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Am 6. August 1993 wurde von Papst Johannes Paul 11. in Rom die Enzyklika 

,,Veritatis Splendor" (im folgenden VS) veroffentlicht.' Das schon angekundigte und er- 

wartete Rundschreiben des Papstes setzt sich zum Ziel, einige grundlegende Fragen der 

kirchlichen Morallehre neu ins Licht zu rilcken und zu einigen gegenwartigen Denkrich- 

tungen in der Moral Stellung mu nehmen. Die ersten Reaktionen der Medien auf die En- 

zyklika haben Staub aufgewirbelt und sind lrnterschiedlich ausgefa~ien.~ Es sind spater 

zahlreiche Veroffentlichungen erschienen, die sich auf wissenschaftliche Weise mit dem 

lehramtiichen Dokument be fa~sen.~  Die Notwendigkeit dieser Kommentare wurde von ei- 

nigen Theologen angemahnt angesichts der Schwierigkeiten der Interpretation und des 

Verstandnisses, die sich aus dem Studium des Textes von VS ergebem4 

Deshalb mochten wir durch diese Arbeit einen Beitrag ieisten zum besseren Ver- 

standnis der Aussagen von VS bezuglich der Gewissensthematik, die zu den Hauptanlie- 

gen der Enzyklika zahlt und in der Verbindung mit dem Leitthema von VS steht. Dieses 

bezieht sich namlich auf die Wahrheit und ihre Bedeutung fiir das sittliche Leben des 

Menschen. Schon die erstan Worte des Rundschreibens ,,Veritatis splendor" (Glanz der 

Wahrheit) betonen das Faktum, dat3 das menschliche Handeln im Lichte der Wahrheit 

seinen voilen Sinn bekommt und richtig beurteilt wird. Daher baut der Papst sein Rund- 

schreiben so auf, daI3 es ihm moglich wird, die Relationalitat der Wahrheit zu den ver- 

schiedenen Bereichen des sittlichen Lebens aufzuzeigen. Dabei sollen ihm zuerst die bi- 

' In: AAS 85 (1993) 1 1  32-1228; deutsche Ausgabe: VApS 1 1  1. 
* Aus zahlreichen Kommentaren der internationalen Presse mochten wir nur einige nennen: Quin- 
zio, S., Le barricate non servono, in: II Sabato (9.10.1993) Nr. 42, S. 15; Politi, M., il testamento 
spirituale, in: La Repubblica (6.10.1993) Nr. 254, S. 18; Berger, K., Der Glanz der Wahrheit strahlt 
im Zorn am hellsten, in: FAZ (4.01.1994) S. 27; Mikolejko, Z., Pokusa pasterskiej czujnosci, 
in: Gazeta Wyborcza (11.10.1993) Nr. 254, S.12-13; Turnau, J., Doktryna bez 
rewizji, in: Gazeta Wyborcza (6.10.1993) Nr. 249, S. 2. 

Unter vielen Kommentaren, Aufsatzen, die wir im Verlauf dieser Arbeit aufzahlen werden, moch- 
ten wir schon einige nennen, die als Sammelwerke herausgegeben worden sind: Mieth, 5. (Hg.), 
Moraltheologie im Abseits? Antwort auf die Enzyklika Veritatis splendor, (QD 153). Freiburg [u.a.] 
1994; Lucas, b. R. (a cura di), Veritatis splendor. Testo integrale e cornmento filosofico-teologico, 
Cinisello Balsamo (Milano) 1994; Russo, G. (a cura di), Veritatis splendor, genesi, elaborazione, si- 
gnificato, Woma 2?995; Janiak, E., (Red.), W prawdzie ku wolnosci. W kregu encykliki 
Veritatis splendor, Wrodaw 1994; Merecki, J., (Red.), Wokoi encykliki Veritatis 
Splendor, Czqstochowa 1994. 
4 Vgl. Gallagher, R., The reception of Veritatis Splendor within the theological community, in: StMor 
33 (1995) 415-435, bes. 415; Rotter, H., lnstruktion oder Komrnunikation, in: Moraltheologie im Ab- 
seits? (Anm. 3) 194-202, bes. 201 -202. 



blisch-meditativen ~beriegungen im ersten Teil helfen. Anschlienend folgen die systema- 

tisch-doktrinaren Aussagen, in denen die Relationalitat der 'Nahrheit pragnant dargestellt 

wird. Den dritten Teil der Enzyklika machen die pastoral-praktischen Gedanken aus, die 

den Einfluf3 des sittlichen Guten auf die Kirche und die gesamte Menschheit hervorheben. 

Wie schon bemerkt, findet die Beziehung zum Gewissen in der Relationalitat einen 

wichtigen Platz. Die Enzyklika geht zuerst von der Analyse des gegenwartigen Gewis- 

sensverstandnisses aus mit dem Hinweis auf die Trennung zwischen Glauben und Moral. 

Aus dieser Trennung ergeben sich die Konsequenzen fur das sittliche Gewissen, dem die 

schopferische Kraft zugeschrieben wird. Darum mochte der Papst die grundlegenden Ge- 

danken uber die urteilende lnstanz der Sittlichkeit anstellen. Dies soil unter der besonde- 

ren Beriicksichtigung der Heiligen Schrift und der lebendiyen Tradition erfolgen.' Diesen 

Zusammenhang zwischen der Gewissenskonzeption von VS und der Gewissensauffas- 

sung der Heiligen Schrift mochten wir in dieser Arbeit darsteilen und auswerten. Weil die 

meisten Aussagen der Heiiigen Schrift uber das Gewissen im Corpus Paulinum enthalten 

sind, werden wir den Schwerpunkt der Untersuchung auf diesen Teil des NT legen. Am 

Beispiel der Gewissensthematik wollen wir die Beruhrungsfelder zwischen der Moraltheo- 

logie und den biblischen Wissenschaften hervorheben, gemat3 der Empfehlung der dog- 

matischen Konstitution uber die gottliche Offenbarung ,,Dei verbum": ,,Deshalb sei das 

Studium des heiligen Buches gleichsam die Seele der heiligen ~heoiogie"~ und des De- 

kretes iiber die Ausbildung der Priester ,,Optatam totius": ,,Besondere Sorge verwende 

man auf die Vervolikommnung der Moraltheologie, die, reicher genahrt aus der Lehre der 

Schrift, in wissenschaftlicher Darlegung die Erhabenheit der Berufung der Glaubigen in 

Christus und ihre Verpflichtung, in der Liebe Frucht zu tragen fur das Leben der Welt, er- 

hellen sol/. ' j7 

Diese Fragestellung erlaubt uns, den folgenden Plan unserer Arbeit zu erstellen: 

Im ersten Tell unserer Arbeit wollen wir uns einer Methode bedienen, die eine zu- 

sammenfassende Synthese des Gewissensverstandnisses im Corpus Paulinum ermog- 

licht. Es geht vor allem um die Erfassung des neuesten Standes der Exegese, welcher 

die Basis fiir die angemessene Auslegung schaffen soll. DaB gerade diese Thematik an 

der ersten Stelle unserer Arbeit steht, ergibt sich vor allem aus chronologischen Griinden. 

Die biblische Rezeption des Gewissensbegriffes geht spateren Konzeptionen voraus und 

leistet ihren grundlegenden Beitrag zur gesamten Gewissensidee in der Philosophie und 

Theologie. Andererseits miissen wir uns fragen, ob auch sachliche Pusammenhange zwi- 

VgI VS Nr. 5, in: AAS 85 (1993) 11 38; deutsche Ausgabe: VApS 11 1,11. 
,,Dei verbumu Nr. 24, in: AAS 58 (1966) 828f, hier 829; deutsche Ausgabe: LT~K'  Erg.-Bd. 11, 

576f-578f, hier 579. 
7 ,,Optatam totius" Nr. 16, in: AAS 58 (1966) 723f, hier 724; deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.-Bd. 1 1 ,  
342f-346f. hier 345. 



schen dem biblischen Gewissensbegriff und dem Gewissensverstandnis der Enzyklika VS 

vorhanden sind 2nd ~nwieweit das erste vom zweiten rezipiert wird. AuBerdem steilen wir 

uns die Frage nach dem Einfiul3 der dem Corpus Paulinum vorausgehenden Gewissens- 

konzeptionen auf seine Aussagen. Aufgrund der Vielfalt dieser Gewissenskonzeptionen, 

die sowohl in der Popularphilosophie als auch in den ausgearbeiteten und anspruchsvol- 

len ljberlegungen einiger Philosophen auftauchen, werden wir uns einschranken unci sie 

straff im Bezug auf das Corpus Paulinum darstellen. AnschlielJend werden wir uns mit 

dem Corpus Paulinum auseinandersetren. Der Schwerpunkt dieser Auseinandersetzung 

wird auf die Untersuchung der Originalitat der Gewissenskonzeption in den paulinischen 

Hauptbriefen unc! der Differenzen zu den deuteropaulinischen Uberlegungen gelegt. Da- 

bei sol1 die Antwort auf die Frage zur Herkunft des paulinischen Gewissensbegriffes nicht 

zuletzt eine vdichtige Rolle spielen. Sie ermoglicht uns namlich den etwaigen Einflun der 

darnaligen Literatur und Philosophie auf Paulus festzuhalten und seinen Beitrag zur ge- 

samten Diskussion seiner Zeit iiber die Gewissensthematik zu erkennen. 

Der zweite Teil unserer Abhandfung erstreckt sieh auf die Gewissenskonzeption 

des papstlichen Rundschreibens. Zuerst wollen wir in Form einer Zusammenfassung den 

Wert einer Enzyklika als lehramtliches Dokument erijrtern. Das hilft uns, die Aussagekraft 

einer Enzyklika festzustellen. Danach skizzieren wir die Genese, die Inhalte, die Hauptan- 

liegen und die Methode von VS. Damii schaffen wir ein Vorverstiindnis, das fur die Aus- 

wertung ihrer einzelnen Thernen eine rrutzliche Hilfe darstellt. Anschlienend folgt ais 

Hauptgegenstand unserer Untersuchung: die Analyse der Gewissenskonzeption dieser 

Enzyklika. Die Gewissensthematik im Rundschreiben mochten wir darstellen im Kontext 

der gesamten Unterweisung des Papstes, um den besonderen Einflun des Personalismus 

und des Thornismus auf sein Denken aufzuzeigen. Dazu werden uns vor aliem anaiyti- 

sche und synthetische Methoden unentbehrlich sein, durch die wir die Struktur der Argu- 

mentation ins Auge fassen wollen. Aul3erdem werden die Aussagen iiber das Gewissen 

des ,,Catechismus Catholicae Ecclesiae" (im folgenden CCE) (deutsche Ausgabe: 

,,Katechisrnus der Katholischen Kirche"; irn folgenden KKK) besonders in Betracht gezo- 

gens, weil der Katechismus eine Grundlage fijr die Uberlegungen von VS istg Die Relatio- 

nalitat des Gewissens wird besonders eriirtert, damit alie Zusammenhange, die das Ge- 

wissen beeinflussen, besonders seiner Beziehung zur Wahrheit, deutlich gemacht wer- 

den. 

Letztiich wollen wir im dritten Teil den Vergleich der Gewissenskonzeption von VS 

mit der Auffassung des Corpus Paulinum durchfuhren. Dank der komparativ-analytischen 

Catechismus Catholicae Ecclesiae, Citta del Vaticano 1997; deutsche Ausgabe: Katechismus der 
Katholischen Kirche, Miinchen [u.a.] 1993. 

Vgl. VS Nr. 5 ,  in: AAS 85 (1 993) 11 37f, hier 11 37; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 1 1. 



Methode versuchen wir Gemeinsamkeiten und Diskrepanzen der beiden Konzeptionen zu 

zeigen. Dadurch werden wir die Art der biblischen Auslegung in VS und ihren Rang in der 

Argumentationsweise evident machen. Wir mijchten feststellen, welche biblischen Texte 

vom Papst vewendet und welche nicht beriicksichtigt wurden. Zugleich wird uns interes- 

sieren, wie er die rezipierten Texte interpretiert und in seine Ausfiihrungen eingebaut hat. 

Dabei verweisen wir auf das neueste Dokument der Papstlichen Bibelkommission ,,Die 

Interpretation der Bibel in der Kirche", das sich mit dem aktuellen Stand der Schriftausle- 

gung und -applikation beschaftigt und aufgrund seiner Sachlichkeit sehr positjv aufge- 

nommen wurde. Die Frage nach der Schriftausiegung in der Enzyklika VS kann eine Dis- 

kussion anregen uber den Gebrauch der Bibel in den theologischen Disziplinen uber- 

haupt, in unserem Fall in der Moraltheologie. Durch die gegenseitige Beachtung der Ps- 

stulate und Vorschlage sowohl von der SeIte der Exegese als auch der Moraltheologie 

kann ein Miieinander gelingen, das aus unserer Sicht fijr die moraltheologjschen ij'berle- 

gungen konstruktiv ist. 



Teil I 

GewissensverstiAndnis im Corpus Pauiinum 

Nach der kurzen Einleitung zu unserer moraitheologischen Abhandlung wollen wir 

nun die Auseinandersetzung mit der Monzeption des Gewissens irn Corpus ~au l inum"  

durchfiihren. Die Hauptthese, die hier referiert wird", lautet: Paulus hat ke~ne  einheitliche 

Lehre uber das Gewissen entwickelt, sondern die zeitgenossischen Traditionsstrome rezi- 

pierk und neu iiberarbeitet.12 Dabei wird gefragt, ob Pauius im Rom 2, 14-16 ,,auf den bi- 

blischen Sinn des Gewissens, besonders in seiner spezifischen Verbindung rnit dem Ge- 

setz" hinweist (VS Nr. 57).13 Weil irn Corpus Paulinum nur zwei Begriffe: a 6 ~ o t 6 a ' ~  und 

c r u v ~ i 6 ~ o t ~ ~ ~  vorkommen, die u, a. mit dem deutschen Wort ,,GewissenU wiedergegeben 

werden konnen, werden beide einer Analyse u n t e r ~ o ~ e n . ' ~  Um die Rezeption der zeitge- 

nossischen Traditionsstrome bei Paulus deutlich zu machen, untersuchen wir zuerst das 

Vorkommen und der Anwendungsbereich beider Begriffe in der griechisch-hellenistischen, 

reichsromischen, und fruhjudischen Literaiur. Anschlieaend wird die Darstellung der Kon- 

lo Die gegenwartige Exegese unterscheidet im Corpus Paulinum zwischen den paulinischen 
Hauptbriefen und nachpaulinischen Briefen. Zu den ersten gehoren: Rom, 1 und 2 Kor, Gal. Zu den 
zweiten gehoren: 1 und 2 Thess, Eph, Kol, Phil, Phlm, Pastoralbriefe - 1 und 2 Tim sowie Tit. Auf- 
grund eines Traditionskontinuums swischen dem Corpiis Paulinum und Hebr wird auch letzterer in 
die Erorterung des Gewissensverstandnisses einbezogen. Vgl. Kuss, O., Paulus, Die Rolle des 

2 
Apostels in der theologischen Entwicklung der Urkirche, Regensburg 1976, bes. 77-228; Backhaus, 
K., Der Hebraerbrief und die Paulus-Schule, in: E3Z (1 993) 183-208, bes. 185-1 92. 
11 Diese Arbeit setzt sich als Ziel keine neue exegetische Untersuchung, sondern die Zusammen- 
fassung der bercits herausgearbeiteten exegetischen Ergebnisse. um den Vergleich der Gewis- 
senskonzeptionen von VS und des Corpus Paulinum durchfiihren zu konnen. Dazu werden u.a. fol- 
gende Bucher rlnd Aufsatze in Anspfuch genommen: Dautzenberg, G., Das Gewissen im Rahmen 
einer neu:wtamentlichen Ethik, in: Das Gewissen. Subjektive Wi1lki.r oder oberste Norm?, Grundel, 
J. (Hg.), Dusseldorf 1990, 11-33; Verdes, L. A,, La auveitiqotc, en S .  Pablo, StMor 32 (1994) 275- 
316; Eckstein, H.-J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, Tubingen 1983; Klauck, H.-J., Der Gott in 
dir !Tp 41,1), Autonomie des Gewissens bei Seneca und Paulus, in: Ders., Aite Welt und neuer 
Glasbs, Beitrage zur Religionsgeschichte und Theologie des Neuen Testaments, (NTOA 291, Frei- 
burg - Gottingen 1994, 11-31, und Ein Richter im eigenen Innern. Das Gewissen bei Philo von 
Alexandrien, in: Alte Welt und neuer Glaube, 33-58; Maurer, C., ohvot8a KTA, in: ThWNT VII, 897- 
918; Wolter, M., Gewissen II, in: TRE XIII. 213-218; Eckert, J.. Gewissen und Glaube bei Paulus, in: 
Aus reichen Quellen leben. Ethische Fragen in Geschichte und Gegenwart, Angel, H.-G., [u.a.] 
Hg.), (FS H. Weber), Trier 1995, 15-35. 

(2 Vgl. Maurer, C., o6vottia KTA (Anm.11) 916. 
13 In: AAS 85 (1993) 1179; deutsche Ausgabe: VApS 111, 58; vgl. Theobald, M., Das biblische 
Fundament der kirchlichen Morallehre, in: Moraltheologie im Abseits? (Anm. 3) 25-45, hier 36. Der 
Autor steilt die Frage, ob man ,,von einem genuin bibiischen Sinn des Gewissens" bei Paulus spre- 
chen kann. 
14 Er kommt nur einmal vor. Vgl. VKGNT, Bd. 112, 1234. 
'"r kommt zwanzig - bzw. einundzwanzigrnal vor, im Hebr: funfmai. Umstritten ist 1 Kor 8,7, weil 
in einigen Quellen ouvq@ei@ durch cruvetlj.ijae~ ersetzt wird. Vgl. Ecksiein, H. J., Der Begriff Synei- 
desis bei Paulus, (Anm. 11) 237-238. 
l6 Auger a6vot6a und suvei8qcry gehoren folgende Worter zu dem verwandten Kreis: Verbform 
auyytyvha~o, die Substantive O V V E L ~ ~ S  und ahveay. Diese werden analysiert, insofern sie einen 
Beitrag zum Verstandnis des Themas leisten. 



zeption des Gewissens in den paulinischen Hauptbriefen vorgenommen, wobei die ein- 

zelnen Texte im Lichte der heutigen Exegese beleuchtet werden. Abschlienend sol1 das 

Gewissensverstiiindnis der nachpaulinischen Brieferr erlautert werden. 

I. Syneidesis- Motivik in der griechisch-hellenistischen, reichsr6mischen und friih- 

jiidischen Literatur. 

1.1. Profangrazitat. 

Charakteristisch fur diese Epoche ist es, daf3 der Begriff obvot6a sowohl in der 

nichtreflexiven als auch reflexiven Wendung in einer breiten semantischen Streuung ge- 

braucht wird. " Seit dern 7. Jh. v. Chr. kommt dieser Begriff auf, ab dern 5. Jh. v. Chr. ist 

er mit dern moralischen Phanomen des Gewissens verbunden. Besondere Auspragungen 

seiner Rezeption kann man bei ~ r i s to~hanes '~ ,  ~enophon" und p la ton** finden, die den 

Begriff vom popularen Gebrauch ijbernomrben haben. Demzufolge kann man darauf 

schlienen, dan dieser Begriff der alltaglichen Redeweise entnommen und nicht in I-iteratur 

oder Philosophie erfunden ~ u r d e . ~ '  Diese Feststellung ist wichtig fur die Frage nach der 

Herkunft des paulinischen Gewissensbegriffes. Ob Paulus (vgl. 1 Kor 4, 4) den Begriff 

dem umgangssprachlichen Gebrauch oder den Werken der griechischen Philosophie ver- 

dankt, bleibt noch zu klaren. 

Der zweite uns interessierende Begriff auv~iSqot5 leitet sich von o6votba in reflexi- 

ver und nichtreflexiver Vetwendung und bildet das Verbaisubstantiv. 22 

Der Begriff a u v e i b ~ y  und die mit ihm vetwandten Begriffe wurden in einem viel- 

faltigen Bedeutungsspektrum von profanen Autoren gebraucht. In der Zeit zwischen dern 

5. und dern 3. Jh. v. Chr. werden ovv~iSqot5 und ouvst60~ im Sinn von ,,WissenU und 

,,MitwissenU vetwen~iet .~~ Filr die Zeitspanne zwischen dern 3. und dern 1. Jh. v. Chr. 

17 Ausfuhrlich daruber vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus (Anm. 11) 35-50; 
Maurer, C., o6votSa K T ~  (Anm. 11) 897-900; Pierce, C. A., Conscience in the NT, (SBT 15), London 
1955, 22-29. 
'' Aristophanes, Thes 475; Eq 184. Vgl. Aristophanis Comodiae, ed. Hall, F. W./ Geldatt, W. M., 
Bd. 1-11, Nachdruck der zweiten Auflage von 1906-1 907, Oxford 1976. 

Xenophon, Cyrop 1 5, 11; fr 37, 1 ID. Vgi. Xenophcrltis opera ornnia, ed. Marchant, E. C., 
Bd. I-V, Oxford 1900-1 920. 
20 Platon, Resp X 607 c; Ap 21b; Vgl. Platonis Opera, ed. Burnet, J., Bd. I-V, Oxford 1900-1914. 
21 Vgl. Maurer, C., aitvotba ~ t h ,  (Anm.11) 900. 
22 Mit dern Thema beschaftigen sich eingehend Maurer, C., o6votSa ~ z h ,  (Anrn.11) 900-902; Eck- 
stein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 50-66. 
23 Democrit, fr 297: uuvetbfioe~ 6i: t i j ~  i v  T@ Piq ~ a ~ o n p a y p o a b v l l ~ .  Zit. n.: Die Fragmente der Vor- 

: 0 
sokratiker, ed. Diels, H./ Kranz. W. (Hg.), Bd. 1-111, Berlin 1960-61: Demosth. Or 18,110: opoiwc_ 



kommt vorwiegend o6veoy vor, meistens in der Bedeutung von schlechtem ~ e w i s s e n . ~ ~  

Vom 1. Jh, v. Chr. an tauchen mehrere Belege auf, in denen ouv~iSqoy sowohl im ratio- 

nalen als auch im affektiven Sinn venvendet wird, urn ein bewertendes Bewuatsein in be- 

mug auf schlechte Handlungen auszudrucken lnsbesondere der Gebrauch von ou- 

v~ i6rp t5  im affektiven Sinn weist auf das schlechte Gewissen (conscientia consequens) 

aufgrund vollzogener Taten himz5 Dazu konnen Steilen bei Dionysius ~ a l ' ~ ,  Epiktet (ihm 

~ugeschr ieben)~~ und ~ l ~ ~ t a r c h ' ~  erwahnt werden. Ab dem 2. Jh. n. Chr. finden sich Bei- 

spiele nicht nur fijr das schlechte, sondern auch fijr das gute Gewissen bei ~eliodo?', 

Papyrus Reinach3'. Neben der Vorstellung eines nachfolgenden Gewissen entwickelt sich 

die ldee von richterlicher lnstanz (das vorausgehende Gewissen): Grabinschrift von Thya- 

tira3' 

Wie bei a6vot6a stellt man fest, dal3 ouveihitlo~~ seine Entstehung nicht philosophi- 

schen Werken verdankt, sondern offenbar aus der Umgangssprache der profanen Welt 

ubernommen wurde. Dafur spricht der Gebrauch dieses Bagriffs bei Rednern, Tragikern 

und Historikern. Im Verlauf der Zeit wurde ouvEibqoy immer haufiger verwendet und de- 

ren Bedeutung durch Einflusse der reichsromischen und frijhjudischen Literatur modifi- 

ziert. Deshalb versuchte man nack und nach, seine Herkunft auf die profanen Philoso- 

phen ~ur i ickzuf i jhren.~~ Das erlaubt uns, die SchlurJfolgerung zu ziehen, daf3 Paulus 

wahrscheinlich seinen Gewissensbegriff nicht aus der griechischen Philosophie uber- 

nommen hat, ssndern ihn der Umgangssprache verdankt. Aut3erdem sieht man in der 

griechischen Welt keine evolution4re Entwicklung vom ou\~ ib~~5-Vers tandnis ,  die sich 

nap' 6pGv &KUOTQ auvetboq ~ X C L P X E L V  POL. Zit. n.: Demosthenis orationes (...), ed. Blass, F., Bd. 1-111, 
Leipzig 1882-1 852. 
24 Euripides, Orestes 396: 4 obveoy, 871 obvotba 6 ~ 1 ~ '  &ipy~Op&~oj .  Zit. n.: Euripides, S4mtliche 
Tragodisn und Fragrnente, Griechisch-deutsch, [Jbers. v. Buschor, E./ Seeck, 6. A.(Hg.), Bd. I-V, 
Munchen 1972-77. 
25 ES sei darauf verwiesen, da13 die Ausdrucke wie ,,conscientia consequens" (nachfolgendes Ge- 
wissen) oder ,,conscientia antecedens" (vorausgehendes Gewissen), die das Ergebnis der Reflexion 
der sgateren Tradition sind, von uns im analogerl Sinn (keine Projektion) verwendet werden, um 
das Gewissensverstandnis der Antike besser zu prszisieren. 
26 Oion Hal, Antiquitates Romanae VIII, 1, 3; de Thuc 8, 3. Vgl. Dionysius Halicarnassensis. Anti- 
quitates Rornanae, Bd. I-iV, Jakoby, M. (Hg.); Opuscuia, Bd. V-Vl, Usener, H. und Rademacher, L. 
$Hg .), Leipzig 1885-1 923. ' Fragment 97; Diss lli, 22, 94. Vgl. Epictetus, Dissertationes ab Arriano digestae, Schenkel, H. 

2 
Hg.), mif Fragmenten, Schweighauser, J. (Hg.), ed. rnaior, Leipzig 1916. 
58 Mor 476F-477A. Vgl. Plutarchi Moralia, ed. Paton, W. R.. Pohlenz, M., Hubert, C. [u. a.] Bd. I-V, 
Leipzig 1325-1 966. 
2"eliodor, Aethiopica VI, 7. Vgl. Heliodorus, Aethiopica, ed. Bekker, I., Leipzig 1855. Im gleichen 
Sinn schreibt Pausanias VII. 10, 10 vom Gewissen im moralischen Sinn. Vgl. Pausanias, Descriptio 
Graeciae, ed. Spiro, F., Bd. 11, Leipzig 1903. 
30 Papyrus Reinach 52, 5. Zit. bei Eckstein, H. J.. Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 61. 
31 Papyrus Oxyrhynchus 1, 123, 13. Zit. bei Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus. 
$Anm. 11) 62. 
2 Vieie Stellen der hellenistischen Werke sind unecht und werden den Philosophen zugeschrieben. 

Ein Beispiel dafijr siehe Joannis Stobaei Anthologium, ed. Wachsrnuth, K. /Bense, O., Bd. I-V, Ber- 
lin 1884-1912. 



auszeichnen wurde durch einen Ubergang von nichtreflexiven zu reflexiven Formen im 

moralisctlc;? S~nn. Wie bemerkt wurde, ist das nicht der Fall, weil alle Formen von ouv- 

E ~ ~ ~ C T L S  zu jedem Zeitpunkt der Profangrazitat vertreten sind. Was wir jedoch festhalten 

miissen, ist die Tatsache, daf3 die Syneidesis in der Profangrzzitat u. a. als die lnstanz 

der eigenen Verantwortiichkeit, als das lnnere des Menschen verstanden wird. Das 

konnte moglicherweise den Gewissensbegriff bei Paulus beeinflussen. Man kann jedoch 

von direkter Ubernahme seitens irgendwelcher profaner Autoren nicht sprechen. 

1.2. Latinitat. 

Neben dem griechischen Sprachgebrauch von ouv~itjqoy entwickelt sich das zu 

ihm parallele Wort ,,conscientiaG und ,,conscius" in der romischen Literatur und Philoso- 

phie. 33 Wir bezeichnen diese Literatur und Philosophie als Latinitat. Diese Entwicklung 

IaBt sich seit dem 1. Jh, v. Chr. beobachten, genauso wie in der griechisch-heilenistischen 

Literatur mit der vielfaltigen Bedeutung von ,,conscientia." Zuerst aber stellt sich die Frage 

nach der Herkunft des Begriffes. Diese ist fur die Untersuchung der paulinischen Aussa- 

gen aufschluf3reich, weil Paulus unter dem Einfluf3 der romischen Literatur und Philoso- 

phie stand, obwohl ailch hier von einer direkten ijbemahme keine Rede sein kann. An- 

schliel3end werden die wichtigsten Texte (vorwiegend von Cicero und Seneca stammend) 

behandelt. Es ist fijr uns wichtig, die Grundlinien des Gewissensverstandnisses in der 

Latinitat aufzuzeigen, die nicht bei Paulus, sondern in spateren Gewissenskonzeptionen 

in einer modifizierten Form ihren Ausdruck gefunden haben. 

Etymoloyisch gesehen kann man feststellen, dal3 ,,conscientiaU eine genaue Uber- 

setzunp von a u w i 6 q m ~  ist. Beide Worte bestehen aus den Prapositionen .con" und o6v 

und den Wurzeln ,,scireU und &iG&vat bzw. o%a. Diese Ahnlichkeit IaBt verrnuten, da13 con- 

scierfia die wgrtliche und sinngemane ljbersetzung von oumi6qaq ist, die von Cicero 

durchgefiihrt worden ist. Dagegen haben sich einige Autoren ausgesprochen, deren Ar- 

gumente von Eckstein analysiert und zusammengefaf3t ~ u r d e n . ~ ~  Nach ihm ist im lateini- 

schen Sprachbereich die Herkunft des Begriffes ,,conscientiaLL von den Stoikern nicht zu 

beweisen. Auf3er Seneca, bei dem das Vorkommen von ,,conscientiaU sehr deutlich ist. 

konnen andere Stoiker wie Epiktet und Marcus Aurelius nicht als Beweis herangezogen 

werden. Auch die Behauptung, dat3 Seneca das Wort vom Stoiker Athendoros aufgrund 

" Weil zwischen ,,conscientian und 7,conscius" kein wesentiicher Ubersetzungsunterschied auszu- 
machen ist, wird hier vowiegend der Begriff conscientia herausgearbeitet. Vgl. Eckstein, H. J.! Der 
Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 75. 
34 Vgl. ebd. 72-75. 



eines Zitates uber ,,bona conscientia" von ihm ubernommen habe35, I28t sich nicht eifl- 

deutig veri:;7ieren. Dasselbe gilt fiir den Versuch, die Entstehung des Begriffs ouv- 

~i6qc~t~-conscientie auf die ldee der Gewissenserforschung der Pythagoreer zuruckzufuh- 

ren. 36 

Weiterhin wird ,,conscientiai' im lateinischen Sprachgebrauch im nichttechnischen 

und nichtreflexiven Sinn (das schlichte Mitwissen oder das neutrale SelbstbewuTJtsein) 

verwendet, was zusatzlich Schwierigkeiten bei der Herkunftsfrage bereitet. Deshalb 

konnte sich die Forschung uber aile die Herkunft angehenden Fragen nicht einigen. Un- 

umstritten ist die Meinung, da13 ,,conscientiaX aus der umgangssprachlichen, popularen 

Literatur hervorgegangen ist. 

Eckstein foigert aufierdem, daB ,,die Annahrns einer Abhangigkeit der Romer von 

den Griechen bei der Ausbildung des Begriffs weder verifizierbar noch auch zur Erkla- 

rung seines Entstehens notwendig" ist3' Diese Abhangigkeit mochfe aber H.-J. Klauck in 

seiner neueren ~ntersuchung~~ nachweisen, wobei er sich auf die Aussagen von P. W. 

