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IV 
Der Unbedingtheitsanspruch des Sittlichen 

Sosehr jegliche ethische Theor ie z u ihrer materialen K o n k r e t i s i e r u n g auf eine 
Vie l fa l t v o n sich ihr empir isch darbietenden Zugängen verwiesen ist, so w e n i g 
k a n n sie ihre E inhe i t als Theor ie f inden , solange ihr nicht i n dieser Vie l fa l t e in 
Maßgebl ich-Letztes als definit iver S innbezug für menschliches H a n d e l n er
scheint. Das bedeutet jedoch nicht , daß dieser einheitstiftende S innbezug i n 
jedem Fal le transzendent gedacht sein muß. U n t e r den zahlreichen geschicht
l i c h relevant gewordenen ethischen Entwürfen f inden sich bekannt l ich nicht 
wenige, die den ethisch letzten Bezugspunkt für menschliches H a n d e l n völlig 
innerwel t l i ch ansiedeln: so etwa die aristotelische E t h i k i n der Pol is als der 
„Gemeinschaft der F r e i e n " , die E t h i k E p i k u r s i n der inneren Ausgegl ichenheit 
des I n d i v i d u u m s oder die sozialeudaimonist ische E t h i k Benthams i m „größt
möglichen Glück der größtmöglichen Z a h l " . 

Solange E t h i k aus einem immanent letzten Bezugspunkt argumentiert , 
vermag sie z w a r Bedingungen i m Sinne v o n Sollensforderungen u n d Tugenden 
aufzuzeigen, die sich diesem Bezugspunkt n o t w e n d i g z u o r d n e n , dennoch 
bleiben diese i n ihrer Gänze hypothet isch , w e i l der B e z u g s p u n k t selbst nicht 
als e in schlechthin u n d unbedingt sein sollender erwiesen werden k a n n . D i e 
B e d i n g u n g seiner Möglichkeit beruht auf der L o g i k eines W o l l e n s u n d nicht 
auf der N o t w e n d i g k e i t eines Sollens. E t h i k , die demgegenüber den A n s p r u c h 
auf U n b e d i n g t h e i t i n aller Bedingtheit menschl ichen Sollens geltend macht, be
darf z u r Begründung dieses U n b e d i n g t e n eines metaempirischen, metalogi 
schen, „theologalen" Sinnbezuges. 

W o r i n aber liegt dieses Unbedingte? In den unterschiedlichen A n t w o r t e n auf 
diese Frage nach der Interpretation des U n b e d i n g t e n u n d i n der jeweiligen V e r 
schiedenheit seiner D e u t u n g brechen jene letzten Di f fe renzen auf, aus denen 
sich e in jeweils anderes Grundverständnis v o n metaempirisch argumentierender 
E t h i k herleitet. So ergibt s ich etwa aus einem buddhist ischen, aus einem m a r x i 
stischen oder aus einem christ l ichen Verständnis des U n b e d i n g t e n als des über
greif end-absoluten Sinns u n d dar in als der letztgründenden L o g i k v o n W e l t u n d 
Geschichte überhaupt eine je u n d je andere Bewer tung der V e r n u n f t v o n 
Menschse in u n d menschl ichem H a n d e l n . 

N a c h buddhist ischer Wel tvors te l lung ist das unbedingte, jenseits aller W e l t e n 
liegende, als solches nicht beschreibbare letzte Z i e l des Daseins das N i r w a n a , 
dessen E r l a n g u n g die Erlösung aus dem Kreis lauf der Wiedergeburten bedeutet. 
D e n n alles Sein ist L e i d e n , Ursache des Seins aber ist das W e r d e n , Erlösung 
v o m L e i d e n liegt sonach i n der U b e r w i n d u n g des Werdens . 

Während der Buddhismus die letztgründende Unbedingthe i t sd imens ion des 
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Normtheorie: Die Verbindlichkeitsstruktur des Sittlichen 

Ethischen i m N i r w a n a i n der Weise einer theologia negativa faßt, eruiert der 
M a r x i s m u s die jede menschliche Praxis leitende U n b e d i n g t h e i t des Sollens aus 
einem durchaus evolut iv-af f i rmat iven Verständnis v o n Geschichte , die sich als 
solche m i t dialektischer N o t w e n d i g k e i t auf ein A b s o l u t e s , nämlich auf die jeder 
E n t f r e m d u n g enthobene, klassenlose Gesellschaft , h inbewegt . 

