründungskontext v o n N o r m e n 

N a c h T ho mas ist die lex nova Sinnspitze der lex naturalis: glaubensgeleitetes 
H a n d e l n setzt vernunftgeleitetes H a n d e l n voraus u n d vollendet es. Dies gi l t 
dann entsprechend auf der Ebene wissenschaftlicher Ref lexion auch für das 
Zuordnungsverhältnis v o n Theologischer E t h i k ( = Moral theologie) u n d 
Philosophischer E t h i k ( b z w . handlungsbezogener A n t h r o p o l o g i e u n d der 
sich ihr z u o r d n e n d e n H u m a n - u n d Sozialwissenschaften). A ls glaubensgeleitete 
übergreifende Wissenschaft v o m menschlichen H a n d e l n bleibt Theologische 
E t h i k durchgängig auf all jene Einsichten über die V e r n u n f t menschlichen 
Handelns zurückverwiesen, die ihr hier als rat ional zugängliche Einsichten ver
m i t t e l t w e r d e n , u m jetzt den sich i n ihnen geltend machenden normat iven 
A n s p r u c h im Sinnhorizont der lex nova als eines letzten Bezugspunkts chr i s t l i 
chen Daseinsverständnisses neu zu bedenken u n d i h n kr i t i sch e inzuordnen. 

D a m i t aber ist gleichzeitig das Zuordnungsverhältnis v o n Glaubenspnms u n d 
Glaubensi/?eone, v o n Theologischer E t h i k einerseits u n d D o g m a t i k andererseits 
angefragt. Versteht m a n m i t J. S. D r e y Moral theologie als „umgewandte D o g 
m a t i k " 2 9 , so schließt dies seinem Wesen nach ein, daß sich der jeweilige dogma
tische G r u n d s a t z (sei er schöpfungstheologisch, christologisch-präsentisch oder 
christologisch-eschatologisch angelegt) selbst nochmals auf die G r u n d k o n z e p 
t i o n der jewei l igen Theologischen E t h i k u n d damit auf das v o n ihr her interpre
tierte christ l iche Ethos auswirkt . So bleibt es ζ. B. nicht folgenlos für christliches 
Handlungsverständnis, ob m a n , wie Thomas, den A n s p r u c h des Sittlichen v o n 
der dogmatisch vermit te l ten Zielidee der „visio beatif ica" , der „beseligenden 
Anschauung G o t t e s " , her auslegt 3 0 oder ob man i h n , wie J. B . Hirscher , v o n 
der Zielidee des „Reiches Got tes " als der i n dieser Wel tze i t schon angebro
chenen weltverändernden Gottesherrschaft her b e s t i m m t 3 1 . D e r erste Ansatz 
trägt, w i e sich später i n der Tat gezeigt hat, zweifellos die Gefahr i n sich, chr i s t l i 
ches Handlungsverständnis individual ist isch engzuführen u n d damit zugleich -
was v o n T ho mas selbst gewiß nicht intendiert war - die konkre ten Weltbezüge 
z u relat ivieren. U m g e k e h r t können aber auch antizipatorisch-eschatologisch 
ausgerichtete, am Reich-Gottes-Gedanken anknüpfende ethisch-theologische 
K o n z e p t i o n e n i n die andere Gefahr geraten, über den h ierdurch freigesetzten 
weltverändernden Z u k u n f t s i m p u l s Gottes Herrschaft m i t der Heraufführung 
einer neuen Gesellschaft al lzu vore i l ig ko inz id ieren z u lassen u n d dar in die E n d 
l i chkei t allen menschlichen Bemühens z u übersehen. D i e verheißene V o l l e n -

29 /. S. Drey, Kurze Einleitung in das Studium der Theologie (1819, Neudr. Darmstadt 1971) § 264. 
3 0 Thomas von Aquin, STh I—II qq. 1-5. 
3 1 /. B. Hirscher, Die christliche Moral als Lehre von der Verwirklichung des göttlichen Reiches 
in der Menschheit (Sulzbach 1835/1836).. 
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d u n g der Wel t u n d des Menschen transzendiert in Wahrhei t zugleich alle inner
wel t l i chen Möglichkeiten. 

Christliches Handlungsverständnis kann sonach nicht unabhängig v o n dem 
es als genuin christ l ich ausweisenden generellen Glaubensgrund u n d dessen spe
zifischen Sichten u n d Akzentuierungen betrachtet werden. Christliches G l a u 
benswissen ist zugleich formierendes Pr inz ip allen christlichen Tuns. D o g m a t i k 
ist die unersetzbare bleibende Bezugsgröße aller christlichen E t h i k . Angesichts 
der Tatsache aber, daß christliches Glaubenswissen auf eine Wahrhei t zielt , die 
le tz t l i ch Gottes H a n d e l n am Menschen selbst mein t , nämlich seine erschaffende, 
erlösende u n d vollendende Liebe, kann diese Wahrhe i t nicht anders begriffen 
u n d bezeugt werden denn als eine solche, i n der Gottes H a n d e l n zugleich letztes 
Richtmaß allen menschlichen Handelns w i r d . U n t e r dieser Voraussetzung aber 
muß jetzt auch m i t gleicher Stringenz v o n der Glaubenstheorie als „umge
w a n d t e r " Moral theologie gesprochen werden . D e r Zeugnisdienst, den D o g 
m a t i k z u leisten hat, empfängt seine moralisch maßsetzende V e r n u n f t wesenhaft 
erst aus einem Glauben, der v o n der Praxis Gottes selbst her best immt ist, einem 
Glauben, der, wie Thomas sagt, „durch die Liebe w i r k t als durch seine eigene 
F o r m " 3 2 . Erst dies macht ihre Glaubwürdigkeit aus, und nur so können D o g 
mat ik wie Moral theologie jenen Anspruchshor izont offenhalten, der allem 
menschlichen T u n letzte autoritative V e r b i n d l i c h k e i t einstiftet. 
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