Schonlein s tut~t .~ '  Klauck schlagt vor, daR bei der Erorterung der Herkunft des Gewis- 

sensbegi-iffes die forensische Rhetorik hinzugezogen werden muR. ljberdies stellt er fest, 

dal3 ,,conscientiaU eine Neubildung in der romischen Literatur ist, die dem Gebrauch von 

~uvci6qc~y im moralischen Sinn vorausgegangen ist und wahrscheinlich diesen beeinflufit 

hat. Diese Feststeilung scheint plausibel zu sein, wenn man bedenkt, da13 der erste Beleg 

fiir ,,conscientiaU in der Schrift ,,Auctor ad Herennium" (um 90. v. Chr.) aufkommt. In Auct. 

ad Herenn. 11 5, 8 handelt es sich um eine gerichtliche Verhandlung, bei der ein Ange- 

klagter in Verlegenheit gerat und Kompromisse zu schlienen versucht. Die Verlegenheit 

war fur die forensische Rhetorik das Zeichen der Schuld und zugleich der Beweis der Exi- 

stenz des Gewissens (in diesem Fali des sch~echten).~' 

Genauso wie im griechischen Sprachraum treten drei Moglichkeiten des conscien- 

tia-Verstandnisses auf: I. das einfache Mitwissen mit dem Element des Mitverschworen- 

seins oder der Vertrautheit, 2, das SelbstbewuRtsein und 3. das moratische, auf sich be- 

zogene Bewul3tsein (Gewissen). Alle Moglichkeiten greifen ineinander und erganzen sich 

35 Seneca, De tranq an lli, 4; Text der Werke von Seneca n.: L. A. Senecae opera quae supersunt, 
Herrnes, E., fu.a.1 (Hg.), Bd. I-V, Leipzig 1900-1914; deutsche Ausgabe: L. A. Seneca, Brjefe an 
Fucilius, Glaser-Gerhard, E. (ijbers.), Bd. I, Hamburg 1965 und L. A. Seneca, des Philosophen 
Werke, Moser, J. (ljbers.), Stuttgart 1928. 
36 Vgl. Maurer, C., obvottia ~ z h ,  (Anm.11) 898: Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Pau!us, 
(Anm. 11) 75. 
J7 Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 75, 

Kiauck, H.-J., Der Gott in dir (Ep 41, I), (knm. 11) 14. 
39 Vgl. Schonlein, P. W., Zur Entstehung eines Gewissensbegriffes bei Griechen und Romern, in: 
RMP NF 112 (1969) 289-305. 
4C Auct. ad Herenn. li 5, 8: ,,accusator dicet si poterit, adversarium( ...) erubuisse, expalluisse, titu- 
basse( ...)q uae signa conscientiae sint." Zit. bei Chadwick, H., Gewissen, in: RAC X, 1025-1107, hier 
1048. 



gegenseitig, so da13 die Unterscheidung zwischen ihnen manchmal schwierig ist. Genauso 

wie in der ~.~iechischen Syneidesrs-Konzeption kommt ,,conscientia" gleichzeitig in der re- 

flexiven Form, die eine moralische Bedeutung hat, sowie in ihren nichtreflexiven Formen 

vor, was dern Gedanken des Evolutionsprozesses in der Bedeutung von ,,conscientia" wi- 

derspricht. 

Im ersten Fall hat das Mitvvissen mit einem anderen fur die Latinitat nicht nur neu- 

tralen Charakter. Es kann auch eine bewunte Mitwisserschaft bedeuten4'. 

Ferner kann sich das auf die eigene Person bezogene Bewuntsein als Innerlich- 

keit darste!len, was besonders bei Seneca zu beobachten ist. In De ben IV, 21, 1 fuhrt er 

den Vergleich von m e i  Personan und ihrem Verhalten durch: die eine empfangt eine 

Wohltat mit der auf ihrem lnneren fundierten Zuruckgezogenheit, die andere tragt das 

AuRere zur Schau: ,,hic intra conscientiarn clusus est( ...), hic fortesse ostentare potest." 

Das Faktum der Autonornie des Gewissens, das bei der Bedeutung von Bewuntsein noch 

keine grone Rolle spielt, ist mehr bei dem conscientia-Verstandnis im moralischen Sinn 

ausgebaut und hat die fateinische Konzeption wesentlich gepriigt, was wir noch darlegen 

wollen. 

Das Bewuntsein im moralischen Sinn ist in der rtimischen Literatur der umfassend- 

ste und am haufigsten vorkommende Aspekt des Gewissensbegriffes. Dabei lassen sich 

folgende Bedeutungsnuancen unterscheiden: Das Gewissen kann als Zustand des 

Schuldbewul3tseins und des guten Bewuntseins sowie als die urteilende lnstanz gottlicher 

Herkunft, die auf die Autonomie der Person hinweist, gesehen ~ e r d e n . ~ ~  

f u  den wichtigsten Texten, die den Begriff .,conscientiaU im Sinn von schlechtem 

und gutem BewuBtsein (Gewissen) enthalten, gehoren folgende: Seneca Ep 43, 4.5; Ep 

97, 13-16; Ep 105, 7.8. 

In Ep 43, 4.5 erscheint ,,conscientia~' als Motiv des Versteckens, um nicht ertappt 

zu werden. Diese Angst vor dem Ertapptwerden ist namlich vom schlechten Gewissen 

verursacht. Das zeigt sich deutlich im Verhalten der ilbeltater, die in hgstlichkeit und 

Furcht vor der Strafe ~ e b e n . ~ ~  

In Ep 97, 13-16 wird ,,conscientiaU zuerst als das gute Gewissen erlautert, das eine 

Quelle der Zuversicht und Sicherheit ist, wenn die Person nichts Schlechtes getan hat. 

DaB sie sich nicht schuldig fuhlt, findet in den Haltungen der Freimutigkeit und Offenheit 

einen sichtbaren Ausdruck. Ganz anders reagiert die Person, fijr die ,,conscientiaU zum 

41 Cicero, Cael 21, 52; Cluent 20, 56. Vgi. M. Tullii Ciceronis Scripta quae manserunt omnia, Mul- 
ler, C. F. W. (Hg.), Leipzig 1879-1898; Seneca, De tranq an VII, 3: Ep 3, 4; De ben VI, 42, 1. 
42 Wegen der Begrenztheit unserer Darstellung werden hier die wichtigsten Stellen genannt. Eine 
genauere und umfassendere Untersuchung fuhrt Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, 
(Anm. 11) 80-104; Klauck, H.-J., Der Gott in dir (Ep 41, I ) ,  (Anm. 11) 16-26; Maurer, C., a6vot6a 
K T ~ ,  (Anm.11) 905-906. 
4beneca, Ep 43,4.5. 



belastenden Zeugen und Anklager wird. Dieser Zeuge verursacht GeiBelung und Folter, 

en tse t~ l ie i~~  A.nast und ewige Furcht. Der Person fehlt es an Selbstsicherheit und Ruhe, 

was am auaeren ,Litern zii erkennen i ~ t . ~ ~  

In Ep 105, 7.8 fijgt Seneca noch weitere Ausdrucksformen der ,,mala conscientia" 

hinzu. Zu ihnen gehoren u. a. unruhiger Schlaf, dauerhafte Selbstrechtfertigung, Projekti- 

on der eigenen Verbrechen sowie Versuche des Sich-VerschlieBens und Sich- 

~ers teckens.~~ 

Seneca bemerkt auch eine Verbindung zwischen dem Nachtleben und dem 

schlechten Gewissen: Er weist darauf hin, da13 das schlechte Gewissen das Licht der 

Sonne nicht ertragt, was letztendlich zur Lebensaktivitat wahrend der Nacht fiih~?.~"ie 

Symbolik von Licht und Dunkel ist auch charakteristisch fur das Johannesevangelium, in 

dem man ahnliche Aussagen wie bei Seneca finden kann Johannes versucht den Grund 

zu nennen, was bei Seneca fehlt, warum ein ijbeltater nicht ins Licht kommt. Die Angst 

vor dem Aufgedecktsein ist der Faktor seines ~andelns.~ '  Eine direkte ijbernahme Ist je- 

doch nicht zu beweisen. 

Aul3er den Aussagen uber das schlechte Gewissen finden sich bei Seneca Bele- 

ge fur das nicht im moralischen Sinn gute Bewut3tsein und das gute Gewissen. Das gute 

Gewissen wird durch den Gebrauch der Genitivobjekte oder Adjektive bestimmt, die direkt 

auf die Eigenschaft des Gewissens hin~eisen.~' Es ist wichtig zu bemerken, daf3 der Ge- 

danke des guten Gewissens sehr oft im Zusammenhang mit der erfullten Pflicht auftritt 

und auf die klar umrissene Ethik des romischen Offiziers und Rechtsgetehrten ver~eist .~" 

So schildert Seneca in Ep 23,7 das Verlangen nach dem wirklich Guten, das fur das Le- 

ben keine Gefahren in sich birgt. S~lches Leben charakterisiert sich dann durch das gute 

Gewissen und den ruthigen ~ b i a u f . ~ '  Seneca fugt in Ep 59,16 hinzu, da13 die echte Freude 

des Weisen aus dem moralischen Bewuntsein (Gewissen) der Tugenden entspringt. 

Denn nur der Weise, der sich durch das tugendhafte Verhalten auszeichnet, ist zugleich 

tapfer, gerecht und ma~vol l .~ '  Das gute Gewissen schenkt der Person selbst die Freimu- 

44 Seneca, Ep 97, 13-16. 
45 

45 
Seneca. Ep 105, 7.8. 
Vgl. die positive Aussage vorn Eintreten ins Licht .. Seneca, Ep 97,13: .At bona conscientia pro- 

dire vult et conspici: ipsas nequitia tenebras timet." 
.Aber das gute Gewissen will ans Licht treten und gesehen werden - Veworfenheit furchtet selbst 
die Dunkelheit." 
47 Joh 3,20: ,,Jeder, der Boses tut, ha& das Licht und kommt nicht zum Licht. damit seine Taten 
nicht aufgedeckt werden." 
j8 Vgl. Ec~stein, H. J., (Anm. 11) 88. 
49 Vgl. Maurer. C., o6vot6a ~ t h ,  (Anm.11) 906. 
50 Seneca, Ep 23, 7. 
51 Seneca, Ep 59, 16. 



tigkeit (Zuversicht). Es kann aber passieren, davor warnt Seneca in Ep 24, 12, daB man 

trof i  einer weisen Haltung von anderen Menschen nicht gerecht behandelt ~ i r d . ~ ~  

Neben der ldee des schlechten oder guten Bewuntseins entwickelt sich das Ver- 

standnis von ,,conscientian ais urteilende lnstanz gottlicher Herkunft. Es hangt mit der idee 

der Stoiker zusammen: nach der Gott im Menschen wohnt. 

In Ep 73, 16 schildert Seneca einen Vorgang, bei dem Gott zum Menschen kommt 

und ihm gottiichen Samen einpflanzt. Dieser Same wird von Gott gepfiegt, damit eine 

Frucht daraus her~orgeht.~' Die Lehre vom Samen Gottes bei Seneca 1st ein Beleg fiir 

das Logos-Verstandnis der Stoa, ,,Das Gottliche im Menschen ist jenes Stiick Logos, je- 

nes Teilchen Pneuma, das ihn an der Gottiichkeit der Allnatur teilhaben 1a13t."~~ 

Weiterhin stellt Seneca fest, daB die Menschen gleichsam Funken von Sternen er- 

halten hatten, was ihren Ursprung aus dem gattlichen Geist beweist." Qbwohl der 

Mensch ein Stuck des Gottiichen besitzt, ist er nicht frei von Lastern, denen er in seiner 

Umwelt ausgeseizt ist. Deshaib hat der Mensch von Gott einen Wachter (custos) erhalten. 

Dieser Wachter ist eine Instanz, die den Menschen beobachtet und ihn aufgrund der mit 

,,divina semina" angelegten Normen beurteilt. Der so vorgestellte Wachter wird als 

,,conscientiaU verstanden, obwohl sie hier ausdrijckiich noch nicht genannt ~ u r d e . ~ ~  

Das Faktum der Existent einer urteilenden lnstanz ist noch klarer in Seneca Ep 

41 ,I-2 zu sehen. Zuerst wird in Ep 41 , I  Gott als jemand erwahnt, der dem Menschen na- 

he ist, ihn begleitet und in ihm wohnt, was noch einmal in Ep 41, 2 aufgegriffen wird. Au- 

13er Gott ist noch von einem heiligen Geist - Beobachter und Wachter die Rede. Der Geist 

erfiillt seine Funktion, indem er die Menschen entsprechend ihren Taten belohnt oder be- 

straft. Dieser Geist kann mit der lnstanz ,,conscientiaU identifiziert werden, wodurch ihre 

" Seneca, Ep24,12. 
53 Seneca, Ep 73,16: ,,Deus ad homines venit, immo quod est propius, in homines venit: nuila sine 
deo mens bona est. Semina in corporibus humanis divina dispersa sunt, quae si bonus cultor exci- 
pit, simitia origini prodeunt et paria iis ex quibus orta sunt surgunt." 
.Gott kommt zu den Menschen, ja, noch mehr, er kommt in die Menschen: kein hoher Geist ohne 
Gott! Der Same, den des Menschen Leib tragt, stammt von Gott. Wenn ein guter Gartner ihn hegt, 
wird alles, was entsteht, dem Urkeim ahnlich, und es entspriel3t eine Frucht, dem Samen gleich, 
aus dem sie entsprol3." 
54 Kiauck , H.-J., Der Gott in dir (Ep 41, I ) ,  (Anrn. 11) 17. 
55 Seneca, De otio V, 5: ,,Hamines divini esse spiritus, partem ac veluti scintillas quasdam astrorum 
in terram desiluisse atque alieno loco haesisse." 
,,Die Menschen sind gottlichen Geistes, gleichsam als waren Funken von Sternen auf die Erde her- 
untergesprunge? und an fremden Ort haftengeblieben." 
5E Seneca Ep 94, 55: ,,Sit ergo aliquis custos et aurem sirbinde pewellat abigatque rumores et 
reclamet populis laudentibus. Erras enim si existimus nobiscum vitia nasci: supervenerunt, ingesta 
sunt. ltaque monitionibus crebris opiniones quae nos circumsonant repeilantur." 
,,Wir miil3ten also einen Aufpasser haben, der uns bisweilen am Ohr zupft, alle niedertrachtigen Re- 
den fernhalt und der lobhudelnden Masse den Mund verbietet. Denn geboren werden die Laster 
nicht mit uns, da bist du arg im Irrtum: Sie ijberfallen uns unvermutet oder werden uns aufgenotigt. 
Daher haben dauernd wiederholte Mahnworte die Aufgabe, das uns umschwirrende Gerede zum 
Verstummen zu bringen." 



Zugehtirigkeit zum gottlichen Geist und ihr Ursprung zum Vorschein k~rnmen.~ '  Es han- 

delt sich hizr urn die urteilende ,,conscientiaU, die ihre Funktion nach der volizogenen 

Handlung wahrnimmt, also ,,conscientia consequens." Sie hat einen gottlichen Charakter, 

was im Gegensatz zum biblischen Gewissensverstandnis steht. im Vergleich rnit dem 

Corpus Pauiinum werden wir das noch aufzeigen. Zusatzlich stellt sich die Frage, wie sich 

die Relationen zwischen ,,Gott in difc (intus est), dern heiligen Geist (sacer spiritus) und 

dem Beobachter und Wachter (obsewator et custos) gestalten. Um sie zu beantworten, 

mu13 man darauf hinweisen, da13 die Relationen aus der ldee des Monismus, des Imrna- 

nenzdenkens und des Pantheismus der Stoa h e ~ o r g e h e n . ~  Daher ist es falsch anmu- 

nehmen, da13 ,,sacer spiritus, obsewator et custos" ein eigenstandiges. von Gott gegebe- 

nes Wesen ist, obwohl man, wenn auch nur kontextuell, diese Wirklichkeiten von Gott 

trennen kann (aufgrund Ep 41, 1-2). Die Urnschreibung von ,,sacer spiritus, obsewator et 

custos" stellt ,,das gottliche Prinzip im Menschen" darW und besagt, darJ der Mensch und 

seine conscientia ,,ein Stiick des Gottesgeistes" ist60 

Au13er den schon erwahnten Bedeutungen kann :,conscientia" in der romischen 

Philosophie noch die innere Instanz, die nicht von der Urngebung beeinfluate Uberzeu- 

gung ausdrijcken, die die Autonomie der Person und seine Verantwortlichkeit signifiziert. 

So erfahren wir in den Ratschlagen von Seneca an Lucilius, da13 man Menschenmengen 

meiden, sich zuruckziehen und mit dem eigerlen Gewissen zufrieden sein sol!. Diese Vor- 

gehensweise bringt mehr Vorteile fiir die Umwelt, weil sich die Besinnung auf das lnnere 

auf die philosophische Arbeit als sehr nutzlich auswirkt. Somit wird die innere Freiheit vom 

ablenkenden EinflurJ der Umwelt b e ~ a h r t . ~ '  Sogar bei den Gedanken der Vergeltung ei- 

ner Wohitat sol1 man sich nicht vom auaeren Anschein oder der Meinung der anderen be- 

einflussen lassen. Es ist besser, den eigenen guten Ruf zu verlieren, als dem eigenen 

Gewissen nicht zu folgen. Nur die Befolgung des eigenen Gewissens kann die innere Ru- 

he und den Zustand der Autonomie ~erschaffen.~' 

im AnschlurJ daran entwickelt Seneca seine ldee weiter und betont, da13 das Ge- 

wissen die einzige lnstanz ist, die das eigene Tun bestimmen darf. Anders gesagt ist es 

57 Seneca, Ep 41, 1-2: ,,Prope est a te deus, tecum est, intus est. Ita dico, Lucili: sacer intra nos spi- 
ritus sedet, malorum bonorumque nostrorum obsewator et custos; hic prout a nobis tractatus est, ita 
nos ipse tractat. Bonus vero vir sine deo nemo est: an potest aliquis supra fortunam nisi ab illo au- 
ditus exsurgere? (. . .)." 
,,Gott ist dir nahe, er ist mit dir, er ist in dir. Ich behaupte, Lucilius: ein heiliger Geist wohnt in uns, 
ein Wachter und Beobachter aller unserer Fehler und Vorzuge. Wie wir ihn behandeln, so behandelt 
er uns. Vor allern: ohne Gott ist niemand ein vollkommener Mensch. Oder vermag sich jemand oh- 
ne Gottes Hilfe uber seine Schicksal zu erhcben? (...)." 
58 Vgl. Klauck, H.-J., Der Gott in dir (Ep 41, 1) (Anm.1 l), 17. 
59 EM. 18. 
60 Vgl. Bohling, H., Das Gewissen bei Seneca und Paulus, ThStKw 87 (1914) 1-24, hier 23. 
61 Seneca Ep 8 , l .  
62 Seneca. Ep 81, 20. 



fur Senecas Verhalten das ,,Nonplusultra." ,,ConscientiaU beurteilt demnach das Handeln 

aufgr~nd der gegebenen Normen. Nur vor ihr hat sich Seneca zu verantworten. Wenn das 

Verhalten mit der ,:conscientiaN ubereinstimmt, ist es lauter und offenbar, als ob es vor al- 

lem Voik g e s ~ h a h e . ~ ~  

Soiches Autonomiebewul3tsein kann aber auch Schwierigkeiten bereiten, die sich 

aus dern Verlangen nach der Unabhangigkeit der Umwelt gegenuber ergeben. Seneca 

hat die Schwierigkeit, eine Frage des Lucilius zu beantworten, weil er vor einer Wahl 

steht. Er mochte nicht durch die Antwort seine Freunde verlieren. Zugieich aber will er 

iibereinstimmend mit seinen Prinzipien gegen seine innere ~berzeligung nicht versto- 

13et-1.~~ 

Auch Cicero stellt seine innere Uberzeugung der Meinung der Menge gegenuber, 

um den Stellsnwert der ,,conscientiaU in seinem Leben r u  verdeutlichen. Er fuhlt sich au- 

tonom, weil ihm seine ,,conscientiaU mehr bedeutet als die dffentliche ~ e i n u n ~ . ~ "  

Die angefuhrten Texte von Seneca und Cicero lassen darauf schlienen, da8 es 

sich beim Gedanken der ,,conscientiaU als lnstanz oder Uberzeugung um die Autonomie 

des sittiichen Tuns handelt. Unabhangig van den menschlichen Zeugen ijbernimmt 

,,consciential' die Rolle des Urteilans, des Strafens und Belohnens, was zur Autonsmie 

des sittlichen Verhaltens fuhrt. 

Die Autonomie der ,,conscientiaU zeigt sich ferner in der ldee der Selbstprufung 

(Gewissenserforschung). Diese ldee war der pythagoreischen Philosophie bekannt tlnd 

von Seneca ubernommen, wahrscheinlich von seinem Lehrer  ext ti us.^^ ln Ep 28, 9.?0 

beschreibt Seneca die Vorgehensweise bei der Selbstprijfung, welche von der forensi- 

schen Terminologie gepr2igt ist. Zuerst weist er darauf hin, daf3 man zur Erkenntnis der 

Fehler gelangen mu&, was als Folge die Heilung herbeifuhrt. Der Mensch sol1 nacheinan- 

der die Rolle des Anklagers, des Richters und des Anwalts spielen. Auch die Rolle des 

Strafens ist ihm uber~assen.~~ Der Begriff ,,conscientiaN taucht zwar hier nicht auf, was 

aber aufgrund der Konzeption der Selbstprufung verstandlieh ist und keineswegs einen 

Widerspruch bedeutet. Einerseits entnimmt Seneca die Bedeutung der ,,conscientiaU dem 

umgangssprachlichen Gebrauch, wo der Begriff ,,ZeugeU gutes oder schlechtes Gewissen 

meint. Andererseits wird ,,conscientiaU bei der Beschreibung des Vorganges der rationa- 

len, kritischen Selbstpriifung nicht wahrgenommen, weil die ldee der Selbstprufung aus 

63 Seneca, De vita beata XX,  4. 
64 Seneca, Ep 117,l. 
" Cicero, Att Xli, 28, 2. 
66 Vgl. Klauck, H.-J., Der Gott in dir (Ep 41, l), (Anm. 11) 21. 
67 Seneca, Ep 28, 10: ,,ldeo quantum potes te ipse coarque, inquire in te; accusatoris prirnum parti- 
bus fungere, deinde iudicis, novissime deprecatoris; aliquando te offende." 
,,Bezichtige dich selbst, so sehr du kannst, verhore dich! Spiele zuefst den Anklager, dann den 
Richter, zuletzt den Anwalt! Und rnanchmal strafe dich schonungslos!" 



einer philosophischen Tradition stammt, in der ,,conscientiaN nicht als das Haupttherna be- 

handelt L I  -f%?.68 Die Synthese der beiden Richtungen erfolgt deutlicher bei Phi10 von 

Alexandrien als bkt Seneca, was noch darzustellen ist. 

Als Zwischenbilanz IaiJt sich im iateinischen Sprachgebrauch feststellen, da13 der 

Begriff ,,conscientiaU - wie in der Profangrazitat - weiter in einem vieifaltigen Bedeutungs- 

spektrum gebraucht wird: als Wissen, Kenntnis, als SewuiJtsein seiner selbst und schlieFJ- 

lich als BewuBtsein im moralischen Sinn. Fur das letzte lassen sich viele Belege finden, 

die das Vorkommen des guten oder schlechten Gewissens nachweisen. Nach wie vor ha- 

ben wir meistens mit dem nachfolgenden Gewissen (conscientia consequens) zu tun, sb- 

wohl erste Andeutungen des vorausgehenden Gewissens (conscientia antecedens) - be- 

sonders im Sinn von der inneren lnstanz - erkennbar sind. Neu ist die idee der immanen- 

ten, autonomen lnstanz als Ausdruck der eigenen ijberzeugung und Verantwortlichkeit. 

Der Gebrauch von Ausdrucken wie: Anklager, Richter, Anwalt IaBt schlienen, dal3 die la- 

teinische Konzeption der ,,conscientiaU von der forensischen Fachterminologie beeinfluat 

wurde, was fur die Auslegung von Rom 2, 14-15 relevant ist. 

1.3. Altes Testament und Fruhjudentum. 

Auger der Proiangrazitat und Latinitat ist die Gewissensidee des Fruhjudentums 

und zuvor des Alten Testaments mit Blick auf die Gewissenskonzeption im Corpus Pau- 

linum zu erortern. Pauius stand namiich durch seine Herkunft und Erziehung unter dem 

EinfluB der fruh;udischen Obwohl im hebraischen Bibeltext der Begriff ,,GewissenX 

fehlt, wird dieses Phanomen dennoch umschrieben oder einigen Organen des Korpers 

zugeschrieben. Bei der Analyse der Gewissenskonzeption des Judentums wird vor allem 

auf die Aussagen des Philo von Alexandrien ills Vertreter des judischen Hellenismus hin- 

gewiesen, bei dem die Funktion des Anklagers, Richters und Anwalts nicht dem ganzen 

Menschen, sondern seinem Gewissen zugeschrieben wird." 

68 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 102. 
6"g~. Kuss, O., Die Rolle des Apostels in der theologischen Entwicklung der Urkirche, (Anm. 10) 
40-42. 
'O Vgi. Kiauck, H.-J., Der Gott in dir (Ep 41 , I ) ,  (Anm. 11) 20. 



1.3.1. A l k s  Testament. 

Die Diskussion uber das Fehlen des Begriffes Gewissen irn hebr2ischen Text 

kannte ein Hin~veis darauf sein, (la13 der Mensch nur von Gott her zu verstehen ist. Der 

Mensch ist aufgerufen, auf Gott zu horen, sich an seine Anweisungen zu erinnern und sie 

zu bewahren. Andererseits ist dieses Auf-Goit-Horen und Bezogensein nach Eckstein 

(gegen Maurer) nicht der Grund fur das Fehlen des Begriffs. Er sieht in diesem Fehlen 

die gemeinsame Ebene des alttestamentlichen Hebraisch mit dem klassischen Grie- 

chisch: in letzterem findet man an einigen Stellen auch nur ,,die Urnschreibung der Ge- 

wissensregungen" und Hinweise auf ihren Ursprung. Vielmehr muB man den Grund dafur 

,,primar im sprachgeschichtlichen und nicht im theologischen Bereich ~uchen."~'  

Meistens wird im hebraischen AT dem Henen die F~nktion des Gewissens beige- 

me~sen. '~  Das Herz aber ubernimmt auch andere geistige Funktionen im Menschen, es 

stellt seine Mitte und sein Inneres, ja das Zentrum des Lebens uberhaupt dar. So spiegeln 

sich im Henen alle Ebenen des menschlichen Wesens: die emotional-voluntative, die ra- 

tional-kognitive sowie die vegetativ-sensorielfe wider. 73 

Auger dem Henen wird das Phanornen des Gewissens auch den Nieren zuge- 

schrieben. Im allgemeinen konnen die Nieren im AT die Rolle des Sitzes der innersten 

Regungen ubernehmen. Die Funktion des Gewissens nehmen sie wahr, indern sie den 

Msnschen ermahnend und strafend zurechtweisen. So konzipiert Ps 16, 774 die Nieren in 

Verbindung mit dem Herzen als Mittel der Zijchtigung und Lauterung, was mit ,,conscientia 

consequens" vergleichbar ist. Man kann aber nicht ohne weiteres die innere Stimme, die 

Einsicht, die die Person zurechtweisen, als ,,vox dei" auffassen. Eckstein bemerkt, da13 ,,es 

auch fur die neutestamenliche Interpretation entscheidend sein (wird), daf3 das Gewissen 

im Alten Testament als Mittel gottlicher Zuchtigung und damit in einer Wechselbeziehung 

zum Gericht Gottes verstanden werden kann, ohne daa es dadurch zu den autonomisti- 

schen und absolutistischen lmplikationen einer ldentifikation mit der vox dei k~mrnt."~" 

" Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11), 106-107. 
72 Siehe einige Ausfiihrungen zu diesem Thema: Schreiner, J., Personliche Entscheidung vor Gott 
nach biblischem Zeugnis, in: 6iLe Ij (1 965) 107-121, bes. 11 0-1 15; Schneider, Th, Die Quellen des 
paulinischen Gewissensbegriffes, in: BZThS 7 (1938) 97-1 12, bes. 102-104; Wolf, E., Gewissen, in: 
R G G ~  11, 1550-1557, bes. 1551. 
'9 Sam 24,6; 2 Sam 24, 10; ljob 27, 6; Ps 51, 12. Vgl. auch 1 Kon 2, 44; 8, 38. 
74 ,,tch preise Jahwe, weil er Einsicht mir gab, weil die Nieren (das Herz) mich mahnen sogar in der 
Nacht." 
75 Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 1 I) 110, 



In griechischen Text des AT ( L X X ) ~ ~  ist G~)VOI~CC ~ ~ L C I U Z @  einmal und auvei6qot~ 

dreimal enthalten. 77 

Im Blick auf das AT IaBt sich bilanzieren, dan das Phsnomen des Gewissens 

durchaus bekannt ist, obwohl kein Fachbegriff verwendet wird. Die Funktion des Gewis- 

sens wird meistens dem Herzen oder den Nieren zugeschrieben. Diese beiden Organe 

sind uberhaupt fur das geistig-sittliche Leben verantwortlich und bilden somit das Zentrum 

des Willens und des Bewuntseins Das alles wird immer im engen Zusammenhang mit 

Jahwe betrachtet, was aber nicht berechtigt, das Phanomen des Gewissens mit ,,vox dei" 

zu identifizieren. 

Aus der Bitte um das reine Herz kann man folgern, dal3 der Mensch eine von au- 

Ben her wirkende Reinigung und Lauterung notig hat und sich zugleich nach der Neu- 

schopfung sehnt. 

1.3.2. Fruhjudentum. 

Nach der Analyse des GewissensphSnomens im AT werden nun sein Vorkommen 

in der Qumranliteratur, in rabbinischen Schriften und in den Pseudepigraphen untersucht. 

Daruber hinaus sol1 das Phanomen bei dem judischen Historiker Josephus Flavius 

stichwortartig behandelt werden. Abschlieaend ist der vom Hellenismus gepragte Philo 

von Alexandrien und sein Gewissensbegriff ausfuhrlicher abzuhandeln. 

In der Qumranliteratur und in den rabbinischen Schriften findet man keineswegs 

die dem profanen und lateinischen Sprachgebrauch entsprechenden Begriffe, sondern 

die Funktion des Gewissens wird - ahnlich wie im AT - teilweise dem Herzen zugeschrie- 

ben. 78 

In den Pseudepigraphen taucht nur ein einziges Mal ovwii3qcnS a ~ f . ~ ~  In anderen 

Texten der ~seudepigraphen~' wird vom Herzen die Funktion des Gewissens ubernorn- 

men. Die Anklage des eigenen Herzens ist wichtiger und schmerzlicher als die eines an- 

de~en.~ '  

'' Septuaginta, Rahlfs, A. (Hg.), Bd. 1-11, Stuttgart '1 971. 
7' oi)v018a E ~ C L U Z ~ :  ljob 27, 6; auvei6qa~g: Qoh 10, 20: Sir 42, 18; Weish 17, 10. 
78 Ber 7b; vgl. Strack, H. L. /Billerbeck, P., Kommentar zum NT aus Talmud und Midrasch, Bd. Ill, 
Munchen '1969, 93, Ful3n. 1. 
" Test Rub 4, 3; vgl. Maurer, C., o6vot6a KTA. (Anm.1 i) 909. 
'"g1. Test Jud 20, 5 ;  Test N 3, 1 ; Test S 4, 7. 
" Mehr iiber die Qumranliteratur, die rabbinischen Schriften und die Pseudepigraphen vgl. Eck- 
stein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus (Anm. 11) 117-121; Maurer, C.. a6vot6a r r k ,  (Anm. 
1 1) 908-909. 



Josephus hat in seinen Werken die Wortfamilie a6vo~6a in verschiedenen Bedeu- 

tungen verwendet; im Sinn des moralischen Gewlssens als lnstanz oder Selbstbewunt- 

sein wird besonders o u v ~ t S ~ 5 ~  gebrauchks2 Josephus verwendet auch das Substantiv auv- 

&iSqoq eker in der Bedeutung vom BewulJtsein, Gesinnung, aber auch im moralischen 

Sinn. 83 

VJeil der Gewissensbegriff bei Philo r u  den Schlusselbegriffen gehort, sol1 er hier 

in drei Schritten etwas ausfuhrlicher herausgearbeitet werden. Desha!b beschafiigen wir 

uns zuerst mit dem historischen Hintergrund. Daraufhin sol1 die Frage nach der Roile des 

Gewissens im eigenen lnneren gestellt werden. AbschlierJend werden Beziehungen zu 

den paulif-sischen Schriften untersucht. 