Ausgangspunkt u n d Schlüssel allen christlichen Daseinsverständnisses u n d 
Weltverhältnisses ist demgegenüber wesenhaft das i n der Schöpfungstat g r u n d 
gelegte u n d i n Chr i s tus def ini t iv besiegelte „ J a " Gottes z u seinem W e r k . G o t t 
w i l l die W e l t u n d steht für ihren S inn e in . A l s seine Tat , als seine Schöpfung, 
die s ich e inz ig i h m verdankt , bestätigt er sie i n ihrer Sinnhaft igkeit u n d V e r n u n f t . 
Dieses gründende „ J a " Gottes z u r W e l t w i r d auch dadurch nicht aufgehoben, 
daß sich die i n der H e r a u f k u n f t des M e n s c h e n beginnende u n d mi t i h m eröff
nende Freiheitsgeschichte der Schöpfung n u n zugle ich auch w e i t h i n als eine 
A b f a l l s - u n d Verfallsgeschichte darstellt, die i n V e r k e h r u n g des U r s p r u n g s v e r 
hältnisses den S inn dieser Freiheitsgeschichte selbst w i e d e r u m verfehlt u n d ver
fälscht. I m Gegentei l , gerade diese schuldhaft verkürzte u n d verdunkelte , s ich 
i n einer unabsehbaren Geschichte v o n K r i s e n verwirkende u n d als solche unbe-
meistert gebliebene Freiheitsgeschichte des M e n s c h e n ist es, i n die h ine in G o t t 
selbst m i t seinem erlösenden W o r t eintritt u n d menschliches Dase in t ro tz allen 
Scheiterns u n d über alles Scheitern hinaus i n den H o r i z o n t einer absoluten 
Z u k u n f t rückt. Insofern geschieht die endgültige, alles umgreifende O f f e n b a 
r u n g der schöpfungsmäßig gegründeten Z u w e n d u n g Gottes z u m Menschen erst 
i n C h r i s t u s , dessen T o d als äußerste Tat der L iebe Gottes die menschliche 
Unhei l ss i tuat ion nicht n u r i n ihren tatsächlichen Ausmaßen aufdeckt, sondern 
sie zugle ich auch, kraft dieser L iebe , substantiell überwindet u n d dessen A u f e r 
stehung die vol le , unüberbietbare W i r k l i c h k e i t seines „ J a " z u r W e l t als ständiges 
Erfüllungsgeschehen bleibend setzt. 

E b e n dieses i n der Hei ls tat C h r i s t i def ini t iv besiegelte u n d damit alles tra
gende, sich d u r c h alle Krisenzusammenhänge durchhaltende, den S inn eines 
jeden einzelnen wie des G a n z e n bewahrende u n d erlösende „ J a " Gottes ist es, 
aus dem sich christ l icher Glaube i n seinem Weltverhältnis wesenhaft best immen 
muß. Das aber heißt: christ l icher G l a u b e kann die W e l t nicht verneinen, w e n n 
G o t t sie schon wesenhaft bejaht hat. E r k a n n sich nicht m i t ihrer O h n m a c h t , 
ihren K r i s e n , Gesch icken u n d Unrechtszuständen abf inden u n d sich ihren A u f 
brüchen u n d Möglichkeiten verschließen, w e n n es G o t t wesenhaft u m diese 
W e l t u n d ihre Freiheits- u n d Heilsgeschichte z u tun ist. Es ist vielmehr gerade 
dieser i n Chr i s tus eröffnete G l a u b e an den S i n n u n d die Z u k u n f t menschl ichen 
Daseins, i n dem alle Schöpfungs- u n d Erlösungswirklichkeit konvergiert , der 
dem M e n s c h e n den G r u n d u n d die V e r p f l i c h t u n g einstiftet, s ich auf die Sache 
des M e n s c h e n einzulassen. D e r Glaube an den G o t t der L iebe schließt not 
w e n d i g den G l a u b e n des M e n s c h e n an den M e n s c h e n e in . In eben diesem 
G l a u b e n aber hat alles menschliche H a n d e l n sein letztes ethisches R i c h t -

166 



Der Unbedingtheitsanspruch des Sittlichen 

maß. H i e r u n d nur hier liegt das Eigentl iche u n d Spezifische christl icher 
E t h i k . 

M i t eben diesem G l a u b e n an Gottes unwiderruf l i che A f f i r m a t i o n z u r W e l t 
u n d z u m M e n s c h e n ist jede sich re in auf V e r n u n f t berufende D e u t u n g des 
U n b e d i n g t e n als des übergreif end-absoluten Sinns u n d dar in als letztgründender 
L o g i k v o n W e l t u n d Geschichte nochmals überschritten. V o n hier aus ergibt 
s ich jetzt aber zugle ich die spezifische N o t w e n d i g k e i t , das Gesamt der k o n 
kreten V e r n u n f t menschl ichen H a n d e l n s nochmals auf dieses ihr d u r c h Gottes 
H a n d e l n selbst gesetzte, letzte ethische Richtmaß h i n z u reflektieren u n d die 
aus diesem W u r z e l g r u n d erwachsende geschichtliche Vie l fa l t v o n Lebensst i len, 
E t h o s f o r m e n u n d Innovat ionen auf ihre christl iche Gestalt h i n z u prüfen. H i e r 
liegt die Bedeutung u n d Aufgabe einer christ l ichen E t h i k als Wissenschaft , wie 
sie sich i m K o n t e x t der Christentumsgeschichte je u n d je neu stellte u n d auch 
heute wieder neu z u leisten ist. 
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