Das Phanomen des Gewissens und seiner Beschreibung bzw. Umschreibung ist - 
wie schon gesagt - alter als die lateinische oder griechische Begriffspragung. Diese er- 

folgte ab dem 1. Jh. v. Chr., was fur die Entwicklung des Begriffes eine entscheidende 

Rolle des Philo vermuten IaTJt. Diese Vermutung wird durch die Tatsache erhartet, dalJ 

unter griechisch schreibenden Autoren bis 108 n. Chr. Phiio und Paulus den Begriff am 

haufigsten gebrauchemB4 

Die Herkunft des Begriffes bei philoS5 Ia8t sich nicht aus der Stoa ableiten, son- 

dern vielmehr als Entnahme aus dem popularen Gebrauch erklaren, obwohl einige Ele- 

rnente der stoischen Philosophie von ihm velwendet wurden, z. 8. die Lehre vom gejttli- 

chen S;.byo~ bzw. vo%.'= 

Zugleich sieht man bei Philo den Einflul3 des alttestarnentlichen Kardia- 

Verstandnisses und der forensischen Rhetorik. Charakteristisch ist fur ihn der Gebrauch 

von k u y ~ o  und i i k y ~ o ~ ,  die sich mit ,,durch Uberfuhrung beschamen, tadeln, ausfor- 

schen, untersuchen" ubersetzen lassen. Sie werden oft verwendet, um ein Kreuzverhtjr 

bei einer Ge$shtsverkandlung zu bezeichnen. Bei Philo kann man eine Annaherung zwi- 

schen & k y ~ o l  t k y x o ~  und a u w t 6 6 ~  feststellen, wodurch kA.ky~o und E k y ~ o ~  eine morali- 

sche Konnotation erhalten. Den Hohepunkt dieser Annaherung bildet das Syntagma i, TOO 

ouv~t6Szo~ ZjLEyxo~, das auf Ubersetzungsschwierigkeiten s t o ~ t . ~ '  

82 Ant 1, 45-47; Ant 2, 25; Ant 4,  286; Vit 361. Vgl. Die Werke von Flavius Josephus zit. n.: Flavius 
Josephus, Opera, Niese, B.,(Hg.), Bd. I-VI, Bd. VII Index, Berlin 1887-1895. 
83 Ant 16, 212; Ant 16, 103. 
84 Vgl. Klauck, H.-J., Ein Richter irn eigenen Inneren, (Anrn. 11) 33-34. 
85 Die Texte von Philo z. n.: Philonis Alexandrini opera quae supersunt, editio maior, Cohn, b. / 
Wendland. P. (Hg.), Bd. 1-VII, Berlin 1896-1915, Nachdruck der Auflage Berlin 1962; deutsche Aus- 
gabe: Die Werke Philos von Alexandrien in deutscher Ubersetzung. Cohn, L. [u.a.] (Hg.), Breslau 
1903-1938. Nachdruck der Auflage Berlin 1962. 
86 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 129. 
87 Philo, Omn Prob Lib 143; vgl. Klauck, H.-J., Ein Richter im eigenen Inneren, (Anm. 1 I) 40. Der 
Autor bietet folgende Ubersetzung: ,,die @ewissensprUfungi'. 



Philo basiert in seinen Aussagen iiber das Gewissen im technischen Sinn und das 

BewuFJtsein im allgemeinen auf den zwei Tertnini o u v s i 6 q o ~ ~  (dreima!) und a u v ~ t 6 0 ~  

(einunddreifiigma~).~~ Der erste Terminus wird immer im Zusammenhang mi6 dem Genitlv- 

objekt & ~ L K ~ ~ & T W V  bzw. hpap~qpdr~ov angefuhrt. Der Gebrauch des Genitivobje~ts be- 

deutet, da& Phiio c r u v ~ i b q q  nicht absoiut verwendet, sondern vom BewuBtsein der Sun- 

den und bosen Handlungen spricht. " 

Der zweite Terminus wird von Philo nkht nur im absoluten Sinn von Gewissen 

verwendet. So wird in Decal 91 der Meineid als ein schwerwiegendes Vergehen bezeich- 

net und mit der Hilfe von ouveti565 bezeugt und blofigestellt. 

Vdeiterhin gebraucht Philo einige Male die Konstruktion O V V E L ~ L ~ ~  ~aeapOv,  urn das 

von Anschuldigungen Freie Gewissen bzw. Herz zu ~harakterisieren.~' In Praem Poen 84 

wird das enge Verhaltnis zwischen Gott und denen, die ihn aus reinem Gewissen 

(Herzen) anrufen, be~chrieben.~' 

Es gibt bei Philo auch den absoluten Gebrauch von ouv~t665, meistens im Zu- 

sammenhang rnit E3LEyx05 und der foreslsischen Terminologie. In Poster C 59 erscheint 

o~vet665 als der ,,unbestechliche und alleruntrhiglichste ijberi~hrer."'~ Neben ihm kommt 

auch der Begriff voB5 - genauso wie in Det Pot ins 146 - zur Sprache und meint den Zeu- 

gen des ~erborgenen.'~ 

Philo sieht in ceuvetS6~ auch den ,,~hklagef"~, indem das Gewissen nach der 

Uberfuhrung die Tater a n ~ e i ~ t . ' ~  Dabei ubernimmt 0 ~ ~ ~ 6 6 5  gleichzeitig die Funktion des 

Richterstuhles, indem es den Angeklagten in jedem Fall beurteilt, auch wenn das noch 

kein anderer getan hat.96 Zur Funktion des Bezeugens, Uberfuhrens, Urteiiens und Er- 

mahnens kommt auch die Funktion des Zijchtigens und Strafvollzuges. Das in uns woh- 

nende Gewissen kann qualen und n~artern.'~ 

Es ist auch zu erwahnen, dai3 Philo zwischen den Reaktionen des Gewissens auf 

die unabsichtlichen und absichtlichen Vergehen unterscheidet. Die ohne Absicht began- 

genen schlechten Taten werden keineswegs streng verurteiit, weil sie nicht vom Gewissen 

angeklagt werden. Anders ist es mit einem absichtlichen Vergehen: "Selbst wenn sie nicht 

Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Synsidesis bei Paulus. (Anm. 11) 121. 
89 Spec Leg 11. 49; Det Pot Ins 146; Virt 12. 
EM. 124. 
Vgl. auch Spec Leg 1,  203; Leg Gaj 165; Omn Prob Lib 99. Sehr off kommt hier die Form k~ 

rakpo9 .so6 ouxei66zo~ vor. 
'' Philo, Poster C 59. 
93 Ebd. VgI. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus. (Anm. 11) 125. 
94 Philo, Spec Leg 1, 23. 
' 5  Philo, Spec Leg IV, 26 

Philo, Virt 206. Ahnlich vgl. Phiio, Flacc 7. 
97 Philo, Conf Ling 121; vgl. auch Philo, Deus Imm 10; Omn Prob Lib 149. 



sehr weit ausgebreitet sind, gepruft yon dern Richter in der Seeie, fur unheilig, befleckt 

und unrein erachtet ~erden. " '~  

Weiterhin identifiziert Philo ZAEYXOS nicht nur mit ovv~t665, sondern auch mit k ' i o ~  

Xbyo5 (gottlicher Logos). Der Mensch ist so vom gottfichen Logos standig abhangig, dafl 

seine Freiwilligkeit und Absichtlichkeit des Handelns keine Relevanz haben. O E ? ~  h 6 y o ~  

ist jedoch mit der urteilenden lnstanz nicht zu identifizieren." 

\Neil bei Philo khcyxo5, ovxt665, voG5 oder &Zo5 Loyo5 einerseits gleich sind, an- 

dererseits es zwischen ihnen Unterschiede gibt, steilt sich die Frage, ob das Gewissen 

dem Menschen aufgrund der lmmanenz Gottes gijttlichen Charakter verleihen wurde oder 

ob er der Transzendenz Gottes unterworfen ist. Da13 Philo beide Moglichkeiten akzeptiert, 

sieht man am pragnantesten am Beispiel der schon erwahnten Stellen Det Pot Ins 23f und 

Det Pot Ins 146. In Det Pot Ins 23f erfahrt man eWas Naheres uber lmmanenz und Per- 

sonifikation Gottes. Philo spricht hier von ,,dem Menschen", der in uns wohnt und als die 

,,verniinftige Denkkraft verstanden wird. Diese ,,DenkkraftU hat auf Funktionen des Gewis- 

sens ~ in f lu l~ .~ ' '  Wir haben also einen ,,MenschenU, der als k k y x o ~  bezeichnet wird und 

sich des auw16O5 bedient. In Det Pot Ins 146 wohnt stattdessen der Uberfuhrer nicht in 

der Seele, sondern wird durch Gott von aulJen geschickt, genauso wie sein wort."' 

Die Relation zwischen lmmanenz und Transzendenz Gottes verlangt bei Philo 

~wischenlosungen.'~~ Die Person besitzt, auch nach dem Sundenfall, die Potenzen, die 

nicht verdorben wurden. Um diese zu aktivieren, braucht sie eine Hilfe von auBen. Diese 

Hilfe 1st die gottliche Gnade, die eine Bewegung verursacht. Somit existieren menschliche 

und gottliche Dimensionen nebeneinander und greifen ineinander, was manchmal die ex- 

akte Unterscheidung erschwert. Im Vergleich zu Seneca sieht man bei Philo die Evolution 

der ldee der Transzendenz. Seneca vertritt in seiner Gewissensvorstellung die idee der 

lmmanenz und des Pantheismus. Stattdessen kommt es bei Philo zur Konvergenz von 

lmmanenz und Transzendenz. Die nachste Stufe dieser Entwicklung stellt Paulus dar, bei 

dem der Gedanke der Transzendenz sehr ausgepragt ist.'03 

Bevor die paulinische und nachpaulinische lferwendung des Gewissensbegriffes 

erortert wird, seien einige Beobachtungen uber die Beziehung zwischen Philo und Paulus 

98 Philo, Deus lmm 128. 
99 Vgl. Phiio, Deus Imm 134f. 
lee ,,'Dieser Mensch', der in der Seele eines jeden wohnt, wird bald als Herrscher und Konig, bald 
als Richter und Preisverteiler in den Lebenswettkampfen erfunden. Manchmal iibernimrnt er auch 
die Rolle eines Zeugen oder Anklagers, uberfijhrt unsichtbar im lnneren und IaBt nicht zu, da13 wir 
den Mund auftun, sondern halt den unbedachten und kecken Lauf der Zunge an, indem er sie um- 
herirren sah: Was machst du?" 
101 ,,(...j in die Denkkraft den iiberaus weisen uberfuhrer, sein eignes Wort sendet (er), durch wel- 
chen er die Seele zunachst schrnahen und wegen ihrer Ubertretungen beschamen, aber dann doch 
heilen wird." 
'" VgI. Klauck, H.-J., Ein Richter im eigenen Inneren, (Anm. 11) 42-43. 
103 Vgl. Rom 2, 16; 1 Kor 4, 4. 



festgehalten. Charakteristisch ist es fur beide, dal3 sie im Vergleich zu den zeitgenossi- 

schen Autoren den Gewissensbegriff haufig gebrauchen und sich zwei Traditionen - die 

alttestamentliche und die griechische - in ihrem Denken widerspiegeln. Was die Unter- 

schiede anbelangt, lassen sich vorlaufig drei ausmachen. 

Paulus gebraucht ouvei6qoy nur im absoluten Sinn bei der Beschreibung des 

Gewissensphanomens, d.h. man kann erkennen, da13 es sich bei ihm um die urteilende 

lnstanz im moralischen Sinn handelt. Einzige Ausnahme ist 1 Kor 4,4 mit der verbalen 

Wendung o6vot6a kpau~a  . Philo macht nur dreimal von ouveibqcy Gebrauch, immer mit 

dem Genitivobjekt, in verschiedenen Bedeutungen, bevonugt aber ouvet665, im absoluten 

und nicht-absoluten Sinn. 

In den paulinischen Hauptbriefen findet man auch nicht die Wortgruppe kAky~wl 

i i k y ~ o ~  (die Ausnahme ist 1 Kor 14, 24, wo mit dem Begriff k u y ~ o  die uberfuhrende 

Wirksamkeit geistbegabter Propheten rum Ausdruck komrnt), was fur das philonische 

Gewissensverstandnis ausschlaggebend ist.. 

Der lmmanenzgedanke erlaubt Philo. auf die Untriiglichkeit und Vollkommenheit 

des Gewissens zu schliel3en. Bei Paulus wird noch zu klaren sein, ob sein Verstandnis die 

Fehlbarkeit und Unvollkommenheit des Gewissens beruck~ichtigt. '~~ 

Als Zwischenbilanz kann man feststellen, daB sowohl Altes Testament als auch 

Judentum verschiedene Gewissenskonzeptionen entwickeln. Das ~ap6ia-Verstandnis, 

das den ganzen Menschen umfal3t: macht darauf aufmerksam, dal3 das Bewerten und 

Urteilen des menschlichen Handelns nur im Blick auf Gott durchgefiihrt werden kann. Dai3 

die Kardia die Funktion des Gewissens ubernimmt, Ial3t sich eher aufgrund des sprachge- 

schichtlichen Kontextes erklaren. Zugleich sieht man bei Philo den Einflul3 der aittesta- 

mentlichen Funktionen des Anklagens und Richtens im neuen Sinn (Wortgruppe: Cl&~o/ 

i i k y ~ o ~ ) ,  was der romisch-forensischen Terminologie entspricht. Er schreibt zum ersten 

Mal den rationalen Vorgang der Selbstprufung des Menschen seinem Gewissen zu. Ne- 

ben den alttestamentlichen Vorstellungen wird im Judentum die stoische ldee vom gottli- 

chen h6.{0~, der der menschlichen Seele eingegeben wurde, weiterhin beibehalten und 

die Wortgruppe suveibqot~ in verschiedenen Bedeutungsvarianten (technischen und 

nichttechnischen) verwendet. Die Konvergenz und Diskrepanz der ldeen der alttestament- 

lichen und hellenistischen Welten scheinen ihren Einflul3 auf das Corpus Paulinum aus- 

geiibt zu haben. Diese Vermutung ist spater noch zu verifizieren. 

'04 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 131 



2. Corpus Paulinum. 

Nachdem wir versucht haben, die vorpaulinischen Gewissenskonzeptionen zu be- 

leuchten, wenden wir uns dem Heuptthema dieses Teiles xu.'@ Zuerst werden wir alle 

Belege in den paulinischen Hauptbriefen untersuchen. Darauf folgen die Uberlegungen 

uber das Gewissensverstandnis in der detiteropaulinischen Aussagen. Ferner wollen wir 

noch die Beobachtungen uber die Herkunft des Gewissensbegriffes bei Paulus festhalten. 

Der Gewissensbegriff taucht in den Evangelien nicht auf. Eine Ausnahme bildet 

die eingefugte Perikope von der Ehebrecherin bei Joh, in der ou~&iSq~tq einmal im philo- 

nischen Sinn vorkommt: 6x6 7% OCTUVEI~*(US ~ A E Y X G ~ V O L  (8,9) 

Andere neutestamentliche Belege f i r  ouveiSqoy auaerhalb des Corpus Paulinum 

verteilen sich folgendermagen: Apg - zweimal; 1 Petr - dreimal. In den paulinischen 

Schriften kommen die Q V V E ~ ~ Q C S ~ ~  vienehn bzw. funfzehnmal und ahvotba einmal vor. In 

den nachpaulinischen Schriften des Corpus Paulinum lassen sich elf Belege nachweisen. 

2.1. Gewissensaussagen in den pauilnischen Hauptbriefen. 

Weil die Aussagen uber das Gewissen in den paulinischen Hauptbriefen fiir das 

Corpus Paulinum ausschlaggebend sind, sind sie im einzelnen zu untersuchen. Dabei ist 

es wichtig, die Ahnlichkeiten und Differanzen zwischen ihrem jeweiligen Gewissensver- 

standnis transparent zu machen. Die Untersuchung aller Stellen, die den Begriff 

,,GewissenM enthalten, ermoglicht, eine Synthese der Gewjssenskonzeption bei Paulus 

vorzunehmen. 

1% Zur Frage nach der Konzeptjon der Syneidesis im Corpus Paulinum vgl. weitere Aut~ren: Stel- 
zenberger, J., Syneidesis im Neuen Testament, (AMT I): Paderborn 1961; Syneidesis, conscientia, 
Gewissen, (AMT V), Paderborn 1963; Ludemann, G., auve i6qa~~ ,  in: EWNT 111, 721-725 und 
o6vot6a, in: EWNT ill, 739-740; Schneider, Th., Der paulinische Begriff des Gewissens 
(Syneidesis), in: BZThS 6 (1929) 193-211; Chadwick ,H., Betrachtungen ijber das Gewissen in der 
griechischen, jiidischen und christlichen Tradition, (RRWAW Vort. G 197): Opladen 1974; Schnak- 
kenburg, R., Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments, Bd. !I, Freiburg [u.a.] 1988; Neufeld, K. 
H., Das Gewissen. Ein Deutungsversuch im Anschlul.: an Rijm 13, 2-7, in: BiLe 12 (1971) 32-45; 
Reicke, B., Syneidesis in Rom 2, 15, in: ThZ 12 1956 157-161 ; Schrage, W., Ethik des Neuen Te- 6 )  staments. Grundrisse zum NT: Bd. IV, Gijttingen 1989. 



2.1.1. Mitbezeugende lnstanz unter dem eschatologischen Vorbehalt in Rorn 2, 14-16, 

Rorn 9, 1 und 1 Kor 4 ,4 .  

Dieser Text IaBt sich folgendermanen ubersetzen: ,?Denn immer, wenn Heiden, die 

das Gesetz nicht haben, von sich aus das tun, was das Gesetz fordert, so sind diese, ob- 

wohl sic das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetn. Sie beweisen damit, daf3 die Forde- 

rungen des Gesetzes in ihr Hen  geschrieben ist; ihre Syneidesis legt Zcugnis ab und ihre 

Gedanken sich untereinander anklagen und verteidigen, am Tag, an dem Gott richten 

wird durch Jesus Christus das Verborgene des Menschen, wie ich es in meinem Evar?ge- 

lium ~ e r k u n d i ~ e . " ' ~ ~  

Wegen des am Anfang gesetzten Zieles dieses Teiles der Arbeit werden Jekt nur 

einige Grundlinien des Textes angesprochen irnd urnstrittene Begriffe e~lautert.'~' 

Die Gerechtigkeit Gottes als das Thema des Rorn wird in 1, 16.17 angedeutet. Die 

Notwendigkeit dieser Gerechtigkeit ist in 1, 18 - 3, 20 dargestellt, zu dem die uns interes- 

sierenden Aussagen gehoren. Kap. 2 von Rom kann in zwei Teile gegliedert werden: 1- 

16 und 17-29. Im ersten Teil geht es um das Verhaltnis zwischen Mensch und GofA im 

gottlichen Gericht und um die Relation zwischen Heiden und ihrem Gewissen und dem 

Gottesgesetz. Im zweiten Teil versucht Paulus, die empfindlichsten Stellen der Juden - die 

besondere Relation zu Gott, Kenntnis der Thora, das Sich-Ruhmen ursd Sich-Verlassen 

auf das Gesetz, ins Visier zu nehmen.'08 

Die Verse 2, 12-13, die direkt unserem Text vorausgehen, wollen die Gedanken 

von 2, 6 und 2, 11 entfalten: Gott wird die vollzogenen Taten ohne Rucksicht auf das An- 

sehen der Person vergelten. 

Ram 2, 14 beginnt mit dem Begriff iievq, dessen Bedeutung in vielen Untersu- 

chungen sehr umstritten i ~ t . ' ~ '  Unter k%vq versuchte man Heidenchristen zu verstehen, 

was seit der Zeit des Augustinus oft vertreten wurde. Gegen solche ijbersetzung lassen 

sich einige Argumente einwenden. Zu den Heiden passen die Umschreibungen: & v 6 p w ~  

106 Der Originaltext lautet: 14 6zav yap iievq ta p$ voyov i i ~ o v r a  T ~ C E L  z a  TOO vbpou TCOL&OLV, o6zo1 
\>opov pi7 .5~ovzq iavzoi;; eial\. vbpog 15 oi 'z~ve~ ~ v 8 e i ~ v u v t a :  zb iipyol, 703 \loyou Y P ~ T C T O V  EV ~ a i ~  
~ a p 8 i a y  a6z&v, auppapzupo60q~ aurcSv tfic aucet6qosw5 K U ~  irliXjhwv TGV Aoytap&t 
K ~ T ~ ~ O P O ~ V Z ( L I V  ji ~ a i  aaohoyoupkvov. 16 t v  i p ~ p q  ~ T E  ~pi\'&L o Be05 r& ~ p u n ~ a  7 t h  av8p&lcov ~ a t a  
rb  ~ k y y 6 h t o v  pou ~ L U  Xp~oroi3 'IqooC. 
107 Ausfiihrliche Untersuchung dazu vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 
11) 137-179. 
'08 Vgl. ebd. 141. 
i 09 Vgl. ein Beispiel fiir Klarung der Bedeutung bei Reicke, B., Syneidesis in Rom 2, 15. (Anm. 105) 
158. 



und T& pfi V ( ~ ~ O V  EXOVTCY, die nie mit dem Begriff ,,Heidenchristenu zusammen verwendet 

wurden. G. Bornkamm weist darauf hin, dai3 Paulus unter vielen Antithesen nie die Alter- 

native: Juden-Heidenchristen gebraucht hat.''' 

Vieie Kontroversen bereitet auch das Faktum, dai3 Eevq ohne den krtikel angs- 

wendet wird. Dieses Fehlen darf nicht - nact-r Eckstein - uberbewertet bverden und zu den 

SchluBfolgerungen fiihren, als ob einerseits ,,alle Heider: das Gesetz ganzlich erfullen" 

wurden, andsrerseits ,,nur wenige" oder nur ,,ausnahmsweise dem Gesetz folgen wurden." 

An erster Stelle geht es Paulus nur um die Betonung des Sachverhaltes, daF3 Heiden ein 

Gesetz haben. Damit relativiert er die Exkltisivitat des Thorabesitzes von ~uden.'" 

Der nachste Begriff, der zu den wichtigen dieses Beieges gehijrt, ist cp.i>ot~ (Ram 2, 

14a), der von Eckstein im Anschlu13 an andere Autoren mit ,,ursprunglich", ,,von Haus aus", 

,,von selbst" oder ,,als solche" wiedergegeben wird.'12 Paulus verwendet dieses Wort sehr 

neutral, farblos in der Form des Dativs, was dem philosophischen Gebrauch der Antike 

unbekannt war. An anderer Stelle Gal 2, 15 macht Paulus von ~ G O E I  Gebrauch, um die 

naturliche Abstammung der Juden aufzuzeigen, ohne dabei im philosophischen Sinn von 

Natur zu sprectien. Darnit mochte Paulus den Ursprung oder die Moglichkeit der Norrnen 

nicht systematisch eriirtern, sondern nur auf das Gesetz, das Heiden von sich haben, 

verweisen und die AusschlieBlichkeit des Sich-Ruhmens bei Juden infrage stellen. 

Wenn also das Gesetz (v3po~) von Heiden und die Thora der Juden mit einem 

Wort gemeint werden, stellt sich die Frage nach ihrer gegenseitigen Relation. Obwohl 

Rom 2, 14f in diesem Fall ,,unter dem Einflui3 des heilenistischen Motivs der iirypcccpa v6pt- 

pa" stehen mag, versucht er ,,eine inhaltliche Identitat von Weltgesetz und Thora" nicht 

fe~tzulegen."~ Paulus beschgftigt sich auch nicht mit der Herkunft des Gesetzes. Das 

Wort y p n z b v  verweist niimlich nicht explizit auf Gott als Urheber des Gesetzes. Fijr Pau- 

lus ist nur die Tatsache der Anwesenheit des Gesetzes interessant. Bei der Feststeliung, 

da13 v 3 p o ~  das eine und gleiche Gottesgesetz bedeutet, das von Heiden und Juden unter- 

schiedlich empfangen wurdeU4, mu13 man darauf aufmerksam machen, daB die Thora auf 

das Sittengesetz nicht zu beschranken und das Gesetz der Heiden mit der Thora nicht 

gleichzusetzen ist.""ur unter dem Aspekt des Erwahlungsunterpfandes kann man von 

der Analogie, sogar der ldentifizierung des Gesetzes der Heiden mit der Thora sprechen. 

"' VyI. Bomkamm. G., Gesetz und Natur, Studien zu Antike und Urchristentum. (BEvTh 28). Miin- 
chen 1970,109. 
111 Vgi. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anrn. 11) 149. 
''' VgI. ebd. 151. 

Vgl. ebd. 153. 
114 

115 
Vgl. Bornkamrn, G., Gesetz und Natur, (Anm. 11 0) 101. 
Vgl. Kasemannn, E., An die Romer, (HNT), Tubingen 31974, 59-60. 



Paulus beschreibt weiterhin dieses Gesetz mit der Formulierung: ~6 iipyov zoB 

v6pou (2, 15a) und meint damit die Farderungen des ~esetzes. ' '~  Diese Forderung des 

Gesetzes sind kv z c i i ~  u a p G i a t ~  geschrieben. .Es ist interessant, da13 Paulus hier nicht die 

hellenistische Formulierung & y p a ( ~ ' q  v 6 p o ~  (ungeschriebenes Gesetz) gebraucht, sondern 

sich an die Formulierung im judischen Sinn anfehni. Die pauiinische Aussage ypastzbv kv 

z a i ' ~  ~ a p 6 i a t ~  (2, 15a) reripiert moglicheweise die VerheiGung aus Jer 38, 31 (UO(). 

Paulus will nicht die ljberlegenheit des Gesetzes der Heiden gegenuber der Thora de- 

monstrieren, sondern er macht damit vor allem deutlich, daf3 die Thora sichtbar ist und 

das Gesetz der Heiden verborgen b~eibt."~ 

Mit den Formulierungen zi, Epyov TOO vopou und ~ ~ C X R T ~ V  r3v .eat5 ~ a p G i c x t ~  kommt 

das Verb kv6eixvuv.ca1 (2, 15a) vor, das in der Verbindung mit ouppcxpzupobaqc; (2, 15b) 

die forensische Pragung verrat. Cennoch ist BvS~ixvuvza~  weder exakt im Sinn einer rich- 

terlichen Anzeige noch auf das eschatologische Gericht bezogen zu verstehen. Vielmehr 

meint Paulus hier damit ,,etwas beweisen, eweisen als", was Heiden direkt betrifft. 

Um die Beweisfijhrung zu verstarken, setzt Paulus in 2,  15b die Argumente ein, die 

die Gegebenheit des Gesetzes bestiitigen sollen. Das erste Argument ist ouv~i&qotq ,  de- 

ren Funktion durch o u p p a p z u p o i m ~ ~  ausgedruckt wird. Dieses Verb kann ,,rnitbezeugen, 

etwas bezeugen" oder im weiteren Sinn ,,bestatigenU bedeuten. Eckstein vertritt die Mel- 

nung, daf3 o u w i 6 q q  hier nicht in erster Linie die Beneugungsfunktion wahrnimmt, son- 

dem seine lnansprxhnahme die Argumentation von Paulus bestatigt, daf3 die Heiden ein 

ins Herz geschriebenes Gesetz haben.lI8 Zuvci6qoy ist damit kein Wertnormentrager wie 

Thora. Ein s~lches Gewissensverstihndnis ist Paulus frernd, wed die Syneidesis fur ihn si- 

ne anthropologische und nicht theologische lnstanz bedeutet. Sie steht in der Beziehung 

zu Gott und zum Gesetz, ohne sie zu ersetzen oder ein Teil von ihnen zu werden. Somit 

widerspricht Paulus der Gewissenstheorie des Seneca, in der Gewissen eine gijttliche 

Pragung besitzt und zur absolut autonomen lnstanz der eigenen \Jerantwortlichkeit wird. 

Im Gegensatz zu Philo versteht Paulus bas Gewissen in Rom 2, 15 nicht als eine theoio- 

gische GroRe, die von Gott gegeben wurde und dadurch untruglich und vollkommen ist.'lg 

Weiterhin gebraucht Paulus noch ein Argument fur seine Feststeliung, daf3 Hei- 

den das Gesetz haben, indem er den Begriff ,,GedankenU anfiihrt. Viele Schwierigkeiten 

bereitet die Zuordnung von z6v hoytopGv zum gesamten Beweisgang. Man versucht die 

Die , Frage der LJbersetzung erortert vgl. Eckstein, H. J., Ber Begriff Syneidesis bei Paulus, 
1) 156. 
ebd. 157. 
ebd. 158; Schneider, Th., Der paulinische Begriff des Gewissens (Syneidesis), (Anm. 105) 

194. 
'" Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 318-319; Schneider, Th., Die 
Quellen des paulinischen Gewissensbegriffes, (Anm. 72) 107-108; Wilckens, U., Der Brief an die 
Rtjmer (Rom I-§), (EKK VIIl), Zurich [u.a.J 1878, 136. 



,,GedankenU dem Begriff o u v c i 6 r p t ~  zuzuordnen. was folgende obersetzung ergibt: 

,,Mitzeuge dafur ist ihr Gewissen, indem sich ihre Gedanken untereinander verklagen und 

entsch~ldrgen."'~~ 

Reicke bezieht TGV hoytopGv 81s Genitivus objectivus auf die Syneidesis, die als 

,,BewuBtsein" zu verstehen ist. Daraus ergibt sich die ~bersetzung: "8ewuf3tsein der an- 

klagenden o d e ~  auch verteidigenden Gedanken", wobei dem ,,Bewu8tseinU die Bedeutung 

,,Gefuhl fur etwas" z~kommt.'~' Noch eine andere Ubersetzung dieses Verses wird von 

Eichholz vertreten, in der die Syneidesis, wie schon'erwahnt wurde, nicht als Bestatigung, 

sondern als Bezeugen verstznden wird: ,,(...) ihr Gewissen legt Zeugnis ab und ihre Ge- 

danken einander verklagen o d e ~  auch ~ e r t e i d i ~ e n . " ' ~ ~  Mit all diesen Ubersetzungen setzt 

sich Eckstein auseinander, zeigt ihre schwachen Punkte auf und schlagt foigende Uber- 

setzung vor: ,,Mitzeuge dafur sind ihr Gewissen und die Gedanken, die sich untereinander 

verklagen und ents~huldigen."'~~ Somit ist der Begriff ,,Gedankenn die weitere Bestatigung 

in der Beweisfuhrung, dal3 Heiden das Gesetz erhalten haben. Er kommt neben cruv- 

~ i G q o t ~  vor und ist keineswegs mit ihrn identisch. Neben den Taten und der Syneidesis 

fugt Paulus also den weiteren Beweis hinzu, daB die ,,GedankenU von Heiden angestchts 

des Gesetzes sich untereinander anklagen oder verteidigen. Genauso wie bei ( T Z ) V E ~ ~ ~ ( T I S  

ist die Voraussetzung der Existenz des Gesetzes (der Wertnormen) fiir die Gedanken 

notwendig.Iz4 

Der nachfolgende Vers 2, 16 schlient den ganzen Beweisgang rnit der Beschrei- 

bung des eschatologischen Gerichts. Weil 2, 14-15 prasentisch zu verstehen ist, sieht 

man in 2, 16 das Zuruckgreifen auf den eschatologischen Vorgang, der bis 2, 13 be- 

schrieben wordsn ist. Paulus greift wieder auf, daB nur di~jenigen vor Gott gerechtfertigt 

werden, die das Gesetz tun: a h l '  oi x o t q ~ a i  vopou Gtlcatoe+rov~at.  

Paulus fangt 2, 16 rnit der Erwahnung des Tages an, an dem Gott richten wird: dv 

*kpq ~ T E  ~ p i v ~ t  i) (3265. Weil dieses Faktum eine eschatologische Dimension hat und die 

vorausgehenden Verse gegenwartig gedacht werden, kann man keine direkte Verbindung 

zwischen der Syneidesis und dem eschatoiogischen Gericht sehen. Sie ist nicht irgendei- 

ne Projizierung des eschatologischen Gerichts und ubernimmt keine eschatoiogische 

Funktion. So unterscheidet sich Paulus von Seneca, weil er nur Gott das eschatologische 

icpiv~tv zuerkennt. Die Ausfuhrung des ~ p i v e t v  wird rlicht vom eigenen Gewissen wahrge- 

120 Solche Ubersetzung schiagen vor u. a.: Steizenberger, J., Syneidesis im Neuen Testament, 
(Anrn. 105) 79; Maurer. C., ohvotba rrh.  (Anm.11) 915. 
21 Reicke, B., Syneidesis in Rom 2, 15, (Anm. 105) 159; vgl. auch Chadwick, H., Betrachtungen 

iiber das Gewissen, (Anm. 105) 16: Er spricht von ,,spontanintuitive Gefiihlskenntnis". 
122 Eichholz, G., Die Theologie des Paulus im UmriB, Neukirchen 1972, 86. 
123 Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 156. 
'24 Vgl. Verdes, L. A., La ouveibqcry en S. Pablo, (Anm. 11) 289; L'Vilckens, U., Der Brief an die 
Romer (Rom 1-5), (Anm. 119) 138-142, hier 142. 



nommen, wodurch die Syneidesis nicht ,>zum Inbegriff eines aufkltirerischen und autono- 

men Selbstverstandnisses" gelangt."" 

Ail diese ijbedegungen weisen darauf hin, dat3 Ram 2, 14-16 nickt ohne weite:es 

als ,,locus classicus" der paulinischen Gewissenskonzeption gelten kann.'26 Nopo5 ist der 

Zentralbegriff dieser Stelle, den Paulus zu begriinden versucht. In dieser Begrijndung 

kommen die drei Argumente vor, die Paulus for die Bestatigung seiner Ausfiihrung ge- 

braucht: die Taten, die Syneidesis und die Gedanken. Wenn Paulus sich auf die Syneide- 

sis beruft, ohne sie vorher zu erlautem, ist es ein Zeichen dafiir, da13 er ihr Vorverstand- 

nis voraussekt. Das Partizip ouppccprupo-, das mit der Syneidesis vorkomrnt, erklart 

nicht seine Funktion, ssndem gibt eine Bestdtigung ihres Vorhandenseins. Deshafb kon- 

nen wir aufgrund Born 2, 14-16 feststellen, dat3 die Syneidesis eine allen gegebene an- 

thropologische Instant ist. Die theologische Frage der Herkunft und der Bedeutung von 

avvri6rpt~ kann hier nicht geklart werden. Bas gleiche betrifft die Frage, ob es sich hier 

um ,,conscientia antecedens" oder ,,consequens" handelt.lZ7 

2.1.1.2. Rorn 9, 1 

Die Stelle Ram 9, 112' enthalt die uns bekannte Formel: szylpapzupo* pot 2% 

suwt8+& pou, in der sowoh! die Existenz als auch die Tatigkeit der Syneidesis einsich- 

tig gemacht wird. Es gibt drei Parallelismen, die diesen Vers bilden: 

I. Wahrheit reden - lijgen 

2. in Christus - im Heiligen Geiste 

3. Paulus - seine Syneidesis 

Irn Paralielisrnus ,,Wahrheit sagen - lugen" ist die Wendung &X+ktatv hCyo aus- 

schlaggebend und wird von der negativen Formel 06 yle65opat betont. Paulus beruft sich 

auf seine eigene Wahrhaftigkeit, weil ihm der Glaube und das seine Person betreffende 

Vertrauen der Adressaten bewul3t i ~ t . ' ~ ~  

' 25  Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 1 1) 31 6. 
'26 vgl. ebd. 170; Schreiner, J., Personliche Entscheidung vor Gott nach biblischen Zeugnis, (Anm. 
72) 119: Auch dieser Text (Rom 2, 14-15) ist keine Abhandlung ijber das Gewissen allgemein oder 
das der Heiden insbesondere." 
'27 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus; (Anrn. 11) 175; Pesch, R., RGmerbrief, 
NEB 6), Wiirzbufg 1983, 34. " Der Originaltext lautet: ' A ~ + ~ E L ~ L v  hkya ktv X~LGT@, 06 lye68opa1, aupgapiupohq~ por r i 5  

euvetbqo* gou &v n v ~ 6 p a z ~  ayicp. 
'29 Vgl. Verdes, L. A., La auveisqoy en S. Pablo, (Anm. 11) 286; Eckstein, H. J., Der Begriff 
Syneidesis bei Paulus, (Anm. 1 1) 183. 



Hinzu kommt der zweite Parallelismus: kv Xpto~@ - 13v .rcw+aza b y i q ,  dessen Zu- 

ordnung zum gesamten Vers sehr schvvierig ist.13' Am wahrscheinlichsten ist die Interpre- 

tation, in der die Formel CV Xptaz@ weder Paulus selbst noch den Ausdruck dth@~ta~v 

U y o  betrifft, sondern im Zusammenhang mit dv xve6pazl &yiq auf die gesamte Beteue- 

rung von Paulus betogen werden mu& Nur so wird die Anwendung dieses ungewohnli- 

chen Parallelismus plausibel. 

In dem dritten Parallelismus kommen Pauius als sprechendes Subjekt und seine 

Syneidesis vor. Um die Funktion der Syneidesis zu beschreiben, velwendet Paulus das 

sch~n  von ihm gebrauchte Kompositum mypap~upo6q,  das hier nicht in der Bedeutung 

von ,,mitbezeugen, als Zeuge bezeugen oder bestatigen", sondern in der Verbindung mit 

pot (mir) als .beistimmenU verstanden werden mug. Die Syneidesis stimmt der Aussage 

des Paulus bei und weist auf ihre Wahrhaftigkeit und Wichtigkeit hin.13' Darum kann kier 

nicht die Rede von ,,conscientia consequens" im Sinn des schlechten Gewissens sein, das 

die nicht sittlich guten Handlungen verklagt oder sich schmenhaft aunert. Paulus ge- 

braucht die Syneidesis im positiven Sinn ais das Beisaimmen zu seiner Ubeneugung. In 

diesem Kontext ist auch der Versuch, ouppap~upo* auf den folgenden Vers (9, 2) zu 

beziehen und dadurch die Trauer (A64  und den unaufhijrlichen Schmerz (&6tix3LEtn.co~ 

bS6wl) zu verstatken, nicht plausibel. 

Andererseits stellt sich die Frage nach ,,conscientia antecedens", die in Ram 9, 1 

zur Sprache kommen konnte. Dagegen isi einzuwenden, daQ Paulus neben seiner Per- 

son eine beistimmende lnstanz sieht, was mit der Sct~luTJfolgerung uber die Syneidesis als 

selbstandige, objektive lnstanz in Form einer Anlage im Menschen nicht vereinbar ist. Die 

Aufgabe der Syneidesis ist die Wahmehmung der Taten und Worte des handelnden 

Subjekts und zugleich die Kontrolle uber die Ubereinstimmung des Verhaltens mit den 

Normen, dercn Trager der ~ 0 %  ist. Damit wird klar, da13 die Syneidesis fLir Paulus eine 

anthropologische Herkunft hat, die auf keinen Fall mit Senecas ,,Heiligem Geist" mu iden- 

tifizisren ist oder iiberhaupt etwas Gottliches in sich tragt. 

Trotzdem wird gefragt, welche Relation zwischen der Syneidesis und t v  nw6pazt 

dryiq vorhanden ist. Nach Schneider ist diese Relation fur die Syneidesis sehr relevant, 

weir die Bezeugung des Heiligen Geistes ,,ausschlaggebend und entscheidend fGr jedeli 

anderen Menschen" ist. Bamit ist sie eine absolut ijberzeugende Kraft, auf die man sich 

berufen kann.'j2 Andererseits ist dem entgegenzuhalten, da13 die Bezeugung ,,in ChPistus" 

''13 Vgl. venchiedene lntarpretationen bei Stelzenberger, J., Syneidesis im Neuen Testament, 
(Anm. 105) 52-53; Schlier, H., Der Rornerbrief. (HThK VI), Freiburg [u.a.] 1977, 284. 
31 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 184. 

'32 Schneider, Th., Der pauiinische Begriff des Gewissens (Syneidesis), (Anm. 105) 193. 



und jene ,,im Heiligen Geiste" nicht eugenblicklich nachprijfbar ist. Paulus bezieht sich 

deshalb auf so viele Fomeln, um die Beteuenrng seiner Wahrhaftigkeit zu verstarken.13' 

Auch die Feststeilung, daf3 die Zr;sarnmenstellung von sumiSqq und tv zm6pazt 

dcyicp ein Beispiel fur den ,,terminus technicus" des ,,christliches Gewissens" sei, ist sehr 

umstritten. Pauius versteht hier das Gewissen christlich, weil vom Sewissen eines Hei- 

dens nicht die Rede sein kann. Das heil%t aber nicht, da8 fihr Paulus nur der Heilige Geist 

der Garant der Wahrheit des Zeugnisses der Syneidesis i ~ t . ' ~ ~  Wenn es so ware, wie 

kbnnte man die neutrale Anwendung der Syneidesis in Rlsm 2, 15 verstehen?'j5 

Zusammenfassend IaGt sich feststellen, da8 die Syneidesis in !?om 9, 1 die an- 

thropologische lnstanz ist, die das menschliche Verhalten aufgrund der gegebenen Wed- 

nomen negativ oder positiv beurteilt. Weil sie der anthropologischen Ebene zugeordnet 

wird, ergibt sich daraus ihre Eigenstandigkeit, zugleich aber die relative Zuverlassigkeit 

sowie Vorlaufigkeit und Fehlbarkeit. 

2.1.1.3. 1 Kor 4, 4. 

Die einrige ~ t e l l e ' ~ ,  in der die verbale Wendung dvot8a &pauz@ vorkornrnt, bringt 

Paulus in dern Abschnitt, der vor dern unuberlegten Rickten warnt. In 1 Kor 4, 3 hglt er 

fest, dal3 weder er noch die Korinther noch irgendeine menschliche lnstanz zum Richten 

kompetenf sind. Nur der Herr aitein kann ttvct~pivexv vollziehen. Damit wird jedoch nicht 

das Endrichten und das definitive Urteil gemeint, sondem eine Untersuchung, infolge de- 

ren man zur Verantwortung gezogen wird. Das Recht auf solche Untersuchung des Wan- 

dels des Aposteis steht nicht den Korinthern zu, weil er nur dem Herrn Rechenschaft ab- 

iegen muR. Daher ist er seiner Sache sicher und vom Sich-Scheuen vor Menschen frei.13' 

Die von ihm gebrauchte Wendung findet ihre Parallele bei Plat Resp I 331a oder 

bei ijob 27, 6 (UO(): oh yap a6vot8a tpauz@ &zona n&us. Obwohl diese Wendung bei 

Pauius neutral und absolut gebraucbt ist, dad sie aber von &zom nixjt&x~ oder &6tlcov er- 

ganzt werden, was dem Zusamrnenhang sinngernal3 entspricht. Der Unterschied zu Plat 

Resp I 331a besteht darin, daR Paulus Gt~crto.̂ uaeat nicht als abgeschlossen betrachtet. 

Im Kontext von 1 Kor 4, 5 und 3, 10-15, die eschatologische Bedeutung haben, weisen 

'33 Vgl. Eckstein, H. J., Ber Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 183. 
Vgl. Stelzenberger, J., Syneidesis im Neuen Testament, (Anm. 105) 53. 

'35 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 189. 
Der Originaltext lautet: OGLV ybp &pat-@ abvot6a, &LA' OCK kv  TO^ ~ E ~ E K C ~ ~ C O ~ ~ E ,  6 Si: &va- 

K CVOV p& ~ 6 ~ ~ 6 5  koz~v. 
Vgl. Eckstein. H. J.. Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anrn. 11) 202. 



G~~orto.^uaBat und dvot6cc  pa^^@ iluf das Gewissen hin, das keine letzte lnstanz ist, deretr 

Verurteilung oder Freispruch einen autonomen Wert hat.'% 

Das nachste Problem, das sich aus dern Gebrauch der verbalen Form ergibt, ist 

die Frage: welches Gewissen versteht Paulus in dieser Stelle - das guts oder schlechte? 

Die Form zeigt zunachst die ,,noch wenig reflektierte Ausdrucksweise in der hellenisti- 

schen Urnwelt" auf und veweist auf die Grundbedeutung von ,,BewuRtsein." Paulus ver- 

wendet hier keine Form von Syneidesis mit dern beigefugten Adjektiv wie &yaec\ oder 

~a&ptr, was die Qualifizierung erteichtem wiirde. Er jedoch gebraucht die gelaufige 

Wendung, um ,,pragnanter auf die Syneidesis" hinzuweisen. Ohne den 671-Satz (vgl. auch 

Rom 9, 1; 2 Kor 1, 12) und die beigefugten Adjektive, kornmt das Gewissen als die neu- 

trale lnstanz zum ~usdruck . '~~  Das gleiche gilt auch fur den Versuch, das Gewissen in 1 

Kor 4, 4 irn negativen Sinn zu begreifen.14' 

Angesichts des kommenden, endgiiltigen Gerichts relativiert Pauius die eigene 

Syneidesis und ihre Eigenstandigkeit. Nur Gott hat das letzte Urteil zu sprechen und die 

Verantwortung vor ihm ist fur die eigenen Taten letztllich entscheidend. 

2.1.2. Syneidesis der Schwachen in 1 Kor 8, 7-12. 

Die nachsten Belege fur die Syneidesis in den paulinischen Schriften kommen 

ebenfalls in den Korintherbriefen vor. In 1 Kor 8, 7-22'"' gebraucht Paulus den Gewis- 

sensbegriff dreimal: 6, 7; 8, 10 und 8, 12. Diese Wahl ist besonders passend und geeig- 

net, urn die mit Fragen behaftete Situation der Gemeinde zu be~euchten.'~~ Diese schwie- 

rige Situation bstrifft die Angelegenkeit der Festmahlzeiten im Tempelbereich und steht in 

einer Reihe mit den Auseinandersetnungen uber den Vorrang der Pflichten gegenuber der 

Gemeinschaft vor. der Ausubung der Rechten jedes einzelnen.'" 

Vgl. Schneider, Th., Der paulinische Begriff des Gewissens (Syneidesis), (Anm. 105) 200; 
Wolter, M., Gewissen I!, (Anm. 11) 217; Eckert, J., Gewissen und Glaube bei Paulus, (Anm. 12) 23. 
13' Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 209. 

V ~ I .  etxi. 210-212. 
14'1 Der Originaltext lautet: 7 ' ~ h h '  O ~ K  kv ~t&ctv fi 7 ~ & 6 ~ '  Z L V ~ G  6k zfi uuvq0riq i!q apzt 70Q 
ei66hou % ~i6cu168mov kaeiouo~v, ~ a i  fi uuvri6qoy a b d v  a o 8 e v k  o h a  voh6vezascx.l. 8 Pp)IZa 6i?, 
@&s 06 xapolo~fiart s@ e&@ O ~ E  kav pfi (PCIX~WJLEV ~ T E P O ~ J L E ~ ~ ,  o h  &&v (POCympv X E ~ L O ~ E ~ O ~ E V .  9 
P M ~ T E  66 p4  ?cq &toaxria &p&v aijzq zpita~oppa ytvqzar TOTS u~eevkatv.  10 kav y&p z t ~  89 ok 
zbv Zxovza Y V ~ L V  &V e i & h ~ ' q  K ~ ~ U K E ~ ~ E V O V ,  oi);li fi ouv~i8~scx. l~  ~ ~ T G O  ~ Q ~ E Y O %  6 v z 0 ~  
oi~o8opqClilae~at E& zb z a  e i s m l 6 W ~ a  8obktv; 11 altbhkuzat yap o h&v&v kv 2fi 03 yvobrt, i) 
a 6 e k v d ~  6L' 6v Xptaziy hlrC~vev.12 o.iizq 66 & p a y x a v o v z ~ ~  E% TO% t%ehqoiy ~ a i  z 6 n ~ o v z r ~  
aGz6v 2fiv duv~i8qalv  a a 8 e v o k a v  &is Xptts~bv apap&v&z&. 
'42 Die Frage, ob es in 1 Kor 8,7 urn avvq0eipl oder Em die Variante o u v e t 6 f i o ~ ~  geht, wird zugun- 
sten der ersteren beantwortet. Es handelt sich hier urn die ,Pewtihnungn, die durch einen Genitivus 
obiectivus naher bestirnrnt wird. Vgl. Eckstein H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anrn. 11) 
237-238. 

Vgl. Schnackenburg, R., Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments, (Anm. 105) 55. 



Dabei werden Begriffe wie CIyCIxq, 0i~060pfi ,  ~ V & B I G  und 6 t v u o i a  zu Rate gezogen. P ~ U ~ U S  

ahnt, da13 die volle Ausubung der dkouoia unmdglich ist, weil es bei einigen in Korinth an 

yvdotc; fehlt Um dieser Personen (der Schwachen) willen wird der Verzicht auf den Ver- 

zehr des G8tzenapferfleisches geboten, weil sie nicht zur Erkenntnis gelangen, dai3 ,,es 

keine Gotzen in der Welt gibt" (1 Kor 8, 4)  - o i ' 6ap~v  O T L  066th ~ i 8 m h o v  6v ~ b c p q .  Die Ge- 

wohnung an die Gotzen gibt den Hinweis, da13 unter dem Begriff ,,SchwacheN Heidenchri- 

sten verstanden werden m~ssen.'~"ei Heidenchristen sieht man narnlich, dan ihre 

,,Syneidesisfi einen anderen Erkenntnisstand ais die Syneidesis bei den Starken hat, well 

die Erkenntniskapazitat des voQ5 bei den Schwachen und Starken unterschiedlich 

Paulus betont, da13 die Schwachen weiterhin dutch den aufgegebenen Gotzendienst be- 

troffen sind und ihnen die Wiederaufnahme der ~ o t v w v i a  TGV 6atpovimv droht, was nega- 

tive Konsequenzen fur die Verbindung mit Chrisfus haben k~nnte  (1 Kor 8, Paulus 

spricht von der Befleckung der Syneidesis, was in der Wirklichkeit ,,das Schuldigwerden 

der Person vor Gott" bedeutet und nicht nur als Inbegriff fur das Schuldgefuhl verstanden 

werden darf.I4' Daraus kann man folgern, da13 die Syneidesis einerseits eine lnstanz der 

Person gegenuber ist, die nach den erkannten Wertnormen ihr Handeln ijberwacht und 

beurteilt. Zum anderen bedeutet die Syneidesis die Person selbst, indern sie sich vom Ruf 

der eigenen Syneidesis zur Verantwoitung gerufen wein Auch mit dern Adjektiv 

,,schwachU bezeichnet Paulus sowohl die Syneidesis als auch die Person selbst. 

Den Gedanken der identifizierung der Syneidesis mit der ganzen Person finden wir 

schon bei der oben erwahnten Stelle: Dion Hal, de Thuc lud 8, 3. Die Befleckung der 

Syneidesis gilt der ganzen Person, weil das Gewissen die Funktion der lnstanz uber- 

nimmt, die den ganzen Menschen vertritt. Dadurch kann die Person selbst als verantwort- 

lich oder schuldhaft bewertet ~ e r d e n . ' ~ ~  

lyeiterhin betont Paulus, dai3 das Urteil der Syneidesis korrekt ist, weil es den 

Schwachen zeigt, ob ihr Verhalten den gegeben Normen entspricht oder sie verneint. 

Deshalb pladiert Paulus dafur, dai3 man dem eigenen Gewissen, sogar dern schwachen 

folgen rn~13.'~' Woran die Schwachen scheitern, ist gerade mangelnde yvG>otc; und mit der 

Vergangenheit verbundene o u v f i ~ ~ t a . ' ~ ~  Dernzufolge appelliert Paulus an die Starken urn 

Riicksichtnahme auf die Schwachen, weil sie auf ihre Hilfe angewiesen sind. 

'44 Die Diskussion daruber siehe Verdes, L. A., La auvei6qoy en S. Pablo, (Anm. 11) 297. 
! 45 

146 
Vgi. Stelzenberger, J., Syneidesis im Neuen Testament, (Anm. 105) 69. 
Diese Konsequenzen werden durch die Verben: pokGvw, rhmw und ax6kXupr betont. 

147 

148 
Vgl. Eckstein, H. J.. Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 241-242. 

149 
Vgl. ebd. 57. 
Vgl. Schreiner, J., Personliche Entscheidung vor Gott nach biblischen Zeugnis (Anrn. 72) 11 7; 

Schrage, W., Ethik des Neuen Testaments, (Anrn. 105) 201. 
150 Vgl. Stelzenberger, J., Syneidesis im Neuen Testament, (Anm. 105) 69. 



Paulus gibt in 1 Kor 8, 8 eine prinzipielle Aussage uber die Neutralitat der Speise, 

sre wird jedoch mit den Folgen des Essens durch die Schwachen (8, 7) konfrontiert. Der 

folgende Vers (8, 9) verstarkt den Appell an die Starken, troti der freien Ausubung der 

ktouoiu, durch ihr Verhalten bezuglich des Essens keinen Anstog (npbmoppa) fijr die 

Schwachen zu verursachen, was fatale Folgen fur den Glauben haben kann. Der Vers 8, 

10 schildert namlich erne Situation: in der die Starken durch ihren zwar berechtigten und 

zugleich rucksichtslosen Umgang mit K@CXS vie1 Bases anrichten konnen. Paulus ge- 

braucht hier das Verb o i ~ o ~ o p & ~ v ' ~ ' ,  das er an sonstigen Stellen irn positiven Sinn von 

,,Erbauen, Aufbauen" der Gemeinde verwendet. Hier aber ist es im ironischen Sinn ange- 

wendet, wodurch die wichtige Funktion der Starken gegenuber den Schwachen aufgewie- 

sen wird, namlich die Forderung von Liebe und Rucksichtnahme. Werrn dies nicht getan 

ivird, hat das Erbauen den Gotzendienst zur schlechten Folge. 

Die nachsten Verse: 8, 11 und 12 zeigen weitere Folgen des falschen Verhaltens 

auf, die mit den schon erwahnten Begriffen (jrn6AAuzut (8, 1 I )  und r v n ~ o v w ~  (8, 11) erklart 

werden. Mit ihnen werden die Gewalttatigkeit, Rijcksichtslosigkeit der Starken und das 

Untergehen der Schwachen hervorgehaben. All das ist Sunde gegen ~ h r i s t u s . ' ~ ~  

Paulus selbst gibt das Beispiel, wie er BT;ovoiu in Anspruch nehmen kann, ohne 

den Schwachen Anst013 zu geben. Er m~chte  uberhailpt kein Fleisch essen - 06 pi\ 96yo 

K@U &is d v  ai6vcx (8,  13). Das folgende Kapitel 9 bietet eine Illustration aus dem eigenen 

Leben des Apostels, wie man aurch Liebe zum Erbauen der Gemeinde und zur Bwalti- 

gung der Schwierigkeiten beitragen kann.'53 

Nach Kor 8, 7-13 wird die Syneidesis als die auf das Objekt bezogene, urteilende 

lnstanz verdeutficht. Das Objekt des Beurteilens ist das Verhalten des Menschen. Die 

Syneidesis entscheidet nicht uber das Gute und das Bdse, ist auch keineswegs der Nor- 

mentrager. Diese Funktion ubernimmt ~055, der die Mal3stabe fijr das Handeln setzt. Et- 

waige Venuche, die Syneidesis hier als ,,vox dei" oder ,,spiritus sacer" zu verstehen, sind 

als nicht-paulinisch abzulehnen. 

2.1.3. Freiheit der Syneidesis in 1 Kor 10, 25-29. 

Nach der Abhandlung zur Rucksichtnahme auf das Gewissen der Schwachen, die 

durch das eigene Beispiel des Apostels bestatigt wurde, versucht Paulus, wegen des 

Gotzendienstes die Notvvendigkeit der prinzipiellen Enthaltung zu erliiutern (10, 1-22). In 

151 Vgl. auch 1 Kor 8, 1. 
Vgl. Schneider, Th., Der paulinische Begriff des Gewissens (Syneidesis), (Anrn. 105) 196. 

! 53 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 209. 



10, 23-24 tauchen die Anknupf~ing an 8: 1-13 und die Einleitung zu 10, 25-29 auf. Wieder 

wird das Verb OIKOSO~E?V angewandt, das das Hauptanliegen des Aposteis der Gemeinde 

gegeniiber verrat. In 10, 25-29lS4 wird darauf hingewiessn, dai3 die Ausubung der 

&-eueepia und kgouoia seitens der Starken nicht verhindert ist. Somit hat Paulus die Ab- 

sicht, beide Verhaltensweisen - die Rucksichtnahme und freie Ausubung der dT;ouoia als 

gleichgestellt hervorzuheben und den Weg aufzuzeigen, bei dem alle Spannungen aus- 

gehalten werden k ~ n n e n . ' ~ ~  

In 1 Kor l o 7  25 wendet er sich an die  tark ken'^^, die sich SL& tfiv o u v ~ i 8 q ~ t v  (um 

der Syneidesis willen) nicht zum Fragen und zur Forschung nach der Herkunft des ~ p & a 5  

veraniai3t fuhlen, weil sie nicht der Gefahr des Gotzendienstes ausgesetzt sind. Diese 

These wird mit einem weiteren Argument aus Ps 23, 1 (LXX) - (1 Kor 10, 26) begrundet. 

Somit zeigt Paulus den Starken, dan sie dtirch ihre lnanspruchnahme der eigenen 

k touo ia  keineswegs an e iGwhoha~pia  teilnehmen. 

Jedoch gibt es Situationen (1 Kor 10, 27-28), in denen der erlaubte Umgang der 

Starken mit dem Gotzenopferfleisch bei einem Mahl im Privathaus zum Anston der 

Schwachen wird. Wenn namlich ein Unglaubiger ( &xtazoq) - 10, 27 einen Starken zum 

Mahl einladt, dann soll dieser - urn der Syneidesis willen - keine Nachforschungen anstel- 

len. Wenn jedoch irgendeiner ( t y )  darauf hinweist, da8 Opferfieisch (iep6euzov) gegessen 

wird, soll der Starke Riicksicht auf den nehmen, der darauf aufmerksam macht, und 

ebenso soll er auf dessen Syneidesis Riicksicht nehmen, Die Diskussion, um welche Per- 

sonen es sich hier handelt, macht deutlich: Es geht um einen christlichen Teilnehmer, der 

mu den Starken zahlt, einen Gastgeber und einen Schwachen, der auf das Gotzenopfer- 

fleisch aufmerksam rna~ht. ' '~ 

Obwohl Paulus in 10, 27-28 zur Rucksichtnahme auf die Schwachen auffordert, 

mochte er mit 10, 28b: ~ a i  zljv o u v ~ i b q o t v  fur den berechtigten Umgang mit dem Opfer- 

fieisch fur die Starken eintreten. Im Anschlun daran (10, 293) betont Paulus wiederholt die 

Berucksichtigung des Schwachen ( p q v G o a ~  von 10, 28), und zugleich hebt er die Freiheit 

des eigenen Gewissens (10, 29b) hervor. In diesem Vers erscheint die Syneidesis nicht 

154 Der Originaltext lautet: 25 ll6\ zo Ev p a ~ ~ h h c p  zcoho6pevov Ea0isre pq6tv &vaapivovze~ 6th rilv 
auvei6qa1v. 26 zoB rvpiov ybp fi yfi ~ a i  TO x h j p p a  uuzfi<. 27 ~ i '  T L j  ~ u h e ?  up&< -t.Gv &TE~OTWV K U ~  
$&LET& ~ C O ~ E ~ E C T ~ U L ,  3t6v TO xapatt0kpevov i)piv E G ~ ~ E T E  pq62v ~ V C ~ K ~ ~ V O V T E ~  8iix T ~ V  C S Z ) V E ~ ~ ~ O ~ V .  28 
Eixv 6 t  TI< bpiv eTnq. TOGTO iep6Buz6v Eaz~v, prj Eoeieze 61' E~eivov zov pqv6crcrvzu ~ a i  ztv au -  
vei6-rlo~v- 29 ouvei6qa1v 6k %yo o t ~ i  zjv iauzoG ah>.& ~ r j v  TOG k~kpou. i v a ~ i  yixp fi Eheueepic pou 
K i v e ~ a ~  bzco h h h q ~  ouve16jrreo<. 
'' Vgl. Wolter, M., Gewissen II, (Anrn. 11) 215: ,,Pauius weist dafiir einen Ausweg, der sowohl die 
Freiheit der Starken als auch die Gewissensprobleme der Schwachen zu ihrem Recht kommen IaBt 
und dadurch das oi~oSopeiv der gesamten Gemeinde ermoglicht." 
'56 Die Frage, wer in diesem Vers gemeint ist, er;irtert Eckstein, H. J.. Der Begriff Syneidesis bet 
Paulus, (Anm. 1 1) 257-261. 
757 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anrn. 11) 262-265. 



nur als die auf eigene Taten bezogene, beurteilende, sondern auch die urn andere 

Handlungen wissende und an ihnen teilnehmende ~ n s t a n z . ' ~  

Diese lnstanz zeigt dem Starken auf, daL3 er durch yvii,cry in der Wahrnehmung 

der eigenen 8touoia frei ist. Der Handelnde sol1 aber auf die Syneidesis des anderen 

Rucksicht nehmen. Zugleich ist diese lnstanz beim Schwachen frei vom Irrtum, insofern 

sie die Gefahr der ~i8ohohazpia richtig aufweist. Jedoch darf man daraus n~cht ableiten, 

da& das Urteil der Syneidesis uberhaupt unfehlbar ist und somit den Absolutheitsan- 

spruck erheben darf. Der Syneidesis ist nach 2 Kor 8-10 zu folgen. Jedoch unterscheidet 

Pauius die Urteile der Syneidesis, die unvollkommen und fehlbar sind, von Urteilen des 

x6p to~  (vgl. 1 Kor 4, 4-5: Rom 2, 16) . Eine identifikation des Urteils des Henn mit dern 

Urteil der Syneidesis ist nicht moglich. Die Relation zwischen beiden kann man nur als ei- 

ne Entsprechung bezeichnen, weil das eine auf das andere, endgultige Urteil h i n ~ e i s t . ' ~ ~  

2.1.4. Syneidesis des Apostels in 2 Kor 1, 12. 

Paulirs spricht von der Syneidesis als Ze~gen, die ihm bei den Auseinanderset- 

zungen mit der Gemeinde in Korinth helfen  sol^.'^^ Dabei gebraucht er in 2 Kor ijfter den 

Begriff ,,RuhmU oder ,,RuhmenU ( ~ a b ~ q G t 5 ) ,  in einigen Stellen in der Verbindung mit dem 

Wort ,,SchwacheU (&&v~ta) - 2 Kor 11, 30; 12, 5.9. In unserem Text stellt Paulus den 

Begriff ,,RuhmenW mit der Wendung TO papz6ptov s u ~ t S f i m o ~  $ 6 ~  zusamrnen, was 

exegetische Sehwierigkeiten in der Frage nach dem Objekt des Riihmens bereitet. Aus 

den verschiedenen Ubersetzungsvarianten Ist nach Eckstein die folgende plausibel: 

,,Unser Ruhm ist - gemif3 oder in ijbereinstimmung mit dem Zeugnis unseres Gewissens - 
der, dal3 wir (...)."16' Diese Ubersetzung in der Verbindung mit 6zt-Satz betont die Begrun- 

dung der Ruhrnens durch die Syneidesis und nicht den lnhalt des Ruhmens se~bst.'~* 

Nicht die Syneidesis ist der Grund des Ruhmens, sondern der Wandel des Apostels, von 

dem die Syneidesis das Zeugnis abgibt.'63 Die erste Bestimmung dieses Wandels wird in 

der Formel kv  &lrhbzryrt ~ a i  Eihl~pl~EiQ 20% &oS artikuliert, wodurch P~UIUS seine Auf- 

richtigkeit und Lauterkeit unter Beweis stellen will. Die darauf folgende Antithese OGK F:v 

oocpiq ~apKtICfi bekraftigt den aufrichtigen Wandel des Apostels. Die Antithese betrifft 

'58  Vgl. Dautzenberg, G., Das Gewissen im Rahmen einer neutestamentlichen Ethik, (Anrn. 11) 15. 
15' Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 1 1) 275. 

Der Originaltext dieses Verses lautet: 'H ybp r a ; 3 ~ q o i i  ip& a3zq iosiv, zb p a p ~ 6 p ~ o v  "55 
cruv~i6qoew~ fip&v, 8.rt i v  a?chozq.r~ ~ a i  EihlKpt~Eiqt so3  8~06,  [ K ~ I ]  o i ) ~  EL' crcc~iq oapKLKfi &hh' EV 

X C ~ ~ L T L  8~03, av~ozpCI(pqp\. EV zt$ rodkcp, n ~ p ~ o o o s k p ~ ~  2% ~ p b ~  Z))ii%~. 
161 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 192. 
'62 Eine andere Meinung dazu vertritt Maurer, C., o6votGa ~ z k ,  (Anm.11) 915. 
163 Vgl. Verdes, L. A., La auve i6qo t~  en S. Pablo, (Anm 11) 286. 



nicht den Inhalt der paulinischen Theologie sondern die Lebensfuhrung des Pauius, der 

nicht nach der ,,fleischlichen Weisheit" gehandelt hat.'64 

Den Ursprung und Grund seines Handelns sieht Paulus dv p5p1.c~ 8 ~ 0 3 ,  wodurch 

auch die ,,Art und Weise des Wandels" bezeichnet ~ i rd . '~? l l  diese Bestimmungen bezie- 

hen sich auf die Formel &v&o.cpixcpqpev kv t@ ~ 6 0 p q ,  mit der sowohl das Verhalten als 

auch die Denkweise, das Reden des Apostels ausgedruckt wird. 'Ev z@ ~ b a p q  bedeutet 

den ,,Rauma, in dem sich Paulus bewegt und nicht die Welt, die Gott feindlich i ~ t . ' ~ ~  

Genauso wie bei den vorherigen Stellen stellt sich die Frage, was fur ein Gewissen 

hier gemeint ist. Die erste Feststellung, die gemacht werden muB, betrifft die aktive Funk- 

tion der Syneidesis. Nicht nur als die Bestatigung in einer Beweisfuhrung (vgl. Rljm 2. Is), 
sondern als der Zeuge, der das Zeugnis ablegt, ist die Syneidesis hier wie auch in Rom 9, 

I zu verstehen. Die Syneidesis ubernimmt die Funktion des sprechenden Subjekts, die 

nicht nur ankfagt unci beurteilt, sondern such entlastet. Sie soil damit zur Unabhangigkeit 

von Meinungen anderer fuhren.'" So drijckt Paulus die doppelte Funktion der Syneidesis 

aus: das Beurteilen seiner Handlung und zugleich die Bestatigung der Wahrhaftigkeit der 

Aussagen uber sein Handeln. 

Die Syneidesis ist in 2 Kor 1, 12 eine anthropologische Instanz, die den Wandel 

des Apostels nach den Wertnorrnen beurteilt, die dutch die Begriffe &7th67q$. ~ i l t ~ p i v ~ t c x  

zum Ausdruck kommen. Paulus sieht kv ~ i x p t ~ ~  0 ~ 0 5  den Ermtiglichungsgrund seines 

Wandels und den Ursprung der MaBstiibe des Beurteilens. Weil die Syneidesis die Kon- 

vergenz des Wandels des Paulus rnit dem Wirken Gottes eigenstandig bestatigt, ist sie 

eine anthropologische ~ro13e.l'~ Auch die Versuche, die Syneidesis als die ,,guteU oder 

,,reineU (vgl. die Pastoralbriefe) zu verstehen oder als ,,verzagtes Gewissen", das unter 

dern Einfluf3 Gottes gerechtfertigt wird, zu identifizieren, sind nicht verifizierbar. j6' 

2.1.5. Syneidesis der anderen in 2 Kor 4, 2 und 5, 11. 

Paulus versteht die Syneidesis nicht nur als die auf eigene Taten bezogene In- 

stanz, sondern auch als die, die fahig ist und das Recht hat, das Verhalten der anderen 

zu beurteilen oder zu bestatigen. Die Berufung auf die Syneidesis steht irn Zusammen- 

hang mit der Apostolatsapotogie, wodurch Paulus sich von seinen Gegnern abgrenzen 

und zugleich alle Verleilmdungen und Vorwurfe zuruckweisen will. 

'" Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Pauii~s, (Anm. 11) 194. 
'13 Ebd. 194. 

Vgl. ebd. 192. 
157 Vgl. Wolter, M., Gewissen II, (Anm. 11) 216. 
'" Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 199. 
15' Vgl. ebd. 198. 



FAit 2 Kor 4, I f f  greift Paulus die Aussagen von 2 Kor 3, 4-18 auf, in denen es sich 

um das Verhalten und die Offenheit des Apostels handeit in seiner 61aKovia TOO n v ~ h p a -  

roq. Durch ein Resumee mochte er der Gemeinde eine Antwort geben und zugleich zum 

Verhalten der Gegner Stellung nehmen. Des Vers 4, 2I7O fiingt mit dern Aorist Medium 

& x e ~ n & p ~ & x  (ich habe mich losgesagt) an. In der Verbindung mit .r& ~ p u x t ? x  7% a i o ~ 6 v q 5  

betont Paulus den Gegenstand des Lossagens: ,,die Heimlichkeiten, deren man sich 

schamt."17' 

Weiterhin hebt er durch die Anwendung des Verbs nep~xateTv die ganze Lebens- 

fuhrung hervor. In seiner Lebensfuhrung spielt die Verkundigung eine groae Rolie, worauf 

er mit der wendung hinweist: pqi% GoAoiivz~~ TOV Xbyov TOG 0 ~ 0 9 .  Unter .r3v Aoyov 709 

8e.oG ist das verkundigte Evangelium zu verstehen. Somit grenzt sich Paulus von den 

Vorwiirfen ab und betont, dat3 er weder aus der falschen Motivation gehandelt noch die 

inhaltlichen Verfalschungen des Evangeliums begangen hat. Im Gegenteil - Paulus beruft 

sicn auf die offene Verkundigung der Wahrheit ( q a v ~ p h m t  7% iSAq&ia~). die rnit tov 

k6yov TOO B E O ~  gleich ist. Er verkundigt die Wahrheit Gottes unverfalscht und wirbt nicht 

fur seine ~ a h r h a f t i ~ k e i t . ' ~ ~  

Deshalb kann er sich ,,vor Gott ernpfehlen" - ~ u v t o ~ & v o v r ~ ~ (  ...) &vc;>xtov 709 &oO, 

weil Gott allein uber sein Leben endgoltig urteiien kann. Zugleich aber mochte Paulus sich 

dem Urteil der Gemeinde unterziehen und so sich auch np05 neoav a u v ~ i b r p t v  cllvephnov 

empfehlen, weii das Kriterium der Beurteilung seines Wandels bekannt ist, namlich 

~ i Z , t ~ p i v e t a  unc! &n?,6t%. 

Was aber Paulus hier unter der Syneidesis versteht, ist zu erlautern, weil die Wie- 

dergabe mit i e m  Wort ,,GewissenU nahere Bestimmungen benotigt. Schon der Gebrauch 

der Syneidesis fur das Beurteilen des Verhaltens eines anderen ist dem allgenleinen 

Synaidesis-Verstandnis fremd. Wahrscheinlich handelt sich hier um die Syneidesis, die 

einerseits vam nichtreflexiven verbalen Gebrauch gepragt ist. In diesem Sinn kann man 

die Ahnlichkeiten mit o6vot8a sehen, was zur Einfuhrung der Bedeutung wie ,,WissenN, 

,,KenntnisU fuhrt. Andererseits darf man aber nicht die Ubersetzung ,,ich empfehle mich eu- 

rem Wissen" als sinnvoll gelten lassen. 

Die Versuche, die Syneidesis in diesem Text rnit ,,conscientia consequens" oder 

,,antecedensU zu identifizieren, scheitern am Mange! der Begrundung. So wurde z. B. be- 

'?' Der Originaltext lautet: ir,h?w& &zelrt&pe8a zh ~ p u a ? ; &  ti; a i a ~ 6 v q 5 ,  pfi seep~rtazoGvre~ i v  
zavoupyia pq6i: ~ O ~ O O V T E S  Z ~ V  h6yov TOG 8 ~ 0 %  &Aka zfj ( ~ a v e p c k e ~  z i j ~  ukqeeicrj auv~czhvov.te$ 
&amob5 npb5 n&aav ovvei6qo~v 6vBphnov Evhztov 705 8 ~ 0 % .  
771 Vgf. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 218. 
''? Vgl. ebd. 220. 



hauptet, dal3 der Bezug zwischen dem Urteil des Gewissens und Gott vorhanden ist, was 

den Einflul3 der Theorie von ,,vox dei" verrat und fur 2 Kor 4, 2 nicht verifizierbar 

Am plausibelsten scheint die ErklBrung, dal3 es hier urn eine beurteilende lnstanz 

geht, die ihr vorgegebene MaBstabe und Wertnormen anwendet und somit ein Urteil fallt, 

nicht nur uber das handelnde Subjekt selber, sondern auch uber die anderen Personen. 

Diese Fahigkeit der Syneidesis, uber die anderen urteilen zu konnen, ist vom nichtreflexi- 

ven Verstandnis nachtraglich gepragt und mit der Konzeption der Selbstbeurteilung ver- 

einbar. 

Eine andere Frage, die hier aufkommen kann, betrifft das Vorhandensein der 

Syneidesis bei den Glaubigen oder Unglaubigen. Paulus betont durch die Aussage lcpo~ 

n & m v  a u v ~ i 6 q o ~ v  &v@pGt7~ov, da13 er sich dem Urteil aller anderen aussetzt. ,,Allei' (x8oav) 

kann man nur ais ,,Augen- und Ohrenzeuge" verstehen, nicht aber als ,jeden Getauf- 
174 . Paulus erortert nicht die Frage nach dem Besitz der Fahigkeit des Urteilens des 

Glaubigen oder Unglaubigen. Ihm geht es vielmehr urn das Aufzeigen des einzigen Krite- 

riums des Urteilens: die Kenntnis des Apostels. Durch die Kenntnis seiner Person und der 

Prinzipien seines Wandels sind alle und jeder fahig, ihn zu beurteilen. Paulus hofft, dal3 

das Urteil seiner Syneidesis mit den Urteilen der anderen identisch ~ i r d . ' ~ ~  

in 2 Kor 5, 1 1'76 nimmt Paulus Bezug auf den Gedanken von 2 Kor 4, 2: urn sein 

,,Offenbarsein" vor Gott und der Gemeinde zu beteuern. Dieser Vers knupft an den vor- 

ausgehenden Vers ( 2 Kor 5, 10) an, in dem das eschatologische ,,Offenbarwerden" vor 

pf$~a 70% XPL~TO% dargestellt wird. Paulus aber mochte betonen, daB er schon jetzt (o6v) 

das Bewul3tsein (E~~OTES)  seines Offenbarseins vor Gott hat. Durch TOV cpopov TOO ~ v p i o u  

wird die Ehrfurcht vor dem Herrn und zugleich die Zuversicht angesichts des endgultigen 

Geschehens ausgedruckt. Paulus kann dieser eschatologischen Erwartung entgegenge- 

hen, weil er trotz der Kritik der Gegner sich um twvephaoy lc~ieopev bemuht. Dal3 es sich 

hier um das Offenbarsein vor Gott und den Menschen handelt, und nicht um die Verkun- 

digung, weist das Wort n&cpcrv&phg&8a hin. 

' i 3  Vgl. ebd. 225-229. 
174 Vgl. Stelzenberger, J., Syneidesis im Neuen Testament, (Anm 105) 77. 
"5  Vg!. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Pauius, (Anrn. 11) 231. 
176 Der Originaltext lautet: Ei6ozeg o h  z6v qopov so5 ~ u p i o u  &v8phlcoug xeieopev. BE@ 6i: neqa- 
vephp~eor. ihxico 6 t  ~ a i  Ev ~ctic; auve t6~ceo tv  6ptjv nsrpavep&8a~. 



Paulus hofft (&hnicw), daB er aufgrund seines Dienstes in der Gemeinde Korinth 

richtig beurteilt wird. In dieser Beurteilung geht es nicht um die Darstellung der Verdienste 

des Apostels, sondern um die Verteidigung der wahren Lehre, die von den Gegnern an- 

gegriffen ~ i r d . " ~  Die Gemeinde kennt die Lehre und das Leben von Paulus, wodurch sie 

imstande ist, sich mit den Gegnern auseinande~usetzen. Das Urteil der Syneidesis der 

Gemeindemitglieder sol1 die Uberzeugung des Paulus bestatigen. 

Es ist anzumerken, da13 an dieser Stelle (2 Kor 5, 11) die einzige Pluralform - zaT5 

su~~t6*atv im NT vorkommt. Dies widerspricht nicht der These, daB es in 2 Mor 5, 1 I 

genauso wie in 2 Kor 4, 2 urn das Syneidesis-Verstandnis als die beurteilende lnstanz 

geht. Auch hier ist schwierig zu entscheiden oder zu definieren, welche Art von Gewissen 

gemeint ist. Sicher ist, darJ der Syneidesis-Gebrauch an dieser Stelle auch vom nichtrefle- 

xiven gepragt wird, was an der Fahigkeit der Syneidesis, den Wandel der anderen zu be- 

urteilen, zu el-kennen i ~ t . " ~  

2.1.6. Syneidesis und Gehorsam gegenuber der Obrigkeit in Rom 13, 5. 

Der Kontext dieser ~ te l l e ' ' ~  bezieht sich auf das Verhaltnis der Gemeinde in Aom 

zum Staat (Rom 13, 1-7). In der Offentlichkeit sind der Gehorsam und die Ehrftircht das 

Prinzip des Handelns. Im privaten Leben (Rorn 12, 16b-21) sol1 die Feindesliebe der MaB- 

stab des Verhaltens sein. 

In 13, I a driickt Paulus seine Aufforderung aus, sich der staatlichen Gewalt unter- 

zuordnen: d a a  y v p j  6~0uaiat5 6 m p ~ o h ~ a t s  i)no~aacrC&. In den folgenden Versen 13, 

lb-4 fijhrt er die Argumentation der vertretenen Aufforderung auf die ,,ethisch- 

theologische und rational-opportune" Art weiter.lS0 Diese doppelte Argumentationsweise 

kommt ausdrijcklich vor, indem Paulus die zwei Motivationsgrijnde : 6th 't4v Bpyfiv und 

6th zev ouvsibrptv angibt. Die beiden Argumente kann man nicht als Alternative, sondern 

als Steigerung der Motivation ~erstehen.'~' 

'77 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anrn. 11) 223. 
17' Vgl. ebd. 225. 
17' Der Originaltext lautet: 616 ixvhytcq G~o~ttcraea8aa oG p6vov 6 d  T+ opyfiv ahhix ~ a i  6Lir ~ f i v  
auvei6qa~v. 
''O Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 280. 
''I Vgl. Wolter, M., Gewissen 11, (Anm. 1 1 )  216; Neufeld, K. H., Das Gewissen, (Anrn. 105) 34. 



Die Frage, was unter bpr* zu verstehen ist, l&Bt sich nicht eindeutig beantworten. 

Sowohl die Meinung, da13 es sich um die Staatsgewalt handelt, als auch die, da13 es hier 

urn den Zorn Gottes geht, findet ihre Vertreter. Entscheidend ist aber, daf3 at& 6 ~ 4 v  

nicht an das eschatologische Verstandnis von Rom 13, 2, sondern an den richtenden 

Staat anknupft, wodurch das eschatologiscke Gericht nur als Entsprechung zur irdischen 

Gewalt auftritt. Paulus mdchte hiennit ,,die Straffunktion des Staates" hervorheben und 

zugleich fijr die Unterordnung dem Staat gegenuber ~1adieren.l'~ 

Durch den meiten Grund: 61& .c j v  O Z ) V E ~ ~ ~ \ ~ L V  sol1 die Kraft der ganzen Argumen- 

tation gesteigert werden. Natiirlich stellt sich, genauso wie bei den anderen Fallen, die 

Frage nach dem Syneidesis-Verstandnis in diesem Vers. Es gibt verschiedene Interpreta- 

tionen, die sowohl das schlechte Gewissen, das schrnenende BewuRtsein (csnscientia 

consequens), als auch das gute Gewissen im Sinn der Pastoralbriefe oder das Mitwissen 

iiber ein auf3eres Objekt vertreten.la3 Genauso oft kommen die Meinungen vor, nach de- 

nen die Syneidesis als ,,conscientia antecedens" dargestellt wird mit der Unterscheidung 

zwischen der Synderesis - der zum Guten treibenden Anlage und der conscientia - dem 

die Handlungen bestimmenden ~ k t . ' ~ ~  Mit Vorsicht ~tell t  Wolter dest, da13 in diesem Vers 

eher das Gewissensverstandnis als die dem Handeln vorausgehende lnstanz enthalten 

ist.lS Anderer Meinung ist Eckstein, der in der Syneidesis eine Instanz sieht, die die 

Wertnormen und UrteilsmaBstabe vom ~ 0 %  iibernimmt und so die Taten der Person be- 

urteilt. Zugleich betont er den Zusammenhang zwjschen der Syneidesis und Gott, der sich 

in dem verantwortlichen Handeln a~f3ert."~ 

2.2. Syneidesis in den nachpaulinischen Briefen. 

Nach den Uberlegungen iiber das Syneidesis-Verstandnis in den paulinischen 

Briefen werden die Kontinuitat und die Unterschiede der anderen Schriften des Corpus 

Paulinum zusammenfassend dargestellt, wodurch die gesamte Konzeptian der Syneidesis 

entwickelt werden kann. Untersucht werden die Pastoralbriefe und Hebr, die jeweils sechs 

bzw. funf Belege fur suvei8.rpt~ enthalten. Schon vorweg sei festgestellt, da13 aufgrund 

der Diskrepanzen die Syneidesis-ldeen in den paulinischen und den nachpaulinischen 

Briefen nicht zu verwechseln oder zu vermengen ~ ind. '~ '  

182 Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anm. 11) 290. 
'83 Ausfiihrlicher dariiber siehe ebd. 291-295. 

VgJ. ebd. 235-298. 
Vgl. Wolter, M., Gewissen II, (Anm. 11) 216: ,,MiTgiicherrveise erfolgte von hier aus der ~ber -  

gng zum sog. 'vorauslaufenden', das Handeln vorschreibenden Gewissen." 
Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anrn. 11) 299. 

'87 Vgl. Neufeld, K. H., Das Gewissen, (Anm. 105) 41. 



2.2.1. Gutes und reines Gewissen in den Pastoralbriefen. 

Charakteristisch fur die Konzeption des Gewissens in diesen Briefen ist die An- 

werldung der Adjektive oder Genitivattribute wie: &ya@fi. ~aBapdr, wodurch die Verbindung 

zu den Werken der ProfangrazitBt des 2. Jh. n. Chr., wie bei Heliodorus, Pausanias und 

im hellenistisch gepragten Judentum wie bei Philo oder Josephus Flavius aufgezeigt wer- 

den kann.lsa 

In 1 Tim 1,5 erwahnt der Verfasser das Ziei der Unterweisung. Die Unterweisung 

sol1 zur Liebe fuhren, die ihren Fundament in reinem Herzen und gutem Gewissen und 

ungeheucheltem Glauben hat.18' Diese Formulierung verrat den Einflua des alttestament- 

lichen Kardia-Verstandnisses, wobei hier neben dem Herren das Gewissen das Zentrum 

des Denkens und Wollens vertritt. Die Funktion der beiden Grol3en ist kaum zu unter- 

~cheiden.'~' Die Reinigung des Herzens erfolgt in der Taufe. Ein Ergebnis dieser Reini- 

gung ist auch das gute Gewissen. Das gute Gewissen kann hier im Sinn einer pasitiv ge- 

gebenen Mtjglichkeit verstanden werden. Es ist ein Bewul3tseinsz~istand, den der Mensch 

erlangt, wenn er sich in seinem Verhalten nach den vorgegebenen Normen ri~htet. '~' 

Neben ~ i o r t q  kommt in I Tim 1, 19 &yaefi ouv~i8qat5 vor, um den Wunsch des 

Verfassers an Timotheus auszudrijcken. Er sol1 den Glauben und das gute Gewissen be- 

halten ( & ~ o v ) ,  damit er nicht wie andere im Glauben Schiffbruch erleben wurde. Die 

Syneidesis beeinflunt die Verkundigung und den Wandel, stattdessen betrifft niozt5 die 

Verkiindigung und das Festhalten an der Lehre. Der Glaube und das gute Gewissen sind 

demnach zwei Merkmale christlichen Lebens. ,,Wenn man das 'gute Gewissen' verwirft 

und bewut3t darauf verzichtet, sich im Denken und Verhalten von ihm leiten zu lassen, 

dann ist ein Scheitern im 'Glauben' die unvermeidliche Folge." Ig2 

In I Tim 3, 9 werden 8ta~ovot  angesprochen, die mit reinem Gewissen am Ge- 

heimnis des Glaubens festhalten sollen. Der Glaube ist hier als der christliche Lebensvoll- 

zug zu verstehen. Er soil die Antwort auf das Christusgeschehen sein. Das reine Gewis- 

sen ijbernimmt die Funktion, die Diakonen zum christlichen Leben anzuspomen, das aus 

188 Vgl. Wolter, M., Gewissen 1 1 ,  (Anm. 11) 214. 
189 . aybnq EK K C L & X ~ & ~  ~ a p S i q  ~ f f i  GU\ 'EI&~~CEWS CIyaefjq KM'I Z~GZEWS ~ \ ' U X O K P ~ Z C U .  

Vgl. Dautzenberg, G., Das Gewissen im Rahmen einer neutestamentlichen Ethik, (Anm. 11) 24; 
Roloff, J., Der erste Brief an Timotheus, (EKK XV), Zurich [u.a.] 1988, 68: ,,Somit diirften die traditi- 
onsgeschichtlichen Wurzeln des Redens der Past vom 'guten Gewissen' in dieser aus Ps 51, 12 
ewonnenen Tauftradition, nicht aber bei Paulus zu suchen sein." 

Vgl. Roloff. J., Der erste Brief an Timotheus. (Anrn. 190) 66-67. 
lg2 Rotoff, J., Der erste Brief an Timotheus, (Anm. 190) 104: Vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff 
Syneidesis bei Paulus, (Anm, 11) 304. 



dem Evangelium die Normen s ~ h o p f t . ~ ~ ~  Somit wird noch deutlicher, da13 dem Verhaltnis 

zwischen Glauben und Gewissen in den Pastoralbriefen eine grol3e Relevanz zukommt. 

Wenn jemand vom Glauben abfallt (1 Tim 4, 1: 2rnooziymv~ai  z r v q  ~ f j 5  n i o z ~ o ~ ) ;  

bekommt er ein Brandmal in sein Gewissen (1 Tim 4, 2: ~ e ~ a u o z q p t a o p & v o v ) .  Glaube ist 

hier keine subjektive Glaubenshaltung, sondern der Glaubensinhalt. Deshalb ist der Giau- 

bensabfall mit der Ablehnung der Wahrheit Gottes verbunden. Der Briefverfasser mijchte 

zugleich betonen (1 Tim 4, 2), daB diese Ablehnung schuldhaft ist, weil der Irrium bewu8t 

vertreten wird. Ein Brandmal im eigenen Gewissen ist ein Beweis dafijr. Damit verstarkt 

sich noch einmal die Annahme, da13 die Verbindung zwischen dem Glauben und dem 

Gewissen sich im ganzen christlichen Leben bemerkbar macht.ls4 

Der Verfasser des 2 Tim dient Gott mit reinem Gewissen (1, 3: kv ~aeolp$. 

ouvetbfimt), genauso wie seine Vorfahren. Dabei hat er das BewuBtsein, da13 er alles 

nach den Wertnormen tut, die von Gott vorgegeben wurden. Der Briefverfasser beteuert 

sein reines Gewissen vor dern vertrauten Freund und ~chi i ler . '~"  

In Tit 1, 15 wird auf die Befleckung sowohl des voD5 als auch der Syneidesis bei 

den Unreinen unc! Unglaubigen hingewiesen. Sie ist ein Peichen der Haresie, die ein 

weltnegativer Rigorismus verbreitet hat. Die Befleckung der Syneidesis in Tit 1, 15 ist 

deshalb nicht mit der Gewissensbefleckung der Schwachen in 1 Kor 8, 7 zu identifizie- 

ren.'% Dan die Syneidesis der Haretiker befleckt ist, wird in der Diskrepanz zwischen ihren 

Worten und Taten besonders deutlich (1, 16). Die vollzogenen Taten sprechen namlich 

nicht dafijr, da8 man Gott kennt, sondem darJ man der lrrlehre und der moralischen Ver- 

derbtheit unterfiegt. Der Briefverfasser setzt sich somit in erster Linie mit den Fiihrern und 

Lehrern der HSresie a~seinander.'~' 

lnsgesamt laBt sich feststellen, daB der Unterschied der Syneidesis-Konzeption in 

den Pastoralbriefen gegeniiber Paulus zuerst in der anthropologischen Terminologie zu 

sehen ist. Paulus spricht vom guten bzw. reinen Gewissen, sondern vom erneuerten VOOS 

und vom gereinigten Herz ist. Das bedeutet jedoch nicht, daB das Vorkommen der Be- 

griffe ,,gutesU bzw. ,,reinesU Gewissen in den Pastoralbriefen ein Zeichen ,,cines unkriti- 

schen, selbstgefalligen Moralismus" ist.lg8 
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EXovzaG TO p w z i p ~ o v  z f i ~  xia.r~cog hv ~aBcrpcj OUVEI~~~BEI. VgJ. Roloff, J., Der erste Brief an Ti- 
motheus, (Anm. 190) 163. 
Ig4 Vgl. Maurer, C., o6vot8cr K ~ L ,  (Anm.11) 917; Roloff, J., Der erste Brief an Timotheus, (Anrn. 
190) 220f. 
lg5 Vgl. Brox, N., Die Pastoralbriefe, (RNT V11/2), Regensburg 1969, 225; Eckstein, H. J., Der Be- 
riff Syneidesis bei Paulus, (Anrn. 11) 304. 

?% hklb prpiav~a~ a k G v  xai 6 ro$ rai il ouvri8qmg; Brox. N.. Die Pastoralbriefe, (RNT VIIR), 
Regensburg 1969,290. 
197 Vgl. Brox, N., Die Pastoralbriefe, (RNT V11/2), Regensburg 1969, 291; Maurer, C., a6vot6a rric, 
(Anm.4 1) 917. 
s 98 Roloff, J., Der erste Brief an Timotheus, (Anm. 190), 70. 



2.2.2. Hebraerbrief 

Im Hebraerbrief taucht die Thematik der Syneidesis im Zusammenhang mit dem 

Kult a ~ f . " ~  So wird der Begriff ,,SyneidesisU durch die Adjektive zovqpd~  (Hebr 10, 22) 

oder ~ahf i  (Hebr 13, 18) oder durch das Genitivattribut auv~i l jqotv  &papst&v (Hebr 'lo, 2) 

naher bestimmt. 

In Hebr 9, 9 bezeichnet die Syneidesis, die absolut gebraucht ist, das lnnere des 

Menschen. In diesem Sinn kann das Opfer des ersten Bundes die Reinigung und damit 

die Vollkomrnenheit des Opfernden nicht bewirken. Die Volfksmrnenheit der Syneidesis 

symbolisiert die Vollkommenheit des ganzen ~enschen.~"  Sie kann nur durch die Reini- 

gung im Blut Christi erfolgen: so aipa 70% XPLCTTOG (Hebr 9, 14). Damit zeigt sich die kulti- 

sche Relevanz des Gev~issens. Unser Inneres, unsere Syneidesis wird von toten Werken 

gereinigt, und sornit werden wir Gott dienen konnen - ~ a 0 c l p ~ Y  .rQv o u v ~ i 6 q o ~ v  fipc3v &xi, 
201 

VEK@V iipyav. Beide Texte sind von der alttestamentlichen Kardia-Konzeption gepragt, 

wod~trch die Syneidesis irn weiteren Sinn den ganzen Menschen und damit sein lnneres 

bezeichnen kann. 

Obwohl die Umschreibung der schlechten Syneidesis durch die Anwendung des 

Genitivattributs vorkommt, ist in Hebr 10, 2 vom ,lBewuf3tsein" der Siinden die Rede. Die 

Bedeutung vom Bewut3tsein ist aus dem Kontext zu erschliel3en. Der Opfemde mul3te je- 

des Jahr das Opfer darbringen, um sich vorn Bewuntsein der Sunden zu befreien. Das 

Bewul3tsein der Sunden ist die Instanz, die im Menschen wohnt und ihn aufgrund seiner 

schlechten Taten uberfiihrt. Der Briefverfasser sieht im einmaligen Opfer Christi die end- 

gultige Reinigung der schlechten ~ ~ n e i d e s i s . ~ ~ *  

Die einzige Stelle des NT, in der die schlechte Syneidesis mit dem beigefugten 

Adjektiv vorkommt, ist Hebr 10, 22. Das Blut Christi reinigt nicht nur die Sarx, sondern 

auch ein fur allemal das Gewissen von toten Werken. Das gereinigte Gewissen konnte 

hier an das Motiv der reinen Kardia erinnern und der Pistis in den Pastoralbriefen gleich 

sein. Neben der Bedeutung des Innerer; sieht man hier in der Syneidesis die Instanz, die 

auf den Wandel des Menschen, d.h. die Handlungen, Bezug nimmt.203 

199 Vgi. Wolter, M., Gewissen I I ,  (Anrn. 11) 218. 
200 jlfi 8vvCXp~va1 ~ a z &  G Z ) V E ~ ~ ~ ~ C ) I V  Z E ~ E I ~ ~ C T C X I  C ~ V  l i a ~ p ~ i ) o \ ~ z a .  
20' VgI. Graf3er: E., An die Hebrser (Hebr 7, 1-10, 18), (EKKK XLf11/2) Zurich tu.a.1 1993, 137f; 
Wolter, M., Gewissen 11, (Anrn. 11) 218; Schnackenburg, R., Die sittliche Botschafi des Neuen Te- 
staments, (Anm. 105) 57. 
202 81& 76 p&8&piav &xettl &zt a u v ~ i 6 q o t v  &papztGv TOG; i i a ~ p e 6 o v r u ~  Bxa< r & ~ a & t p t a p & v o u ~ ;  Nahe- 
res dazu GraEer, E., An die Hebraer (Hebr 7, 1-10, 18), (Anrn. 201) 208ff; Verdes, L. A., La a u -  
v~i6qa1g en S. Pablo, (Anm. 11) 31 1. 
203 P pepavzropivot r a ~  r c rp8 ia~  &xi, o v v ~ t 8 ? j c r ~ w ~  xovqphg; vgl. Grager, E.. An die Hebraer (Hebr 10, 
19-13, 25), (EKK XV1113) Zijrich [u.a.] 1997, 24. 



Die letzte Stelle (13, 18), die den Begriff ,,Syneidesis" beinhaltet, spricht direkt vom 

guten Gewissen. Aufgrund des guten Gewissens fuhlt sich der Briefverfasser berechtigt, 

die Bitte aussprechen zu durfen Das gute Gewissen entspricht K@IL(;Y & V ~ O T @ ( P E # C ~ . ~ .  In 

dieser Wendung ist ,,eine prazise Umschre~bung fur die Pistis" zu sehen. Damit ist auch 

hier die Syneidesis auf den Wandel des Menschen bezogen, wodurch ihr die beurteilende 

Funktion z u k ~ m m t . ~ ~ ~  

2.3. Zur Antwort auf die Frage nach der Herkunft des Begriffes ovvei8rpt~ bei Paulus. 

Ahnlich wie bei den besprochenen Autoren der Antike 1aGt sich diese Frage bei 

Paulus nicht exakt beantworten. Eine direkte Verbindung zwischen Paulus und Seneca 

gilt als ausgeschlossen, obwohl die Apokryphen auf einen Briefwechsel h inde~ten. '~~  Das 

gleiche gilt fur die Beziehung zwischen Paulus und Philo, obwohl beide in vielen Hinsich- 

ten in ihrer Gewissenskonzeption ~hnlichkeiten aufweisen. Auger den schon genannten 

Unterschieden lassen sich noch andere feststellen, wie z.  B. die Betonung des Gewissens 

bei Paulus als einer anthropologischen GroEe, die nicht so sehr am Handeln Gottes betei- 

ligt wird, oder die Betonung der Unvollkommenheit des Gewissensurteils, das Paulus ei- 

nem eschatologischen Vorbehalt unterzieht. Dennoch sind die Gemeinsarnkeiten nicht zu 

unterschatzen, weil sie auf einen gemeinsamen Ursprung verweisen. Sowohl Paulus als 

auch andere Autoren verdanken die Entstehung des Gewissensbegriffes der popularen, 

umgangssprachlichen Literatur, der das Gewissensphanomen vertraut war. Aus dieser 

gemeinsamen Basis leitet sich die ~hnlichkeit des Denkens ab, zugleich aber tauchen 

Diskrepanzen aufgrund der eigenen Interpretation und des Einflusses der jeweiligen Um- 

west und Philosophie auf. 

Nicht unplausibel erscheint eine Theorie, die mit aller Vorsicht von Klauck vertreten 

wird.'06 Es ist auffaliig bei Paulus, dag der Gewissensbegriff in den Korintherbriefen am 

haufigsten vorkommt."' Man konnte daher vermuten, dal3 Paulus den Gewissensbegriff 

aus Korinth rezipiert haben konnte. Andererseits sieht man den grogen Einflun auf die 

Gemeinde in Korinth von der Seite des Apollos, des aus Alexandrien stammenden Juden- 

christen, der die griechisch-judische Weisheitsspekulation verbreitet hat. Die Folgen der 

Einfuhrung dieser Lehre sind an dem Streit der verschiedenen Parteien in Koririth zu er- 

2" nst9bpe0or yhp 671 ~ c t h i v  c3uvei6qcr1v i i ~ o ~ e \ ~ ,  kv x&srv ~al ,$  06hovze~ hvaazphcpeo0ct1. Mehr da- 
zu siehe GWBer, E., An die Hebraer (Hebr 10, 19-13, 25), (Anm. 203) 296f; Eckstein, H. J., Der Be- 
riff Syneidesis bei Pauius, (Anm. l l )  305. 

VgI. Klauck, H.-J.. Der Gott in dir (Ep 41.1), (Anrn. 11) 30; Poplatek ,W.. lstota sumienia 
wediug Pisma SW., Lublin 1961, 38. 
206 Vgl. ebd. 38. 
207 11 ma1 bzw. 12mal. 



kennen.'08 Klauck folgert daraus, daB Apoilos auch fiir die Einfuhrung des Gev~issensbe- 

griffes verantworllich sein konnte, ,,aber besonderes Gewicht kommt ihr (dieser Hypothe- 

se) nicht ZU".**~ 

2.4. Das paulinische und nachpaulinische Gewissensverstandnis im religionsgeschichtli- 

chen Kontext. 

Urn die Einbettung der paulinischen und nachpaulinischen Gewissenskonzeptio- 

nen in die Religionsgeschichte deutlich zu machen, werden nun einige synthetische Be- 

merkungen zu der Thematik erfolgen. 

Die paulinischen Hauptbriefe enthalten das Substantiv ouv~i6qcn~ und die verbale 

Wendung cTi,vot&a &pcruz$, die jeweils vom Kontext her ihre Bedeutung bekommen. Die 

Syneidesis ist immer absolut gebraucht; in Rom 9, 1 und 2 Kor 1, 12 ist ihre Funktion des 

Bezeugens am sichtbarsten. 

Paulus hat durch seine Syneidesis-Aufnahme drei Welten mit ihren Denkarten 

verbunden: fruhjudische, reichsromische und hellenistische. In seine Syneidesis- 

Konzeption fliefien sowohl das ~a@ia-Verstandnis als zuch die vo%-Konzeption hinein.210 

Jedoch ubernimmt Paulus die Syneidesis-Gedanken nichf aus der Philosophie, sondern 

aus dem umgangssprachiichen Gebrauch. Es gibt Unterschiede zwischen ihm und den 

Philosophen wie Seneca oder Philo, bei detlen der Syneidesisiconscientia-Begriff einer 

sehr anspruchsvollen Analyse unterzogen ist. 

Von Seneca unterscheidet sich Paulus durch die Gotteskonzeption und die Auto- 

nomie der Syneidesis. Fur Paulus ist zwar die Syneidesis der Ausdruck der eigenen Ver- 

antwortung, wird aber nicht absolut verstanden. Was beide spater verbinden konnte, ist 

die christlich gepragte Konzeption ,,vox dei." Wenn man das paulinische ouv~i6qoy- und 

voQgllcap6ia-Verstandnis mit der ldee Senecas ,,Gott in di f ,  soweit sie vom Pantheismus 

befreit wird, konvergieren IaBt, dann konnte die klassische Konzeption von der ,,Stimme 

Gottes" in unserem lnneren ent~tehen.~" 

Von Philo trennt Paulus das anthropologische Verstandnis der Syneidesis. Paulus 

identifiziert die Syneidesis nicht rnit Gott. lhre Funktion sieht fiir ihn nicht so eng mit dern 

Handeln Gottes und mit dem Elenchus in ~ e z i e h u n ~ . ~ ' ~  

208 Vgl. 1 Kor 1, 10-17. 
209 Klauck, H.-J., Der Gott in dir (Ep 41 ,I), (Anm. 11) 30: vgt. Schrage, W.. Der erste Brief an die 
Korinther, (1 Kor 6, 12-1 1, 16), (EKK VtfR), Ziirich [u.a.] 1995, 257. 
210 Vgl. Schnackenburg, R., Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments. (Anm. 105) 56. 
2'' Vgl. Kiauck, H.-J., Der Gott in dir (Ep 41,1), (Anm. 11) 31. 
2'2 Vgl. Klauck, H.-J., Ein Richter im eigenen Inneren, (Anm. 11) 57. 



Clamit ist die Syneidesis bei Paulus eine anthropologische Instanz. Die lnstanz ur- 

teilt oder entschuldigt die eigenen Handlungen oder die der anderen nach vorgegebenen 

Wertnormen, die vom v o G ~  herkommen. Die Urteile der Syneidesis sind verbindlich, je- 

doch nicht unfehlbar und vollkommen. Die endgu!tige Entscheidung uber die Richtigkeit 

der Urteile ist dem ~ 6 ~ ~ 0 5  vorbeha~ten.~'~ 

Paulus schreibt allen Menschen das Vorhandensein der Syneidesis ru.*14 Jedoch 

betont er bei der Syneidesis eines Glaubigen die Notwendigkeit der Erneuerung des 

damit die Syneidesis immer neue Einsichten in die Prinzipien und Normen des 

christlichen Handelns erlangen konnte. Der Christ kann aufgrund der y v & o q  erkennen, 

wie er sich verantwortlich verhalten kann und zugleich wird er zur Rijcksichtnahme auf die 

Schwachen aufgerufen. Die Verantwortung vor der eigenen Syneidesis ist jedoch der 

Verantwortung vor Gott nicht gleich. Der Gedanke von der gottlichen Herkunft der Synei- 

desis oder eine vox dei-Konzeption ist bei Paulus ausgeschlo~sen.~~~ 

Umstritten ist die These, da13 Paulus als erster den Begriff ,,SyneidesisU in der 

Theologie angewendet hat.''? Dieser Begriff ist fur Paulus einer von vielen Begriffen, die 

den Menschen erfa~sen.~" So kann bei Pauius von einer neu ausgearbeiteten, einheitli- 

chen Konzeption des Gewissens nicht die Rede ~ e i n . " ~  Dennoch kann man von dem 

paulinischen Sinn des Gewissens sprechen, weil sein Beitrag zu dieser Thematik auf die 

Teilnahme an ethischen Auseinandersetzungen seiner Zeit, wobei er sich durch seine 

Originalitat auszeichnet, hinweist. Das hei13t aber nicht, da13 schon in den pau!inischen 

Uberlegungen die christliche Ebene der Gewissensthematik aufgegriffen wurde. Mit alter 

Vorsicht mu13 man die Zusammenhange zwischen den paulinischen und den spateren, 

ausgepragten Gewissens-ldeen hinterfragen und das Projizieren der letzteren auf das 

paulinische Verstandnis ~errneiden.*~O 

Es ist wichtig, noch hinzuzufugen, dat3 die nachpaulinische Monzeption des Ge- 

wissens keine genaue Weiterentwicklung der paulinischen Gedanken ist. Deshalb ist es 

erforderlich, dai3 sie nicht nur aus dem Montext der paulinischen Hauptbriefe, sondern 

auch aus dern Kontext der judischen, profaner1 und lateinischen Gewissensverstandnisse, 

die nach Paulus entstanden sind, interpretiert wird. Es gibt Unterschiede zwischen beiden 

~onzept ionen~~',  die aus der spateren, moralisch gepragten Auffassung vom Gewissen 

2'3 Vgl. Rom 2, 16; 1 Kor 4,4. 
214 Vgl. Rom 2, 14-1 5 .  

Vgl. Rom 12, 2. 
216 vgl. Eckstein, H. J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, (Anrn. i 1) 317. 
'17 VgI. ebd. 319. 
2'e Vgi. Woiter, M., Gewissen 11, (Anrn. 11) 217. 
219 Vgl. Maurer, C., o6vot6a ~ 2 h ,  (Anm. 11) 916 

Vgl. Dautzenberg, G.,  Das Gewissen irn Rahmen einer neutestamentlichen Ethik, (Anm. 1 I) 32. 
221 Vgl. Verdes, L. A., La a u v ~ i 6 q o ~ ~  en S. Pablo, (Anm. 11) 31 1. 



h e r ~ o r g e h e n . ~ ~ ~  Der Gebrauch von Adjektiven und Genitivattributen, die Paulus fremd und 

fur die Entwicklung im 1. und 2. Jh, n. Chr. charakteristisch sind, betont nicht die Syneide- 

sis als die anthropologische Instanz, sondern hebt ,,die statisch-habituelle Qualifikation 

des Lebens" h e r v ~ r . ~ ~ ~  Die nachpaulinischen Briefe ,,christianisieren" die Syneidesis, und 

ihnen kann man verdanken, dat3 sie zu einem der christfichen Wauptbegriffe geworden 

Die Syneidesis wird nunmehr fiir die Begriindung der Dauerregelungen des Lebens 

in der Gemeinde verwendet. Somit wird sie mehr unci mehr fGr das Wachen ijber die Be- 

folgung der sittlichen Vorschriften und die Aufforderung zum Glauben zustandig. Die Rolle 

des Tragers der eigenen Verantwortung, entsprechend der Versntwortung vor Gott, gerat 

in den ~ i n t e r ~ r u n d . ~ ~ ~  

3. Resiimee des ersten Teiles. 

Aus den vorgehenden Ausfuhrungen lassen sich einige ~berlegungen festhalten, 

die das Gesamtbiid des Gewissensverstandnisses im Corpus Paulinum in Streiflichtern 

wiedergeben sollen. 

Sowohl die Gewissensverstandnisse der Profangrazitat, der Latinitat und des 

Fruhjudentums als auch des Corpus Paulinum machen einsichtig, dat3 die ldee der 

Syneidesis dem umgangssprachlichen Gebrauch zu verdanken ist. So spiegeln sich in 

diesen Konzeptionen verschiedene Verwendungen des SyneidesislConscientia-Begriffes: 

von nichtreflexiven im Sinn von ,,KenntnisU, ,,Wissenn, uber reflexive in der Bedeutung von 

,,Bewul3tseinU, ,,SelbstbewuBtsein" bis hin zu den reflexiven im moralischen Sinn von 

,,6ewissenn wider. Es kann dabei allerdings von einer progressiven Gedankenentwicklung 

nicht die Rede sein, d.h. von der Entwicklung von den einfachen bis zu den Formen, die 

das moralische Gewissen bezeichnen. lmmer wieder tauchen neben dem moralischen 

Gebrauch nichtreflexive Formen von der SyneidesislConscientia auf. Die Begriffe werden 

mit den beigefugten Attributen oder Adjektiven oder mit dem 6tt-Satz nailer bestimrnt 

oder absolut gebraucht. 

Die paulinische Syneidesis-ldee zeigt auf, dat3 Paulus keine einheitliche Gewis- 

senslehre entwickelt, sondern an den Auseinandersetzungen mit einigen ethischen Fra- 

gen seiner Zeit teilgenommen hat. Seine Rezeption verrat viele Ahnlichkeiten zu der zeit- 

genossischen Diskussion, zugleich aber die Originalitat seiner eigenen Auffassung. Sie 

besteht darin, dai3 er den Begriff ,,SyneidesisU und seinen inhalt nicht absolut neu ge- 

pragt, sondern konzentriert und bijndig in sein anthropologisches und theologisches Ver- 

222 Vgl. Neufeld, K. H., Das Gewissen, (Anm. 105) 41. 
223 Vgl. Wolter, M., Gewissen 11, (Anm. 11) 217. 
22"g~. ebd. 21 7-21 8. 
225 Vgl. Reiner, H., Ge~vissen, in: HWPh 111: 574-592, bes. 579. 



standnis eingebaut hat, wodurch die im griechischen Milieu verbreiteten Gewissensbe- 

griffe und die alttestamentliche Tradition unter Priigung der forensischen Terminologie in 

seiner Konzeption konvergieren. 

Nach der historisch-kritischen Exegese kann man von Rom 2, 14-16 als Beispiel 

des biblischen Sinnes von Gewissen nur im eingeschrankten Sinn sprechen. Diese Stelle 

kann nicht als ,,locus classicus" der paulinischen Konzeption gelten, weil der Hauptbegriff 

dieses Textes ~SJLOS ist. Paulus fijhrt in seiner Argumentationsweise bezijglich des Besit- 

zes des Gesetzes weitere Argumente wie ouv~iSqtst~ oder 2voytopoi auf. Damit setzt Pau- 

lus das Syneidesis-Verstandnis als bekannt voraus. Aunerdem kommen die Vielseitigkeit 

und die Vielschichtigkeit der paulinischen Syneidesis-ldee nicht allein am Beispiel von 

Rom 2, 14-16 nicht zum Ausdruck. 

Es muR hinzugefijgt werden, daB die nachpaulinischen Briefe des Corpus P ~ u -  

iinum ein anderes Gewissensverstandnis vertreten ais Pauius selbst. Das Gewissen wird 

eher statisch-habituell verstanden, wodurch es zum Merkmal des christlichen Lebens wird. 

Diesen Briefen ist eigentlich das christliche Syneidesis-Bild zu verdanken, das im Veriauf 

der Zeit um neue Einsichten und Konzepfionen reicher geworden ist. 



Das Gewissensverstandnis 

in der Enzyklika ,,Veritatis splendor" 

Die Gewissensthematik der Enzyklika VS gehort zu den wichtigsten Anliegen die- 

ses Dakuments. Neben der Frage nach der Relation zwischen der Freiheit und dem Ge- 

setz, nach der Begriindung der Grundentscheidung und nach der Relevanz der sittlichen 

Handlung macht sich der Papst auf die Suche nach der Gewissenskonzeption, die ihre 

Plausibilit&t in der Existenz der Wahrheit findet. Der Papst bemuht sich urn ein Gewis- 

sensverstandnis, das in der Perspektive der Wahrkeit mit der Lehre der Kirche uberein- 

stimmt und aus der Sicht der Bibel, der Philosophie und der Theologie begrundbar ist. Er 

tut dies in Form einer Enzyktika, die als Ausdruck der Betatigung des ordentlichen Lehr- 

smtes der Kirche gilt. 

Deshalb erscheint es unumganglrch, zuerst ein paar Uberlegungen uber den Rang 

von Enzykliken in der Lehrtatigkeit des Papstes anzustellen. Mit dem Rang van Enzykli- 

ken sind Erwartungen an ihre Argumentationsweise veibunden, die dem Grad des Ver- 

bindlichkeitsanspruches entsprechen sollen. Die Antwort von Glaubigen auf die Verbind- 

lichkeit der Aussagen von Enzykliken wird uns dabei besonders beschaftigen. Zugleich 

wollen wir die Transparenz von Enzykliken als ,,locus theologicus" hervorheben, was die 

Frage nach dem Verhaltnis zwischen dem Lehramt und der Theologie mittelbar in sich 

Sirgt. 

Daiaufhin stellen wir eine allgemeine ~berlegung zur Genese, zum lnhalt und zur 

Methode der Enzyklika VS an. Besonders wird uns die vom Papst angewandte 

,,Umkreisungsmethode" interessieren. 

AnschlieiJend wird unsere Untersuchung auf die Gewissensthematik der Enzykiika 

VS eingehen. Dabei werden wir gegenwartige Tendenzen im Gewissensverstandnis be- 

leuchten, die irn Rundschreiben aufgezahlt wurden. Mit diesem Ansatz analysieren wir 

ferner die Definitionen des Gewissens und damit seine Struktur und Akte. Das ermog- 

licht, die vom Papst wahrgenommenen Traditionen in der Gewissenskonzeption festzu- 

stellen. 

Dem wird die Beschreibung der Relationalitat von Gewissen folgen, die fur tins ein 

wichtiger Schwerpunkt ist. AurJer dei Relation ztir Wahrheit, zur Freiheit und zurn Gesetz 

behandeln wir das nicht unwichtige Verhaltnis zum Lehramt, das z. Zt. viele Fragen aus- 

lost. 



1. Stellenweft won Enzykliken innerhalts der lehrarntlichen Aussagen. 

Die folgende geschichtlich-theoiogische Erorterung sol1 deutlich machen, da13 En- 

zykliken in der Lehrverkiindigung des Papstes einen hohen Rang besitzen. Sie sind ein 

Komunikationsmittel zwischen dem Papst und dem Weltepiskopat, indern sich das Ober- 

haupt der Kirche zu wichtigen Angelegenheiten des Glaubens und der Siiten authentisch 

aunert. 

1.1. Enzykliken als Ausdruck der Lehrkompetenz des authentischen Lehramtes des Pap- 

stes. 

Die Geschichte der Enzyklika als Rundschreiben hat ihren Ursprung in der Antike. 

Schon damals war sie ein Kommunikationsmittel, um lnformationen an verschiedene 

Empfanger zu bringen. Die ersten Rundschreiben im Christentum bilden sieben Apostel- 

briefe (Jak; 1 und 2 Petr; 1, 2 und 3 Joh; Jud), die als ,,katholischeU Briefe bezeichnet 

werden. Sie haben einen zirkularen Charakter, weil sie an die ganze Kirche und jeden 

Christen adressiert ~ i n d . ~ ~ ~  Spater greifen einzelne Bischofe diese Form der Verkundigung 

auf, urn ihre Lehrtatigkeit gegenuber ihnen anvertrauten Lokalkirchen zum Ausdruck zu 

bringen. Diese Rundsehreiben erheben manchmal einen Geltungsanspruch nicht nur fur 

die Lokalkirchen, sondern auch fur die ganze Christenheit. Dazu konnen die BischZife Di- 

onysius utld Alexander von Alexandrien etwahni werden. Bischof Dionysius, Schuler des 

Origenes, gehort zu den gronten Briefverfassern der alten ~irche. '~ '  Der zweite, Alexan- 

der, ist durch seine Korrespondenz im Streit uber den Arianismus bekannt.228 

Paraltel zu der Lehrverkundigung der einzelnen BischGfe erscheinen die Rund- 

schreiben des Bischofs von Rom, die an zeitgenossischen Auseinandersetzungen teil- 

nehmen. Papst Viktor (189-199) beteiligt sich in einigen Briefen an die Gemeinden von 

Kleinasien am Streit um Ostern und den Montanismus. Ein anderer Papst, Cornelius (251- 

253), verfant an Bischof Fabian von Antiochien, den Anhanger des Novatian, ein Schrei- 

ben, dessen Abschrift an Dionysius von Alexandrien geht.229 Solche Vorgehensweise un- 

terstreicht bereits die besondere Stellung des Papstes, der sich zu lokalen Problemen 

durch ein Rundschreiben mit allgerneinem Charakter fur die ganze christliche Kirche au- 

226 Vgl. Pfeiffer, A,, Die Enzyklika und ihr formaler Wert fur die dogmatische Methode. Ein Beitrag 
zur 317 theologischen Erkenntnislehre, (SF NF 47), FreiburgJSchweiz 1968, 44-45. 
"" Vgl. Drobner, H. R., Lehrbuch der Patrologie, Freiburg [u.a.] 1994, 114. 
228 Vgl. ebd. 197-199; 206. 
229 Vgl. Jordan, H., Geschichte der altchristlichen Literatur, Leipzig 191 1, 149. 151 ; uber Novatian 
siehe Drobner, H. R., Lehrbuch der Patrologie, (Anm. 227) 146. 



8ert. Ab dem 4. Jh. n. Ckr. treten die Dekretalen als Ausdruck der papstlichen Gewalt auf, 

die Jurisdiktionscharakter besitzen. Es wird empfohlen, sie an andere Bischofe weiterzu- 

geber~.'~' 

fm Verlauf der Zeit wurden die Enzykliken durch andere Schreiben ersetzt. Im Mit- 

telalter entstehen Bullen and Breveo, die der Zustandigkeit der romischen kurialen Orga- 

ne unterliegen. 

Erst Papst Benedikt XIV. (1740-1758) hat mit der Enzyklika ,,Ubi primum" (3. XII. 

1740) die vergessene Art des Rundschreibens wieder aufgegriffen, Seine Begrundung 

der Wiedereinfuhrung von Enzykliken stutzt sich auf einige Argumente. Der Papst wollte 

vor allem die alte Praxis der Verktindigung in Briefform fortsetzen, weil diese Form, von 

der stereotypen Art des Urkundentypus befreit, seinem persenlichen Anliegen entsprach. 

Natijrlich konnte man andererseits nicht erwarten, daf3 die Enzyklika ganz privaten Cha- 

rakter subjektiver Pragung haben wurde. Sie soil die lehramtliche und doktrinare Funktion 

wahrnehmen, wodurch der Glaube geschutzt und die Sitten bewahrt ~ e r d e n . ~ ~ '  CharaMe- 

ristjsch fiir die Wiederkehr der Enzykliken in der Neuzeit ist es, da13 sie vom romischen 

Lehramt als exklusives Recht beansprucht werden. In der alten Kirche sieht man nicht so 

deutlich, daf3 durch Enzykfiken die autoritative Betatigung des ramischen Lehrprimates 

zum Ausdruck kam. Banedikt XIV. wollte also die Souveranitat und die Exklusivitit der 

Lehrautoritst des Papstes durch die Enzykliken hervorheben. 

Die Adressaten von Enzykliken sind meistens der Episkopat der ganzen Kirche 

oder eines einzelnen Landes. Daher ist die Anrede von Enzykliken fast immer gleich ge- 

blieben und lautet, z. B in der Enzykiika ,,Magni Jubilaei" (1.1. 1751) von Benedikt XIV., 

folgendermal3en: ,,ad omnes Patriarches, Archiepiscopos, Episcopos aliosque Locorum 

Ordinaries gratiam et communicationem Sedis Apostolicae h a b e n t e ~ . " ~ ~ ~  Naturlich gelten 

Enzykliken Uber den Adressatenkreis hinaus fur die ganze Kirche mlt allen ihren Glaubi- 

gen. Es gab auch Ausnahmen von der iiblichen Adressierung, indem Enzykliken an ein- 

zelne Personen oder Gruppen gerichtet w ~ r d e n . ~ ~ ~  Jedoch muB allgemein festgestellt 

werden, da13 Enzykliken den unmittelbaren Kontakt des Papstes mit dem Episkopat er- 

rnoglichen sollen, urn damit den papstlichen Lehrprirnat zu unterstreichen. 

lnnerhalb der papstlichen Rundschreiben konnen wir zwischen den ,,Litterae ency- 

clicae" und ,,Epistolae encyclicae" unterscheiden. Solche Unterscheidung hat nichts rnit 

dern Rang des Sctrrbibens zu tun, obwohl man der Meinung war, da13 die ,,Epistolae ency- 

clicae" den niedrigeren Rang der dogmatischen Autoritat signifizieren und somit weniger 

2" Vgl. Pfeiffer, A., Die Enzyklika und ihr formaler Wert, (Anm. 226) 49. 
231 Vgl. ehd. 19; May, G., Enzykiika, in: L T ~ K ~  I l l ,  Ei97f, bes. 698. 
232 Zit. bei Pfeiffer, A,, Die Enzykiika und ihr formaler Wert, (Anm. 226) 39. 
233 Beispiere dafiir siehe ebd. 40. 



verbindlich sind als ,,Litterae e n ~ ~ c l i c a e . " ~ ~ ~  Falsch ist auch die Meinung, dal3 die ,,Litterae 

encyclicae" nur an den Gesarntepiskopat der Welt und die ,,Epistolae encyclicae" nur an 

den Episkopat eines Volkes oder einer Region adressiert sind. Es gab Beispiele, die die- 

ser Meinung entgegen~tehen.~~~ 

Eine andere Unterscheidung, die formal richtig ist, betrifft das Thema von Enzykli- 

ken. Sie konnen entvveder Lehrschreiben sein, die systematisch und eingehend einige 

Probleme der Glaubenslehre behandeln, oder Gelegenheitsschreiben, die meistens in ei- 

ner besonderen Situation, z. B. anliit3lich von Jubilaen, verfarJt werden. Diese Unterschei- 

dung soil nicht den Eindruck erwecken, dal3 man dem zweiten Typ von Enzykliken weni- 

ger Beachtung entgegenbringen kann. Auch in den Gelegenheitsschreiben kann man 

Mal3staben und Normen begegnen, die eine verbindliche Geltung besitzen. 236 

Weiterhin ist zu beachten, $a8 sich seit fast 150 Jahren eine Tradition entwickelt 

hat, dal3 Enzykliken ihren Namen von den beiden ersten Worten des lateinischen Textes 

(sog. Arenga) bekommen. Die erste Enzyklika, die diese Tradition angefangen hat, war 

,,Miran vos" (1832) von Papst Gregsr XVI. Diese beiden Worte werden nicht zufallig ge- 

wahlt, sondern sie klinnen schon das Hauptthema bzw. das besondere Programm oder 

Anliegen des Schreibens a n d e ~ t e n . ~ ~ ~  

Eine ganz wichtiges Kennzeichen von Enzykliken ist ihre offizielte Sprache. Mia ei- 

nigen Ausnahmen kann man feststellen, dal3 die Enzykliken in lateinischer Sprache ver- 

fal3t werden.'" Jedoch hat das steigende lnteresse an Enzykliken dazu gefuhrt, den offi- 

ziefien Text in diverse nationale Sprachen zu ubersetzen und sogar spezielle Ausgaberei- 

hen zu err i~hten.~~'  Man mu8 aber beachten, dal3 clbersetzungen nicht den Stellenwert 

des Originals besitzen. Es gibt keine Sicherheit, dal3 sie den offiziellen Text treu wieder- 

geben oder seinen sprachlichen Differenzierungen und Nuancierungen gerecht werden. 

Daher ist es empfehlenswert, bei wissenschaftlichen Auseinandersetzungen oder Kritik 

den von Rom vorgeiegten, d.h. den authentischen Text zu gebrauchen, urn etwaige MiE- 

verstandnisse und grundlose Kritik zu vermeiden 

Enzykliken, die seit der Neuzeit zum exklusiven Recht der Ausijbung der papstli- 

chen Lehrautoritat geworden sind, stellen die unmittelbare Betatigung des authentischen 

Lehramtes dar.240 Das Privileg der Unfehlbarkeit steht Enzykliken nicht zu, weil die unfehl- 

234 Vgl. Gallati, F. M., Wenn die Papste sprechei?. Das ordentliche Lehremt des apostolischen 
Stuhles und die Pustimmung zu dessen Entscheidungen, Wien 1960, 109. 
23"gl. Pfeiffer, A., Die Enzyklika und ihr formaler Wert, (Anm. 226) 33. 
236 Beispiele dafijr siehe ebd. 39. 
237 Weber, H., Zur Enzyklika Veritatis splendor - Erinnerung an Fundarnente oder Stolpersteine? In: 
TThZ 103 (1 994) 161-187, bes.161. 
238 Die Ausnahmen siehe Pfeiffer, A,. Die Enzyklika und ihr formaler Wert, (Anm. 226) 33-34. 
239 Z. B. Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Hg. Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe- 
renz. 
240 Vgl. Gallati, F. M., Wenn die Papste sprechen, (Anm. 234) 19. 



bare Verkundigung folgende Kriterien erfuilen mug: Der Papst mu& als Lehrer aller Glau- 

bigsn sprechen, er mu13 zur Annahme der verkondigten Lehre verpflichten sowie eine 

endgijltige Entscheidung treffen.24' In den Aussagen von Enzykliken wird das dritte Krite- 

rium nicht wahrgenommen. Jedoch gibt es Ausnahmen, die die einzelnen Stellen von 

Rundschreiben betreffen. Der Papst hat das Recht, die schon als dafinitiv erklarten Glau- 

benswahrheiten zu rezipieren, ohne dadurch dern ganzen Text vor! Enzykliken unfehlba- 

ren Charakter zu verleihen. 

Enzykliken konnen auch einige Feststellungen des Gemeingutes der Verkundi- 

gung der Kirche aufnehmen in einer Ausdrucksform, die aufgrund ihrer Gewif3heit und 

Eindeutigkeit die bereits existierende Ausdrucksform ubersteigt. In einem solchem Fall 

handelt es sich um unfehlbare Aussagen irn materiellen Sinn. Die materielle Unfehlbarkeit 

einer Aussage besteht darin, dal3 sie dogmatischen Charakter besitzt, jedoch ihre Vorlage 

den Definitionsaspekt nicht erfullt. Das gilt fur Rundschreiben, deren Vorlage keineswegs 

als definitorisch bezeichnet werden darf.242 ES stellt sich dabei die Frage, die die Unfehl- 

barkeit der papstlichen Aussagen uberhaupt betrifft: Warum konnen nicht alle Lehrent- 

scheidungen des Papste als unfehlbar gelten? Dies wurde viele Miaverstandnisse und 

Fragen van Seiten der Theologie ersparen, wenn der Papst bei jeder Lehrverkundigung 

seine hochste Autoritat gebrauchen wurde. Gegen solche Meinung ist einruwenden, dal3 

die unfehlbaren Lehrentscheidungen einige Vorbedingungen erfullen mussen. Zu den 

wichtigsten ist die Sozialisierung einer Wahrheit zu zahlen. Man kann keine definitive En'i- 

scheidung bezuglich des Glaubens und der Sitten treffen, wenn sie nicht von der ganzen 

Kirche und ihren Mitgliedern schon geglaubt wird. 

Ein anderer Einwand macht deutlich, da13 der Papst und die Bischofe nicht in jeder 

Ausubung der Lehrtatigkeit von lrrtumern absolut frei sind, im Vergleich mit den ,,heiligen 

Autoren", die unter dem Einflul3 der Eingebung Gottes die geoffenbarten Wahrheiten nie- 

dergeschrieben haben. Auf3erdem Ia13t sich feststellen, da13 ein ljberhandnehmen von 

definitiven Aussagen den Zugang zum Glaubensgut erschweren und unijbersichtlich ma- 

chen wijrde. lnfolgedessen wurde die Unterscheidung zwischen dem geoffenbarten Glau- 

bensgut und der authentischen Auslegung des Lehramtes schwieriger sein. Die geoffen- 

barten Wahrheiten sollen namlich in den Vordergrund der Glaubensverkundigung treten 

und vom ordentlichen Lehramt veranschaulicht und erklart ~ e r d e n . ' ~ ~  Diese Argumente 

soilen andererseits auch die Behauptungen widerlegen, dafi das authentische Lehramt 

des Papstes, weil es kein Privileg der Unfehlbarkeit besitzt, eine minderwertige Aussage- 

kraft haben und nur geringe Beachtung verlangen wurde. 

241 Vgl. ebd. 52. 
242 Vgl. Pfeiffer, Die Enzyklika und ihr formaler Wert, (Anrn. 226) 141-142. 
243 Vgl. Gallati, F.M.,  Wenn die Papste sprechen, (Anm. 234) 117-126. 



innerhalb der Lehre des ordentiichen Lehramtes nehmen Enzykliken einen be- 

deutenden Rang ein. Irn ,,Index generalis" AAS 87(1996) rangieren sie an erster Stelle, var 

,,Epistulae Apostslicae" oder ,,Litterae Decretales". Die Plazierung darf naturlich nicht 

uberbewertet werden, jedoch weist sie gerneinsam mit der Haufigkeit des Gebrauchs so- 

wie der Aufgabe gegenuber dern Glauben und den theologischen Fragen auf die hohe 

Bedeutung der Enzykliken Das miissen wir festhalten bei der Ererterung der Frage 

nach dem Anspruch der Enzykliken gegenuber den Glaubigen. 

1.2. Religiijser Gehorsarn des Willens und des Verstandes als Anhdoi? auf Aussagen von 

Enzykliken. 

Grundsatzlich haben alle Aussagen das Lehramtes der Kirche einen verbindlichen 

und verpflichtenden Charakter, der allerdings Abstufungen und Nuancierungen haben 

kann. So kann man nach LG 25 feststelien, daf3 die Lehrverkiindigung des aunerordentii- 

chen wie auch des ordentlichen Lehramtes, die unfehlbar ist, mit dern Glaubensgehorsam 

anrunehrnen i ~ t . ~ ~ '  Damit eine kussage den Rang der Unfehlbarkeit besitzen kann, mug 

sie nach LG 25 zwei Erfordernisse erfullen: die bestimmte Form der Vorlage und den Be- 

zug zurn Depositum der ~ f f e n b a r u n g . ~ ~ ~  

Im gleichen Kapitel LG geht es auch urn die Aussagen des authentischen Lehr- 

amtes, die nicht-unfehlbar sind. In diesern Fall gebietet die Konstitution den ,,religiosen 

Gehorsam des WiHens und ~erstandes" .~~ '  Das Konzil betont durch diese Aussage, daB 

man das ordentliche Lehramt der Kirche anerkennen und zugleich ihm die aufrichtige An- 

nanglichkeit schenken ~ 0 1 1 . ~ ~ ~  Der Intensitatsgrad der Anhanglichkeit 1aBt sich an ,,der Art 

der Dokumente, der Haufigkeit der Vorlage ein und derselben Lehre und der Sprechwei- 

se" erkennen.249 Der ,,Gehorsarn des Willens und Verstandes" ist ein religioser Gehorsam, 

der ,,von der christlichen Glaubensuberzeugung als ganzer" getragen wird.'= Dieser Ge- 

horsarn ist also nicht nur rnit der Meinungszustirnrnung nach der Abwagung der Grijnae zu 

244 Vgl. Pfeiffer, A., Die Enzyklika und ihr formaler Wert, (Anrn. 226) 108. 
245 LG Nr. 25: .(...) qtiorum definitionibus fidei obsequio est adhaerer?dumV, in: AAS 57 (1965) 29ff, 
hier 30; deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.-Bd. 1, 234f-242f, hier 239. 
a46 Vgl. Weber, H., Kirchliches Lehramt, Glaube und Moral. Geschichtlich-systematisches zu einem 
katholischen Problem der Neuzeit, in: St2 212 (1994) 223-238, bes. 230-231. 
247 LG Nr. 25: ,,Hoc vero religiosum voluntatis et inteilectus obsequium singulari ratione praestan- 
durn est Romani Pontificis authentico magisterio etiam cum non ex cathedra loquitur", in: AAS 57 
1965) 29ff, hier 30; deutsche Ausgabe: LThKL Erg.-Sd. i, 234f-242f, hier 237. 

VgI. Stanke, G., Freiheif und religidser Gehonam des Willens und des Verstandes. Zum Ver- 
haltnis von Gewissen und kirchlichem Lehramt, (FHSS 19), Frankfurt a. Main 1993, 9. '" LG Nc. 25: ,,sive indole documentorum, sive ex frequenli propositione eiusdern doctrinae, sive 
ex dicendi ratione", in: AAS 57 (1965) 29ff, hier 30; deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.-Bd. 1, 234f-242f, 
hier 237. 
250 Rahner, K., Kommentar zu LG Nr. 25, in : L T ~ K ~  Erg.-Bd. If, 235-242. hier 235. 



identifizieren. Er hangt vielmehr mit dem Glauben zusamrnen. Ohne ihn ware der Gehor- 

sam nicht ~erifizierbar.~~' 

Enzykliken als Dokumente des authentischen Lehramtes stellen den Anspruch auf 

religiosen Gehorsam. Der Anspruch des Glaubensgehorsarns steht ihnen nicht zu. Jedoch 

kann es passieren, wie wir schon angemerkt haben, darJ einige Aussagen ~ d e r  Teile von 

Enzykliken unfehlbaren Charakter besitzen und somit die Glaubenszustimmung verlan- 

gen. Man kann aber nicht folgern, daf3 aufgrund einiger definitiver Aussagen der ganze 

Text von Enzykliken unfehlbar sei und den absoluten Glaubensgehorsam beanspruchen 

wurde. Stattdsssen erkennt man unter dem reiigiosen Gehorsam als Antwort auf die Ver- 

kundigung von Enzykliken verschiedene Abstufungen, die mit der Autoritat und Intensitat 

der verlangten Zustimmung zusammenhangen. SQ kann man unterscheiden zwischen 

den Feststellungen von Rundschreiben, die ausdrucklich bestimmte Meinungen oder 

Denkrichtungen auswerten oder verurteilen, und den Aussagen, die einige Auffassungen 

nur lediglich erwahnen, ohne dabei genauere Untersuchungen oder Auseinandersetzun- 

gen rnit ihnen anzustellen. Die ersten fordern demzufolge verstarkter die innere Zustim- 

mung als die zweiten, die eher Empfehlungscharakter haben. Es ist nicht zu verkennen, 

daB eine solche Forderung Spannungen auslosen kann, weil Enzykliken ihrer Natur nach 

nicht unfehlbar ~ i n d . " ~  

Eine wichtige Roile zur Begrijndung des religiosen Gehorsams den Enzykliken ge- 

genuber spielt der Beistand des Heiligen Geistes, der auch bei der Tatigkeit des authenti- 

schen Lehrarntes der Kirche wirksam ist. Das ist zu betonen, angesichts der Einforderung 

einer formalen Unterscheidung zwischen beiden Arten des Lehramtes der Kirche. Zu- 

gleich aber bereitet die Frage nach der ,,assistentia Spiriti Sancti" viele Schwierigkeiten. 

Wieweit kann man vom Beistand des Heiligen Geistes irn Falie der nicht-endgiiltigen Leh- 

ren sprechen? 

Bei den unfehlbaren Aussagen handelt es sich urn die absolute Bindung des Heili- 

gen Geistes, die durch die Vorlage des Dokuments ausgedrijckt wird. Bei der authenti- 

schen Lehwerkijndigung ist stattdessen der Beistand des Geistes schwierig definierbar, 

wobei es einige Prinzipien gibt, die diese Handhabung naher bezeichnen konnen. Die 

Wirksamkeit des Beistands hangt demnach vom Rang des Lehwerkunders und der Star- 

ke der Anwendung seiner Autoritat ab. Dabei spielt die Stufe der Bindung an metaphy- 

sisch-theologische Aussagen fur die Lehrverkundigung eine wichtige Rolle. 

25' Stanke, G., Freiheit und religioser Gehorsam des Willens und des Verstandes (Anm. 246) 14: 
,,Das religiose Element dieses Gehorsams liegt im Glauben begrundet, dai3 die Grundsiruktur der 
Kirche, konkret die Tatsache, dai3 es ein Lehramt gibt, auf Jesus Christus zuriickgeht und daR de- 
nen, die es ausiiben, der besondere Beistand des Heiligen Geistes fhr die Ausiibung dieses Auf- 
trags verheiaen ist." 
252 Vgl. Pfeiffer, A., Die Enzyklika und ihr formaler Wert, (Anrn. 226) 13Q-131. 



Diese Kriterien scheinen allerdings sehr theoretisch zu sein, andere jedoch sind hier 

schwierig denkbar.253 Auf jeden Fall soil die Lehrverkundigung des autnentischen iehr- 

amtes, unterstutzt durch den Beistand des I-leiligen Geistes, der willkuriichen Kritik entzo- 

gen werden. Es bedeutet jedoch nicht, daB damit jede Ausubung der Kritik unterbunden 

wird. Die Lehrverkundigung des Lehrarntes kann eine Anregung fijr die Auseinandesset- 

zungen sein, die der differenzierten Analyse der jeweiligen Fragestellung dienen und zum 

besseren Verstandnis der unklaren oder umstrittenen Thesen beitragen sollen. Das gilt 

vor allem fur Enzykliken, die meistens mit grogen lnteresse von Theologen rezipiert und 

dadurch nicht selten als ,,locus theologicus" betrachtet werden. 

1.3. Enzykliken als Erkenntnisquelle fur die Theologie. 

Bevor wir uns mit dem Problem der Enzykliken als ,,locus theologicus" auselnan- 

dersetzen, ist es angemessen, ein paar Bemerkungen uber das Verhaltnis zwischen dem 

Lehramt der Kirche und der Theologie zu m a ~ h e n . ? ~ ~  In der neueren Zeit scheint dieses 

Verhaltnis komplizierter geworden zu sein. lm Falle der Meinungsverschiedenheit zwi- 

schen dem Lehramt und den Theologen wird zunachst die Fachkenntnis der letzteren be- 

sonders betont, die eine bessere und gerechtere Beurteilung des umstrittenen Sachver- 

haltes ermoglicht. Dadurch meint man bisweilen, daf3 das Urteil der Theologen mehr an- 

zuerkennen ist als das des ~ehrarntes. '~~ Bei dieser Tendenz stellt sich die Frage nach 

der angemessenen Relation zwischen beiden ,,ParteienU, die ein gelungenes Miteinander 

und nicht Gegeneinander gewahren kann und zugleich alie unvermeidbaren Spannungen 

austragen IBBt. Konflikte zwischen beiden Seiten sind nicht auszuschlief3en. Um so mehr 

ist es wichtig, die Gemeinsamkeiten mehr als die Differenzen hervorzuheben, urn einen 

konstruktiven Dialog durchfijhren zu k ~ n n e n . ~ ~ ~  

Zu den Gemeinsamkeiten gehort die Pflicht, den Glauben auszulegen und zu be- 

wahren."' Die Theologie hat nicht nur die Aufgabe, die Lehrverkijndigung des Lehramtes 

zu verteidigen und zu erklaren, soweit es notwendig ist. Sie leistet meistens die Vorarbeit, 

die zu den amtlichen Erklarungen fuhrt. Das Lehramt ist oftrnals auf die Ergebnisse der 

Theologie angewiesen, urn dann sachgemal3e Entscheidungen zu treffen. Deshalb mu8 

253 Vgl. ebd. 147-148. 
254 Ein wichtiges Dokurnent zum besseren Verstandnis dieses Problems siehe Kongregation fur die 
Glaubenslehre, lnstruktion uber die kirchliche Berufung des Theologen ,,Donurn veritatis" (im fol- 
enden DV), in: AAS 82 (1990) 1550-1570; deutsche Ausgabe: VApS 98. 

Vgl. Webe, H.. Kirchliches Lehramt, Glaube und Moral. (Anrn. 246) 224. 
255 Vgl. Rahner, K., Theologie und Lehrarnt, in: St2 198 (1980) 363-375, bes. 363. 
257 Vgl. Internationale Theologenkomrnission, Thesen uber das VerhBltnis von kirchlichen Lehramt 
und Theologen zueinander (Sitzung vorn 25. September bis 1. Oktober 1975), in: ThPh 52 (1977) 
57-61, bes. 57-58. 



man der Theologie immer die Freiheit des Fragens und des Forschens gewahren, beson- 

ders in Gebieten, die von den lehramtlichen Aussagen nicht abgedeckt sind. 

Weil die Erklarungen des Lehramtes das Ergebnis der Arbeit der Theologen sind, 

muB man sie von moglichst vielen Seiten beleuchien, um zu einem ausgewogenen Urteil 

uber sie zu gelangen. Theologen, die an der Entstehung eines lehramtlichen Dokuments 

beteiligt sind, sollen zurn besseren Verstandnis der vertretenen Thesen beitragn2% Un- 

ter diesem Aspekt scheinen die Kommentare zu den lehramtlichen Dokumenten nicht un- 

wichtig zu sein. Diese Kommentare sollen durch eine konstruktive Auseinandersetzung 

den Blickhorizont erweitern und Unverstandliches erlautern. Besonders wichtig sind diese 

Kornmentare und weitere Forschungen gerade dann, wenn bestimmte Meinungen vom 

Lehramt kritisiert oder zuruckgewiesen ~ v e r d e n . ~ ~ ~  

AuBer der Pflicht, den Glauben auszulegen und zu bewahren, zahlt zu den Ge- 

meinsamkeiten die Bindung an das Wort Goetes, das die Selbstoffenbarung Gottes dar- 

stellt. Weder die Theologie noch das Lehramt stehen uber dem Wort Gottes. Sie mussen 

ihm gegenuber eine subsidiare Funktion ubernehmen, urn es in der gesamten Perspektive 

des Glaubens auszulegen. 

Man sieht aber auch die Differenzen, die zwischen beiden Seiten aufkommen kdn- 

nen. Die Differenzen konnen jedoch nicht nur ais Gegensatze verstanden werden. Ge- 

wisse Spannungen und Meinungsunterschiede konnen zu noch tieferen und vielseitigeren 

Untersuchungen fuhren. Zu den meist auftretenden Differenzen gehort die Frage nach 

der Autoritat und Verbind!ichkeit der   us sag en.^^' Die Autoritat des Lehramtes kommt aus 

der Grundstruktur der Kirche hervor. Dadurch kann es seine Aussagen autoritativ als ver- 

bindlich erklaren. In der Theologie spielen wissenschaftliche Argumente die Hauptrolie. fh- 

re Gewichtigkeit hangt von ihrer Evidenz und Beweiskraft ab. Weil lehramtliche Erkl2run- 

gen auf Autoritat basieren, ist keineswegs daraus zu folgern, da13 sie keine wissenschaft- 

liche Stringenz zu besitzen brauchen. Gerade dann, wo es sich um die nicht direkt rnit der 

Offenbarung verbundenen Aussagen handelt, mu13 man der Aussagekraft und dern Ge- 

wicht ihrer Argumente eine gro13e Bedeutung zukommen  asse en.^^' Dabei mu13 von der 

Seite des Lehramtes immer deutlich gemacht werden, wo es sich um letztverbindliches 

258 Vgl. Rahner, K., Theologie und Lehramt, (Anm. 256) 363-364. 
259 Vgl. Seckler, M., Der Dialog zwischen dem Lehramt und den Theologen. Zur Instruktion uber die 
kirchliche Berufung des Theologen, in: Streitgesprach urn Theologie und Lehramt. Die lnstruktion 
uber die kirchliche Beri~fung des Theologen in der Diskussion, Hunermann, P./Mieth, D. (Hg.). 
Frankfurt a. Main 1991, 232-240, bes. 236. 
260 Vgl. Internationale Theologenkommission, Thesen uber das Verhaltnis von kirchfichen Lehramt 
und Theologen zueinander, (Anm. 2571, 59-60. 
261 Vgl. Augustinus, Ep 120, 3 , in: CSEL 34, 706 (vgl. PL 33, 453), Augustinus betont hier, da13 der 
Glaube eine vernunftgem3Re Erklarung oder ein vernunftgernal3es Forschen verlangt: Orsy, L., Die 
Grenzen des Lehramtes, in: Streitgesprach urn Theologie und Lehramt, (Anm. 259), 160-171, bes. 
164. 



Wort oder aber urn einen Beitrag fur Klarung hande~t .~~*  Auch wenn die Argumente wich- 

tig und entscheidend sind, mu8 man dabei bedenken, dafi die krgurnente des Lehramtes 

und der Theologie nicht identisch sind, weil beide Seiten nicht die gleiche Kompetenz be- 

ziiglich der Lehrverkundigung haben und einen verschiedenen Dienst wahr~ehmen. '~~ 

Es ist auch zu erwahnen, dai3 die Theo1ogr;n jedem Dokument des Lehramtes, un- 

abhangig vom Grad der Verbindlichkeit, Beachtung schenken und ihm fur das Leben der 

Kirche eine angemessene Bedeutung zukommen iassen sollen. Das gilt besonders fur die 

authentischen, nicht letztverbindlichen Erklarungen, denen manchmal eine seriose Be- 

deutung abgesprochen wird. Das fuhrt direkt dam, daf3 die Formulierung einiger nicht- 

definitorischer Aussagen des Lehramtes den Eindruck ewecken konnen, es handele sich 

hier um eine letztverbindliche ~ r k l a r u n g . ~ ~ ~  

Diese Relevanz der authentischen Aussagen fur die ganze Kirche kann nicht 

durch die Feststellung abgestritten werden, dai3 sich das authentische Lehramt in seinen 

Entscheidungen fruher schon geirrt hat. Daraus abzuleiten, dai3 das Lehramt sich ge- 

wohnlich irrt, ist eine unzulassige Schluf3folgerung. Zwar hat sich das Lehramt in letzterer 

Zeit dazu bekannt, daf3 ihm einige Fehler unterlaufen ~ i n d . ~ ~ '  Das ist aber von seiner 

Seite ein Zeichen der Dialogbereitschaft und kein Anlal3 zur Leugnung des besonderen 

Beistands des Heiligen Geistes bei der Ausubung seiner Funktion. Als Antwort auf diese 

Dialogbereitschaft ist die positive Pflicht der Theologen zu sehen, ihre Bedenken und 

Schwierigkeitsn bezugiich der lehramtlichen Aussagen ~ o r z u t r a ~ e n . ~ ' ~  Diese Schwierig- 

keiten konnen sich aus verschiedenen Griinden ergeben, vor allem aus der Begrundung 

der vorgesteilten ~chluf3folgerungen~~~ oder aus der Kompliziertheit einer Frage, der das 

Lehramt nicht in allen Aspekten gerecht werden kann.268 Dieses Zugestandnis seitens des 

Lehramtes ist zweifellos ein Fortschritt im Ringen um ein gegenseitig angemessenes Ver- 

ha~tnis.~" Wenn die Bedenken und Schwierigkeiten als eine kollektive Erklarung von 

Theologen formuiiert werden, mussen sie ernst genommen werden. Jedoch diirfen sie 

262 Vgl. Beinert, W., Knechschaft-Herrschaft-Partnerschaft, in: Lehramt und Theologie. Unnotiger 
Konflikt oder heilsame Spannung?, Seckler, M. (Hg.) mit Beitragen von Beinert, W. [u.a.], Diissel- 
dorf 1981, 25-56, bes. 54. 
263 Vgl. Hunermann, P., Das Lehramt und die endliche Gestalt der Glaubenswahrheit. Uberiegun- 
gen zur rornischen lnstruktion iiber die kirchliche Berufung des Theologen, in: Streitgesprach urn 
Theologie und Lehramt, (Anrn. 259), 138-152, bes. 148. 
264 Vgl. Rahner, Theologie und Lehramt, (Anrn. 256) 365. 
265 Vgl. DV Nr. 24, in: AAS 82 (1990) 1560f. hier 1560; deutsche Ausgabe: VApS 98, 15f, hier 15; 
Schreiben der deutschen Bischofe an alle, die von der Kirche mit der Giaubensverkundigung be- 
auftragt sind, Trier 1967, 17. 
'66 vgl. DV Nr. 30, in: AAS 82 (1990) 1562; deutsche Ausgabe: VApS 98, 17. 
267 Vgl. Dulles, A., Die Frage des Dissenses, in: Streitgesprach urn Theologie und Lehramt, 
$Anrn.259), 153-1 59, bes. 155-1 56. 
* Vgl. DV Nr. 24, in: AAS 82 (1990) 1560f, hier 1560; deutsche Ausgabe: VApS 98, 15f, hier 15. 

269 Vgf. Dulles, A., Die Frage des Dissenses, (Anm. 267) 156. 



nicht Uberbewerlet werden, besonders dann, wenn ihre Argumente auf ,,der Praxis in der 

Welt und Modemitiit;' ba~ieren.~'" 

Das Verhaltnis zwischen dem Lehramt und der Theolagie stelit sich vie1 kompli- 

ziefier und vielfaitiger dar, als es einige, manchmal sehr pauschale Meinungen zu vertre- 

ten versuc~en.~~ '  tetzlich besteht die Kooperation darin, daf3 beide Seiten sich ohne eine 

gegenseitige Beziehung nicht in ihrer ganzen Fijlle entfalten und damit den zeitgenossi- 

schen G!aubens- und Moratprobiemen nicht gerecht werden k ~ n n e n . ~ ~ *  

Nach diesen Bemerkungen gehen wir nun auf die Frage von Enzykliken als Queile 

der theologischen Erkenntnis ein. ,,Locus theolagieus" allgemein ist eine Quelle oder Stel- 

le, die Argurnente oder Nachweise fur eine Theorie oder Behauptung in Sachen Glauben 

und Moral beinhaltet oder der diese Argumente entnornmen werden k ~ n n e n . ~ ~ ~  Nach die- 

ser Definitian kann das authentische Lehramt ,,locus theologicus" sein, besonders dufch 

seine Veroffeniiichungen, in denen Enzykliken ein besonderer Rang zukommt. Das ist vor 

allem zu sehen, wenn die Enzykliken ein ttleolagisches Echo auf ihre Aussagen finden, 

mit gronem lnteresse aufgenommen werden und zahlreiche Kornrnentare h~?rbeif i jhren.~~~ 

Jedoch sind Enzykliken keineswegs Werke im Sinn von Lehrbuchern oder wissenschaft- 

lichen Monographien, die sich umfangreich und vielseitig mit der gegebenen Problematik 

auseinandersetzen ilnd sie dementsprechend darstellen. Man kann nicht von Enzykliken 

verlangen, daR ihre Aussagen afie vertretenen Meinungen berijcksichtigen und auf sie 

Bezuy net~men.*~' ~ i e  Sache des Lehramtes ist nicht die wissensckaftliche Ausarbeitung 

der anfallenden Fragen, sonciern das Hinweisen auf die existierenden Probleme. Zugleich 

mu13 es die Entscheidungen treffen, die zu seiner Kompetenz gehijren. Dennoch bedeutet 

das nicht, dan Enzykliken die wissenschaftlichen Argurnente geringschatzen oder gar auf 

sie verzichten. Die Aufgabe, die Enzykliken haben, ist jedoch der Aufgabe der Theologie 

nickt gleich. Die Theologie !nu&, urn als rationale Wissertschaft gelten zu konnen, eine 

fachiiche Reflexion aufweisen, in der auch die konstruktiv-kritische Beleuchtung der ange- 

stellten ijberlegungen von Enzykliken zum Ausdruck kommen darf.276 

-- 
"'O Rahner, K., Theologie und Lehramt, (Anm. 256) 371. 
271 Vgi. Seckler, M., Modelle des Verhaltnisses von kirchlichen Lehrarnt und theologischer Wissen- 
schaft, in: Lehramt und Theoiogie, (Anrri. 262) 83-130, bes. 125. 
272 Vgl. Beinert, W., Knechschaft.-HerrschaR-Parnferschaft, (P.nm. 262) 53. 
273 Vgl. Gallati, F.M., Wenn die PBpste sprechen, (Anrn. 234) 105. 
'74 Die Beispiele fiir die konkrete Bev~ertung und Verflenciung von Enzykliken siehe Pfeiffer, A,, 
Die Enzyklika und ihr formaier Wert, (Anrn. 226) 175-177. 
2'5 Vgi. Szostek: A., Encyklika o rozeznawaniu duchow, in: Merecki. J., Wokd encykliki ,,Veritatis 
splendor", (Ann;. 3) 13-51, bes. 22-23. 
2 .  F Vgl. Principe, VV. H., Ein Theologe antwortet auf die instruktion. in: Streitgesprach urn Theologie 
und Lehramt, (Anm. 259), 99-107, bes. 102. 



Enzykliken konnen ihre Thesen und Argumente in der Lehrverkundigung VOP an- 

deren Lehramtstragern wie z. 6. den Bischofen ijbernehmen. Den ubernommenen Argu- 

menten werden damit griiGere Autoritat und Authentisitat verliehen. Das gleiche gilt fur die 

lnanspruchnahme von Lehrauffassungen der einzelnen Theologen durck das romische 

Lehramt, die ihren Beitrag fur die Entwicklung der philosophisch-theoiogischen Refiexion 

geleistet haben oder leisten. Ihre Aussagen kijnnen zur Annahme empfohlen oder als 

verbindlich vorgelegt werden.*" Eine andere Frage ist es, ob die Berucksichtigung der 

Meinungen von bestimmten Theologen fui die ErschlieBung einer manchmal komplizierten 

Fragestellung ausreicht. In solchem Fall sind, wie bereits betont wurde, die Kommentare, 

die angesprochene Probleme umfangreicher behandeln und die Rezeption bestimmter 

Autoren plausibel machen konnen, erforderlich und nutzlich. 

2. Genese und Hauptanliegen der Moralenzykiika. 

Die Enzyklika VS wurde mit Spannung erwartet. SchlieGlich wurde sie schon fruh 

angekijndiyt, was viele Spekulationen ijber ihren lnhalt und Autorenkreis hervorgerufen 

hat.278 Deshalb sind zuniichst einige Fakten aus der Vorgeschichte und Genese des 

Rundschreibens herauszustellen. Diesen ijberlegungen schlient sich die Frage nach den 

Hauptanliegen von VS an, deren Relevanz im gesamten Kontext der Lehrtatigkeit Johan- 

nes Pauls I!. erschlossen wird. Die Methode, der sich der Papst hier bedient, macht den 

Aufbau des Dokumentes verst2ndlicher und piausibler. 

2.1. Vorgeschichte und Genese. 

Die erste direkte Ankiindigung des Rundschreibens ijber die moraltheologische 

Problematik ist im Apostoiischen Schreiben von Johannes Paul II ,,Spiritus Domifii" (im fol- 

genden SD) vom 1.08. 1987 entha~ten.~~' AnlaGlich des 200. Todestages des hi. Aifons 

Maria von Liguori wurdigt der Papst in diesem Schreiben dessen Beitrag zur Entwicklung 

der Moraltheologie. Angespornt von seinem Beispiel, fuhlt sich der Papst veranlaGt, in ei- 

277 Vgl. Pfeiffer, A., Die Enzyklika und ihr formaler Wert, (Anrn. 226) 118-1 19. 
275 Weger, K.-H., Wie weit reicht der Schutz des Heiligen Geistes? Einige Fragen zur Unfehfbar- 
keit in der katholischen Kirche, in: Streitgesprach um Theologie und Lehramt, (Anm. 259) 108-1 17, 
hier. 115: ,,lm Herbst wird aber ein papstliches Lehrschreiben zu Fragen der Morai erwartet. Darin 
wird der Papst gewil3 auch auf die Empfangnisverhiitung zu sprechen kommen." 
27"n: AAS 79 (1 987) 1365-1 375. 



nem Lehrschreiben die Grundlagen der Moraitheoiogie abz~handeln.~'~ In SD betonte er 

aufkornmende Probleme in der modernen Gesellschaft, deren Lijsung ein schwieriges 

Unterfangen Dennoch rnochte der Papst bei allen iosungsversuchen das entschei- 

dende Kriterium unterstreichen, das in der Seelsorge und Lehrtatigkeit unumganglich zu 

beachten 1st. Dieses Kriterium ist das Wort Gottes, das vorn Lehramt der Kirche authen- 

tisch interpretiert ~ i r d . ~ ' ~  Diese Feststellung lien damals vermuten, daf3 $as zukunftige 

Schreiben auf der Heiligen Schrift basieren wird, was auch von VS ausdrucklich betont 

~ u r d e . ~ ' ~  Bei der Rezeption der Bibel kijnnen jedoch einige Fragen zur Schriftauslegu~g 

von VS auftauchen. Wie kann man angesichts der heutigen Lebensprobfeme die Bibel als 

Erkenntnisquelle wahrnehmen, wenn sie dazu schweigt? Wie soil man die B~bel interpre- 

tieren, damit gegenwartige Moralfragen auf plausible Weise von ihr beleuchtet werden? 

Ungefahr sechs Jahre spater (1993) ist das angekundigte Dokument ersch~enen. 

annes Warum dauerte der AbfassungsprozerJ so lange? Diese Frage beanhvortet Johc 

Paul 11. direkt im Dokument, indem er auf die Verijffentlichung des neuen Katechismus der 

Kirche veweist. Der Katechismus sollte die Grundlage der katholischen Lehre sein, auf 

der die Moralenzyklika basieren ~ u r d e . ~ ' ~  Deshalb wurden beide Dokumente in dieser 

zeitlichen Reifenfolge publiziert. 

ijber die Vorgeschichte von VS existieren viele Vermutungen und Spekufationen. 

Man versuchte, die etwaigen Autoren des Textes zu benennen. Man stellte sich die Fra- 

gen, welche Bischofskonferenzen und Theologen wahrend der Redaktion zu den einzel- 

nen Themenkreisen befragt wurden. 285 Der Anla8 solcher Spekulationen liegt in der un- 

terschiedlichen Sprache und den verschiedenen lnhalten der einzelnen Kapitel van VS. 

Trotz all dieser Fragestellungen ist darauf hinruweisen, daB die Verantv~ortung fur den ln- 

halt des Rundschreibens vom Papst selbst ilbernommen wurde. Deshalb muf3 man sich 

zuerst bei der bektiire des Textes auf den sachlichen Zusammenhang des lnhalts kon- 

280 ,,Ham Apostolica Sedes, pro suo munere, luculentam profecto dabit operarn agitans in scripto 
proxime edendo, fusihis altiusque, quaestiones ad fundarnenta ipsa theologiae moralis spectantes", 
in: AAS 79 (1 987) 1374. 
281 ,,Huius temporis vita sane nova exibet problemata saepius difficilia expeditu", in: AAS 79 (1987) 
1374. 
292 ,,Reminscendum tamen semper est, in ipsa spirituali horninum moderatione necnon in docendi 
opere necessarium normam, cui renuntiari non iiceat, sed pareri semper oporteat, verbum esse Dei 
%uemadmodum Ecclesiae Magisterium id cum auctoritate interpretetuf', in: AAS 79 (1 987) 1374. 

VgI. VS Nr. 5, in: AAS 85 (1993) 1137f, hier 1138; VApS 11 1, 11. 
284 Vgl. ebd., in: AAS 85 (1993) 11 37f, hier 11 37; VApS 11 1, 11, uber die Zusammenhange zwi- 
schen den lnhalten des KKK und VS siehe. Margerie, de B., L' agir pascal commandement supreme 
de la Nouvelle Alliance. Reflexions dans le contexte de Veritatis splendor, in StMor 32 (1994) 163- 
168; Johnstone, B. V., Personalist morality for a technological age: The Catechism of the Catholic 
Church and Veritatis splendor, in: StMor 32 (1994) 121-136; Vidal, M., Die Enzyklika ,,Veritatis 
splendor" und der Weltkatechisrnus. Die Restauration des Neuthomismus in der katholischen Mo- 
rallehre, in: Moraltheologie im Abseits?, (Anrn. 3) 244-270. 
285 Vgl. Mieth, D., Die Moralenzyklika, die Fundamentalmoral und die Kornmunikation in der Kirche, 
in: Moraltheologie irn Abseits, (Anm. 3) 9-24, bes. 19. 



zentrieren und dabei die spezifische Methode beim Aufbau des Rundschreibens im Auge 

beha~ten.~'~ Fur die Erschliet3ung des Textes von VS konnte es aufschlul3reich sein. die 

Autoren zu kennen.287 Dennoch sollte man darauf achten, dal3 die Frage nach den mitwir- 

kenden Personen keine Unterstellungen verursacht ctnd den Text der Enzyklika selbst 

di~kredi t ier l i .~~~ 

Auger der Vorgeschichte ist fur uns interessant, nach den Motiven zu fragen, die 

den Papst bewegt haben, gerade zu diesem Zeitpunkt eine Moralenzyklika zu verfassen. 

Man kann die inneren und auaeren Grunde fur die Entstehung von VS aufzahlen, die 

nicht voneinander zu trennen ~ i n d . ~ * ~  ZU den ersten, die wir als innerkirchliche bzw. - 

theologische Grunde bezeichnen konnen, gehort die Krise, die durch die ernsten Schwie- 

rigkeiten sowohl fur den Glauben und das Lebeo der Kirche als auch for das solidarische 

und soziale Miteinander in der Gesellschaft gekennzeichnet wird (vgl. VS Nr. 5).2" Diese 

Krise ist von dem verbreiteten Reiativismus, Subjektivismus und Individualismus verur- 

sacht. Sie wirkt sich auf die ,,gesunde Lehre" (2 Tim 4, 3) aus, die global und systematisch 

infrage gestellt wird. Diese infragestellung erfolgt in einigen Priesterseminaren und an 

theologischen Fakultaten, was zur Diskrepanz innerhalb der Lehre der Kirche fuhrt (vgl. 

VS Nr. 4). 291 Die herkommliche Lehre wird vom lrrtum bedroht, der Zweideutigke~t ausge- 

setzt und gerat somit in Vergessenheit (vgl. VS Nr. 30).='* Angesichts der Trennung der 

Moral vom Glauben, was eine beunruhigende Entwickfung bedeutet, macht der Papst 

darauf aufmerksam, dal3 der Glaube ausgehend von den Anfangen des Christentums an 

als Weg verstanden wurde. In der Tat bedeutet das, dai3 sich die christliche Religion im- 

mer durch die Praxis und nicht primar nur durch die Theorie ausgezeichnet hat. Deshaib 

ist unausweich!ich, dai3 der Glaube eine moralische Dimension besitzt, die aus konkreten 

Weisungen bes~eht .~ '~ Aus diesem Grund weist der Papst auf die Unzertrennlichkeit des 

Glauben und der gelebten Moral hin. 

2ti6 Vgl. Kaczynski, E., Geneza i idee wiodace encykliki Veritatis splendor, in: W prawdzie ku 
wolnoici, (Anm. 3) 116-131, bes. 118. 
287 Vgl. Gleixner, H,, Moral im ijberangebot? Neue Lehraunerungen der katholischen Kirche zu 
Themen der Moral, Paderborn ju.a.1 1997, 52; Rotter H., lnstruktion oder Kommunikation, (Anm. 41, 
201 -202. 
288 Vgl. Vidal, M., Die Enzyklika ,,Veritatis splendor" und der Weltkatechismus (Anm. 284) 246; 
Fuchs, J., Die Last moraltheologischer LehrautoritGt, in: StZ 213 (1995), 219-232, bes. 231. 
289 Vgl. Ratzinger, J., Glaube als Weg, Hinfiihrung zur Enzyklika des Papstes uber die Grundlagen 
der Moral, in: lKaZ 22 (1993) 564-570, bes. 564-567. 
290 In: AAS 85 (1 993) 11 33f, hier 1137; VApS 11 1, 11. 
29' tn: AAS 85 (1993) 1135ff, hier 1136; VApS 111, 9f, hier 10. 
'92 In: AAS 85 (1 993) 11 57f, hier 1 157 ; VApS 1 1 I ,  35f, hier 35. 
293 Vgl. Ratzinger J., Glaube als Weg, (Anm. 289) 565. 



Nicht nur innerkirchliche Motive bewegen Johannes Paul ll., ,,uber die Morallehre 

der Kirche insgesamt nachzudenken" (VS Nr. 4) 294 Im Kontext der grol3en historischen 

Ereignisse und Denkstrornungen der letzten zwei Jahrhunderte, z. B. der Franzosischen 

Revolution, des Prozesses der Sakularisation und des Atheismus, des Zusammenbruchs 

der totalitaren Systeme in Europa, des rasanten Fortschritts in der Technik, mijchte er 

sich an den heutigen Menschen wenden und ihm die wahre Reiation zw~schen dem 

,,KonnenU und ,,Durfenfi dar~egen."~ Die Regel, nach der alles, was machbar ist, erlaubt 

sei, zerstort die moralischen VJerte. Der Mensch, der mit den technisch- 

wissenschaftlichen Errungenschaften zufrieden ist, projiziert sein Verhaltnis zur materiel- 

len Welt auch auf seinen Umgang mit Gott. Nur das, was mathematisch und empirisch 

beweisbar ist, gilt fur ihn als gewin. Und weil man zur Gewiaheit im Bereich der Religion 

und der Moral nicht gelangen kann, ist jedem frei Oberiassen, die eigene Einsicht selbst 

zu gewinnen.296 Somit wird der Anspruch der ,,fur die menschliche VemunR erkennbaren 

universalen Wahrheit" aul3er Kraft geset~t."~ Deshalb mochte der Papst bei aller Aner- 

kennung der technischen und kulturellen Errungenschaften und im Dialog mit ihnen die 

Notwendigkeit der Suche nach der Wahrheit iiber das Gute und ijber den Menschen be- 

tonen. Dieses Ziel verfolgt die Moralenzyklika. 

2.2. lnhalt und Hauptanliegen von VS im Kontext der gesamten papstlichen Untewei- 

sung: Thomismus und Personatismus. 

Um den lnhalt des Rundschreibens richtig verstehen und dieses in die gesamte 

Lehrtatigkeit des Papstes Johannes Paul II. einbetten zu konnen, miissen wir vom philo- 

sophischen und theologischen Vorverstandnis seiner Schriften ausgehen. Aufgrund die- 

ses Vorverstandnisses ist es ihm erlaubt, sich einige phi!osophische oder theolagische 

Benkrichtungen zu eigen zu machen. Dadurch wird ,,den Glaubigen (kein) besonderes 

und schon gar nicht ein philosophisches System auferlegt" (VS Nr. ~ 9 ) . ' ~ ~  Er mochte keine 

Art von Philosophie oder Theologie als unfehlbar betrachten, sandern eine Basis fur die 

Klarung der Grundlagen und die weitere Diskussion ~chaf fen .~~ '  Jedoch kann er das nicht 

in der Form einer monographischen Abhandlung tun, die alle moglichen Meinungen und 

294 In: AAS 85 (1993) 11 35ff, hier 1136; VApS 11 1, 9f hier 10. 
295 Vgl. auch Johannes Paul II., Ansprache beim Besuch des Europiiischen Zentrums fur Kernfor- 
sehung in Genf (1 5.06. 1982), in: AAS 74 (1 982) 1006-1 01 2, bes. 101 1. 
296 Vgl. VS Nr. 4; 32, in: AAS 85 (1 993) 1 'I 3ff! hier 1-1 36; 1 159f, hier 1 159; VApS 11 1, 9f, hier 10; 
36f, hier 37. 
29' VS Nr. 32, in: AAS 85 (1 993) 11 59f, hier 11 59; VApS 11 1; 36f, hier 37; Vgl. Ratzinger, J., Glau- 
be als Weg, (Anm. 289) 565. 
298 In: AAS 85 (1993) 1156f, hier 11 57; VApS 11 1, 33ff, hier 34. 
2" Vgl. Ratzinger, J., Glaube ais Weg, (Anm. 289) 567. 



Nuancierungen berijcksichtigen kijnnte. Deshalb ist der Vorschlag, die Enzyklika VS zu 

kommentieren, was schon angemerkt wurde, fur die KIBrung des Textes so wichtig. 

2.2.1. Thomistischer und personalistischer Ansatm der Unterweisung Johannes Paul II. 

Aus der facettenreichen Publikation vsn Karol Wojtyla als Ethiker an der Katholi- 

schen Universitat Lublin, als Bischof von Krakow und als Oberhaupt der katholischen Kir- 

che kann man zwei Denkstromungen hervorheben: Thornismus und Personalimus. Weil 

beide aus einem breiten Spektrum von Themen besteken und von verschiedenen Stand- 

punkten aus beleuchtet werden konnen, wollen wir uns im Blick auf das Zisl der vorlie- 

genden Arbeit besonders auf die Philosophie des Seins und das Phanomen der Person 

irn personalistischen Verstiindnis in zusammenfassenden Streiflichtern k ~ n z e n t r i e r e n . ~ ~ ~  

Uer erste Pfeiler der papstlichen Lehre, die Philosophie des Seins, hat fur ihn ei- 

nen hervorragenden Vertreter: Thomas von Aquin. Ber Papst bekannte sich oftmals mit 

besonderen Anerkennung zu dessen Person und Lehre. Seines Erachtens ist die Philo- 

sophie des Seins, des ,,actus essendi", fur die moderne Philosophie aufgrund ihrer Offen- 

heit und ihres Universalismus aktuell und n o t ~ e n d i g . ~ ~ '  Diese beiden Eigenschaften tra- 

gen dazu bei, daf3 jede philosophische Richtung, die die Wirklichkeit wahrhaft widerspie- 

gelt, eine eigene Legitimitat in der Philosophie des ,,actus essendi" b e s i t ~ t . ~ ~ '  Aul3erdern 

hebt die Philosophie von Thomas das Prinzip der universalen Werte hervor, das beim 

Dialog zwischen der Vernunft und dern Glauben unentbehrlich ist.303 Der Papst wijrdjgt 

das Streben des Thomas nach der Wahrheit, die er immer bei seiner Tatigkeit im Auge 

behaiten hat.'04 Im Namen dieser Wahrheit sol1 sein Werk fortgesetzt werden, indem sei- 

3* Ausfiihrlich uber die theologischen, philosophischen und sozialen Grundlagen der papstlichen 
Unterweisung siehe Kupny, J., Antropologiczne podstawy nauczania spolecznego Jana Pawla II, 
Opole 1994; Buttiglione, R., II pensiero di Karol Wojtyla, Milano 1982; Seifert J., Johannes Paul If 
uber die Ehemoral. Seine Lehre und ihre Hintergrunde in einer personalistischen Philosophie der 
menschlichen Sexualitat, in: lKaZ 26(1997) 44-65. 
301 Johannes Paul II., Ansprache an die Teilnehmer des Kongresses anlafilich des 100. Jahresta- 
ges der Enzyklika des Leo Xll ,,Aeterni Patris" (17.09.1979), in: AAS 71 (1979) 1472-1483, hier 
7478: ,,La filosofia di San Tommaso merita attento studio ed accettazione a motivo del suo spirit0 di 
apertura e di universalismo, caratteristiche che Q difficile trovare in moite correntj del pensiero 
contemporaneo." 
3" In: AAS 71 (1979) 1480. 
303 Johannes Paul I!., Ansprache an die Teilnehmer des Vlll Internationalen Thomistischen Kon- 
gresses (1 3.09.1 980), in: AAS 72 (1980) 1036-1 046, hier 1041 : , Non 6 possibile passare in ras- 
segna tutti i rnotivi che hanno indotto il Magistero a scegiiere come guida sicura nelle discipline 
teologiche e fiiosofiche San Tomrnaso d' Aquino; ma uno senza dubbio questo: I' aver egli posto i 
rincipi di valore universale, che reggono ii rapporlo tra ragione e fede." ' Vgl. Johannes Paul 11.. Ansprache an die Teilnehmer des Kongresses anlijI3lich des 100. Jah- 

restages der Enzyklika des Leo XI1 ,,Aeterni Patris", in: AAS 71 (1979) 1481. 



ne Phitosophie immer aufs neue gelesen und aktualisiert wird und dabei die modernen 

Denkrichtungen einbezogen werden30" 

Johannes Paul 11. empfiehlt nicht nur den Dialog des Thomismus m!t anderen 

Stromungen, sondern geht den gekennzeichneter! 1Veg voran. Neben der Wahrnehmung 

der Philosophie des Seins entwickelt er eine personalistische Konzeption des Menschen. 

Ein erster Versuch dieser Konzeption fijhrt mur Entstehung seiner Monographie Ober die 
306 . Liebe in der Ehe , in der man den Ansatz der personalistischen Konzeption des Men- 

schen erkennen kann.M7 Die Absicht, die Philosophie der Person auf systematische Wei- 

se zu entwickefn, wurde spater in seinem wichtigsten Werk ,,Person und Tat" umge- 

setzt308 In ihm behandelt er ausfuhrlich das Thema des Menschen als Person, ihr Wesen 

und Handeln. Der Papst bekennt sich selber damu, dafi dieses Werk unter dem Einflul3 ei- 

nerseits der Metaphysik und der aristotelisch-thomistischen ~ t h i k ~ ~ ,  andererseits der 

Phanomenologie mit ihren Vertretern Scheler, Husserl, lngarden3I0 sowie des Persona- 

lismus von Kant ~ t e h t . ~ "  

Zu den wichtigsten Elementen seiner personalistischen Vision des Menschen ge- 

hort das Faktum der Subjektivitat, die sich in Bezug auf die Taten in der Erfahrung, im 

Bewuntsein, in der Selbstbestimmung sowie der Transzendenz des Menschen a u ~ e r t . ~ ' *  

Zuerst geht der Papst von der metaphysischen Definition der Person aus, in der sich ihre 

Eigenschaften Substantialitat, Rationalitat, Selbstandigkeit und Individualitat im Sein aus- 

d r i ~ c k e n . ~ ' ~  Die so verstandene Person ist zugleich das Subjekt, weil sie sich von jedem 

,,EtwasN unterscheideL314 Dieser Unterschied kommt aus der Erfahrung des Menschen, die 

305 Vgl. Johannes Paul ll., knsprache an die Teilnehmer des VII1. lnternationaien Thomistischen 
Kongresses, in: AAS 72 (1980) 1044-1 045. 
3" VgI. Wojtyla, K., Mitosc i odpowiedzialno&C, Krakow *1962; deutsche Ausgabe: Liebe und Ver- 
antwortung, Muncheo 1980. 
30 i  Vgl. Wojtyla, K., Liebe und VeranWortung (Anm. 306) 20; 21; 22. 
308 Vgl. Wojtyla, K., Osoba i czyn, Krakow 21985; deutsche Ausgabe: Person und Tat. Endgiiltige 
Textfassung in Zusammenarbeit rnit dem Autor von Tymieniecka, A. T., Freiburg fu.a.1 1981. Im 
Fall der Nichtubereinstimmung des Originaltextes rnit der deutschen ijbersetzung wird auf den er- 
sten verwiesen. 

Vgl. Wojtyla, K., Person und Tat, (Anrn. 308) 22; 25; 34; 77 u.a. . 
310 Vgl. ebd. 31, FuTJn. 8: Wojtyla mdchte sich mit dem Werk von Scheler, M., Der Formalismus in 
der Ethik und die rnaterielle Wertethik, Bern 1966, bes. 45-51, auseinandersetzen: "Person und 
Tat", 41: Hier weist Wojtyla auf das phanomenologische Bewui3tseinsverstandnis nach Husserl, E., 
ldeen zu einer reinen Phanomenologie und phanomenologischen Philosophie I, Halle 1913, 
bes.168f, hin; ,,Person und Tat", 52, FuBn. 18: Wojtyla nimrnt Stellung zur Konzeption des Be- 
wul3tseinsstroms bei Ingarden, R., iJber die Verantwortung, Stuttgart 1970, bes. 91-92. 
311 Vgl. Wojtyla, K., Person und Tat, (Anrn. 308) 31, FuRn. 8: Der Autor signalisiert die Absicht, ei- 
nige Elemente des Personalismus von Kants Werk: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: 
Kants Gesammelte Schrifien, hrsg. v. d. Koniglich Preuaischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 
IV, Berlin 191 1, 387-483 zu ubernehmen. 
312 Vgl. Kupny, J., Antropologiczne podstawy nauczania spolecznego Jana Pawla 11, (Anm. 298) 
65-72. 
313 Boethius, De duabus naturis et una persona Christi, in: PL 64, 1343: "Persona proprie dicitur 
naturae rationalis individua substantia." 
314 Vgl. Wojtyla, K., Person und Tat, (Anm. 308) 89. 



aus dem Erkenntnisprozea besteht. Der Mensch erfiihrt zuerst die Welt der Dinge. Diese 

Erfahrung enthalt schon die Erfahrung des Menschen von sich selbst. ,,Der Mensch er- 

fihrt niemais irgend etwas aunerhalb seiner, ohne in irgendeiner WJeise in dieser Erfah- 

rung sich selbst zu erfahren.i'31%ie Erfahrung des Menschen betrifft ailerdings nicht erst- 

rangig die Welt der Dinge, sandern ihn selbst, indem der Mensch mit sich selbst in Beruh- 

rung k ~ r n m t . ~ ' ~  Sie ist einzigartig und unnachahmlich, keine Erfahrung des anderen Men- 

schen kann sie ersetzen. Die Erfahrung IaFJt den Menschen in sein lnneres vorstot3en, wo 

er sich als Subjekt erkennt. 

Mit der Erfahrung des Menschen ist sein Bewuatsein eng verbunden. Der Mensch 

stellt durch Erfahrung der Welt der Dinge fest, da!3 er ein Bewuatsein von der Welt und 

ihrer Untergeordnetheit besitzt. Sein BewuGtsein hilft ihm, sich das Erfahrene durch den 

Prozel3 der Verinnerlichung zu eigen zu ma~hen.~'? Obwohl der Papst sein Verstandnis 

vom Bewuatsein der Phanomenologie verdankt, distanziert er sich von ihrer Aussage, dat3 

das BewurStsein ein selbstandiges Subjekt ist. Seiner Ansicht nach wijrde eine solche 

Konzeption des BewuBtseins zu seiner Verabsolutiesung und zum Idealismus f~hren.~ ' *  

Fur ihn ist namlich das BewulJtsein kein selbstandiges Subjekt, sondern eine wesentliche 

und konstruktive Dimension der Person und ein Nachweis der Personalitat des Men- 

~ c h e n . ~ ' ~  

Aus der Erfahrung und dem BewuBtsein geht die naehste Eigenschaft der Person 

hervor: ihre Selbstbestimmung. Sie erfolgt in der Relation: ,,lch kann" - ,,ich muf3 nicht" - 
,,ich Mit dern Ietzteren ist die Freiheit verbunden, die als Eigentiichkeit der Person 

erscheint. Durch den Willen ist der Mensch fahig, sich selbst zu bestimmen. In der Selbst- 

bestimmung konnen wir zwei Kategorien unterscheiden: Selbstzugehorigkeit und Selbst- 

beherrschung. Ber Mensch entdeckt durch die Erfahrung, dat3 er sich selbst gehort, weil 

er sich selber besitzt und daa er sich selbst beherrscht, was nicht als Selbstkontrolje, 

sondem als etwas vie1 Grundlegenderes verstanden werden mull. Auch duich diese Ka- 

tegorien stellt sich heraus, daf3 er Person und Subjekt ist."' 

3'5 EM. 9. 
316 Ebd. 9. 
317 Vgl. ebd, 43. 
318 Vgl. ebd. 43. 
319 EM. 102: ,,Unter 'Personalitat' verstehen wir hier einzig und allein, dai3 der Mensch Person ist. 
Dan der Mensch Person ist, manifestiert, das hei8t veranschaulicht sich im bewtlaten Handeln, es 
manifestiert sich aber auch im Bewul3tsein selbst. (...)Dem BewuBtsein: insbesondere seiner refle- 
xiven Funktion, verdanken wir, da(3 der Mensch als ein subjekthaftes Sein (suppositurn) sich selbst 
als Suhjekt erleht und auf diese Weise in seiner ganzen Fijile Subjekt ist." 
320 Ebd. 131. 
3" Vgl. ebd. 121; 134. 



Der Wille des Menschen, der mit der Freiheit verbunden ist, ist nach Wojtyla der 

Ausdruck der Transzendenz. Die Transzendenz als ~berschreitung einer Schwelle, in un- 

serem Falle die Grsnzuberschreitung des Subjekts, hat zwei Dimensionen. Man kann die 

horizontale und die vertikale Transzendenz unterscheiden. Die erste ist ,,die Grenzuber- 

schreitung des Subjekts auf den Gegenstand Z U " . ~ ~ ~  Sie ist jedoch fur die Transzendenz 

der Person durch die Tat nicht ausreichend. Man mu& hierzu die zweite, die vertikale 

Transzendenz gebrauchen, die keine Gegenstande benotigt, um zustande zu kommen. 

Sie entsteht namlich ,,durch das Faktum der Freiheit selbst, das Faktum des freien Seins 

im ~ a n d e l n " . ~ * ~  Die vertikale Transzendenz zeigt sich :,als die ganz eigene Ubergeord- 

netheit des Menschen in bezug auf sich selbst und auf seinen Dynamismus." 324 Sie ist ein 

Zeugnis des Geist-Charakters des Menschen. 

Al! diese Eigenschaften des Menschen als Person und Subjekt werden seiner Tat 

vorausgeset~ t .~~~ Andererseits aber ist nach dem Papst die Tat notwendig, damit der 

Menschen als Person erschlossen werden k a n r ~ . ~ ~ '  ,,Die Tat (stellt) einen besonderen 

Moment der Erscheinung der Person dar."327 Die Tat weist auch darauf hin, dai3 der 

Mensch das Subjekt der Sittlichkeit ist, weil sie einen moralischen Wert besitzt: den guten 

oder den schlechten. Der Mensch als Person unterscheidet sich von Nicht-Personen 

durch die Sittlickkeit seines ~ a n d e l n s . ~ ~ ~  Dadurch, da& die Person eine Tat frei vollzieht, 

kommt ihre Wirkmacht zum Ausdruck, die mit der Verantwortung verknupft ist. Die Ver- 

antwortung verursacht ,,die Zuordnung der Freiheit zur Wahrheit und die Abhangigkeit von 

ihr( ...) Dies ist der eigentliche Sinn des Gewissens als Faktor, der Uber die Transzendenz 

der Person in ihren Taten ent~cheidet."~~' Der Papst entwiclcelt ferner die ldee der Abhan- 

gigkeit des Gewissens von der Wahrheit, die wir im Zusammenhang der Gewissensthe- 

matik von VS thematisch einbeziehen w o l ~ e n . ~ ~ ~  

2.2.2. lnhalt und Hauptanliegen von VS. 

Im Hinblick auf die Hauptlinien der Unterweisung von Johannes Paul II. werden 

jeht die Grundideen von US mit einigen ljberlegungen zur Sprache und Ubersetzung, 

sowie zum Titel und zu den Adressaten von VS dargestellt. 

322 EM. 135. 
323 EW. 135. 
324 Ebd. 206. 
325 Vgl. ebd. 18. 
326 Vgl. ebd. 19. 
327 EM. 19. 
328 Vgl. ebd. 
329 EM. 205-206. 
330 Vgl. ebd. 179-185. 



Der Originaltext der Enzyklika VS ist in der lateinischen Sprache verfarJt. Die latei- 

nische Text gilt als die authentische Quelie fur jede Verwendung. Wie es bereits ange- 

merkt wurde, hat VS zahlreiche ~bersetzungen in nationale Sprachen erfahren, die einen 

einfachen Zugang zum Text ermoglichen sollen. Die ijbersetzung des Originaltextes kann 

allerdings uriterschiedlich ausfallen. 

Diese Bemerkung gilt auch fur die deutsche (Jbersetzung von VS in der Publikationsreihe 

,,Veriautbarungen des Apostolischen Stuhls." So ubersetnt z. B. die deutsche Ausgabe 

den Ausdruck ,,moralem institutionem" als ,,MorallehreU (VS Nr. 6).331 Mit Recht verweist M. 

Theobald in seinem Kommentar zu VS, darJ ,,Jesus nach ubereinstimmender Auskunft 

heutiger Exegese keine 'Morallehre' (Nr. 6) verkiindet (hat)'"332 Die deutsche ilbersetzung 

ist hiei nicht korrekt, weil das lateinische ,,institutioK rnit den Worten ,,Unterweisung, Unter- 

richt" wiederzugeben ist und nicht im Sinn von ,,doctrinaN verstanden werden kann. 

Ein anderes Beispiel fiir die ungenaue Ubersetzung ist in der Formulierung ,,mafit 

man sich an" (VS Nr. 56) zu sehen, die im Abschnitt uber sog. ,,pastorale Losungen" ent- 

halten Haring verweist auf die Harte dieser Forntulierung in der deutschen Sprache 

im Vergleich mit dem Ausdruck: ,,an attempt is made" im offiziellen englischen Text. Der 

iateinische Text verwendet das Verb  c con ten dun^'^" dessen deutsche Ubersetzung un- 

genau ist.j3"ie zutreffende Ubersetzung muate ,,versucht man" lauten. 

Einen weiteren Fehler hat man auch in der deutschen ljbersetzung der VS Nr. 85 

gemacht, der einen anderen Sinn des ganzen Satzes verursacht. Im Originaltext liest 

man: ,,Ecclesia suam facit conscientiam quam Paulus apostolus de missione suscepta 

h a b ~ i t ( . . . ) . " ~ ~ ~  Die deutsche Ausgabe gibt ,,conscientiaH mit dem Wort 

,,Gewissensauffassung" wieder, was letztlich dazu fuhrt, daf3 man den Text von 1 Kor 1, 

17.23-24 als ein Beispiei des Gewissensverstandnisses von Paulus verstehen kann. Die- 

se Interpretation ist exegetisch nicht verifizierbar. Korrekt murJte man diesen Satz von VS 

folgendermal3en iibersetzen: ,,Die Kirche macht sich jenes BewurJtsein zu eigen, das der 

Apostel Paulus von der von ihm angenommenen Sendung hat(. ..)."337 

33' In: AAS 85 (1 993) 4 138; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 13. 
332 Theobald, M., Das biblische Fundament der kirchlichen Moraltehie, in: Moraltheologie in Abseits, 
grim. 13) 41. 

In: VApS 11 1, 58. 
334 In: AAS 85 (1 993) 11 79. 
335 Vgl. Haring, B., Pastorale Losungen in der Moral? In: Moraltheologie im Abseits, (Anm. 3) 285- 
295, bes. 285-286; die polnische offizielle Ausgabe (Encykiika Veritatis spiendor Ojca 
~wietego Jana Pawia I1 do wszystkich biskupow Kosciota Katolickiego o niek- 
torych podstawowych problemach nauczania moralnego Koscioia, Poznan 1993) 
gebraucht das Verb ,probuje sie", das sich nicht mit ,,maat man sich an", sondern mit ,,man ver- 
sucht" wiedergeben laat. 
336 In: AAS 85 (1993) 1201; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 84. 
337 Vgl. Die polnische Formulierung: ,Koscioi ma takq samq BwiadomoSc otrzymanej 
misji jak apostoi PaweY.. .)". 



Der Titel der Moralenzyklika besteht ags zwei Worten: ,,veritasU und ,,splendor", die 

eine dsthetische Note  erra at en.^^ Die Begriffe kommen oft zusammen oder getrennt im 

Text vor.339 

Der Titel kann daher ein Hinweis fur den Leser sein, woruber die Enzyklika handelt. Ber 

Papst versucht die Wahrheit und ihre Bedeutung zu thematisieren. Angesprochen wird die 

Relationalitat der Wahrheit im sittlichen Leben des Menschen. Durch die Relationen zu 

den verschiedenen Lebensbereichen zeigt sich die Wahrheit als ein Wegweiser in der 

komplizierten und komplexen Situation des heutigen Menschen. Der ,,GlanzU der Wahrheit 
340 veweist auf etwas ijber das lrdische hinaus. Die ,,Helle" der Wahrheit hilft dem Men- 

schen, sein durch die Erlosung geschenktes ,,KonnenU im Gehorsam der Wahrheit ge- 

genuber zu entfalten. 

Was die Adressaten des Rundschreibens betrifft, hat VS eine fast ahnliche, etwas 

kunere Anrede wie andere Enzykliken: :,cunctis cathoiicae ecclesiae episcopis de funda- 

mentis doctrinae moralis ecclesiae." Hier wurden nur die Bischofe genannt, was ailerdings 

nicht bedeutet, dalJ die gesamte Kirche sich nicht angesprochen fuhlen sollte. lhrem We- 

sen nach sind die Enzykliken, bis auf einige Ausnahmen, der Ausdruck des Kontaktes 

zwischen dem Pontifex und dem gesamten Episkopat der katholischen Kirche. Den ein- 

zelnen Bischofen wurden die Teilkirchen anvertraut, in denen sie ihr Amt ausuben. Zu ih- 

rer Aufgabe gehoren an erster Stelle die Verkundigung des Wortes und das Lehren. Sie 

sind verantwortlich fur die Verkundigung der ,,gesunden Lehre" (2 Tim 4, 3). Von der The- 

matik her sind die Theologen Adressaten der Enzyklika, die sich mit den ethischen und 

moraltheologischen Themen in einer wissen,schaftlichen Auseinandersetzung beschafti- 

gen sollen. Zwar ist das Postulat, dat3 man sich direkt an Betroffene hate wenden kon- 

nen. in diesern Kontext nicht ~nberechtigt~~', dennoch bedeutet die Adresse von US nicht, 

da13 sich die Theoloyen ijbergangen fuhlen sollen. Die Absicht des Papstes ist es nicht, 

durch irgendweiche disziplinarische MalJnahmen die Diskussion innerhalb der Gelehrten- 

kreise zu stoppen, sondern zum Nachdenken ijber die Grundlagen der Moraltheologie 

und zum Neuentdecken der alten Systeme und Traditionen einzuladen. Keiner der Theo- 

logen ist in VS namentlich erwahnt oder offentlich angeprangert. Die Auseinandersetzung 

erfslgt in einem konstruktiven Diskurs. DalJ der Papst zum Dialog bereit ist, zeichnet sich 

auch durch die Form der Aussagen aus. Er gebraucht zwar einige Aussagen des Vatica- 

num I ! ~ ~ ~ ,  was nichts AulJergewohnliches ist, mochte jedoch nicht den Eindruck envecken, 

338 Vgl. Gleixner, H., Moral irn ijberangebot? (Anm. 287) 48-49. 
339 Vgl. VS Nr. 1; 2; 4; 61; u.a. in: AAS 85 (1993) 11 33f. hier 1133; 1134f. hier1134; 1135ff. hier 
1135; 1181f. hier 1181; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 7f. hier 7; 8; 9f. hier 9; 60f. 
340 Vgl. Weber, H., Zur Enzyklika Veritatis splendor, (Anm. 237) 161-162. 

Vgl. Rotter, H., lnstruktion oder Kommunikation, (Anrn. 4) 194. 
342 Vgl. VS Nr. 3; 27; 29; 109 u.a., in: AAS 85 (1 993) 11 35; 11 54f, hier 11 54; 1 156f, hier 11 57; 
1218f, hier 1218; deutsche Ausgabe: VApS -1 11, 9; 31f, hier 32; 34f, hier 34f; 103f, hier 103f. 



dai3 es sich in der Enzyklika VS urn die Ausubung der Unfehlbarkeit des Lehramtes der 

Kirche handelt. 

Nach diesen Anmerkungen zum Titei und zur Adresse gehen wir nun zur Darstel- 

lung der Grundlinien von VS uber. 

In der kurzen Einleitung (VS Nr. 1-5)343 stel!f der Papst zuerst die Person Jesu 

Christi in den Vordergrund, der nicht nur die Antwort auf die mai3geblichen Fragen des 

Menschen gibt, sondern selbst die Antwort ist (vgl. VS Nr. 2). Mit diesern christologischen 

~ n s a t z ~ ~ ~  mug man die Lekture des Textes beginnen, um festzustellen, dan alle drei Ka- 

pitel der Enzyklika in der Person Christi, der die Wahrheit ist, eine Einheit b i ~ d e n . ~ ~ ~  Die 

Fragen der heutigen Menschen, fur die Christus selbst die Antwort ist, beziehen sich so- 

wohl auf die Glaubens- als auch auf die Lebensinhalte. Die Enzyklika rnochte d ~ e  letzteren 

ins Visier nehmen, urn die neue Situation im Moralverstandnis auszuloten und sich der 

Herausforderung ,,einer globalen und systematischen lnfragestellung der sittlichen Lehr- 

uberlieferuny" zu stellen (VS Nr. 4). Das mochte sie in funf weitreichenden Themenkrei- 

sen des zweiten Kapitels tun: Autonomie - Theonomie, Freiheit - naturliches Sittengesetz. 

Gewissen - Wahrheit, Grundoption - konkrete Entscheidungsakte, Teleologie - Deontolo- 

gie.346 

Der Aufbau von VS, der diesem Ziel dienen soll, ist ganz einfach und in letzterer 

ZeiP fur papstliche Rundschreiben u b l i ~ h . ~ ~ '  Nach dem ersten biblisch-narrativen Kapitel 

kommt die systematisch-doktrinare Darstellung der uberlieferten Morallehre und dre Aus- 

einandersetzung mit heutigen Fehlinterpretationen. Abschlienend folgt das dritte Kapitel, 

in dem aus der pastoral-praktischen Sicht die schon angestellten uberlegungen noch 

einmal zusamrnengefai3t und fur die Praxis formuliert w e ~ d e r t . ~ ~ ~  

Das erste Kapitel (VS Nr. 6-321~~' ist die Fortsetzung der Frage nach Jesus Chri- 

stus aus der Einleitung. Anhand der Perikope uber den reichen Mann (Mt 19, 16-26) stellt 

der Papst Christus als den vor, der fur die den Menschen bewegenden moralischen P ~ Q -  

3" In: AAS 85 (1993) 1133-1 138; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 7-1 1. 
344 Vgi. Dazu Biffi, J., La prospettiva biblico-cristologica della Veritatis splendor, in: Veritatis splen- 
dor, genesi (Anm. 3) 87-96; Tremblay R., L'antropologia cristocentrica della Veritatis splendor. 
Condizione di realizzazione dell'uomo e del suo agire morale in: Veritatis splendor, genesi (Anrn. 3) 
181-192; Ders. Jesus le Christ, vraie lumiere qui kclaire tout homme. Refiexions sur I' Encyclique 
de Jean-Paul II Veritatis splendor, in: StMor 31 (1 993) 383-390. 
345 Vgl. Ratzinger, J., Presentazione, in: Veritatis splendor. Testo intergrale (Anm. 3) 5-9, bes. 8. 
%"gl. Galiagher, R., The reception of Veritatis splendor within the theological community, (Anrn. 
4 421. 
34)i Vgl. den Aufbau der Enzyklika ,,Evangelium vitae" Johannes Pauls I , . ,  in: AAS 87 (1995) 401- 
522; deutsche Ausgabe: VApS 120. 
348 Zum Aufbau der Enzyklika VS siehe Rief, J., Grundlinien und Grundanliegen der kirchiichen 
Moralverkiindigung in und nach der Enzyklika ,,Veritatis splendor." Zur Wiedergewinnung der wah- 
ren Basis einer christlichen Sittlichkeit. in: FKTh 10 (3994) 3-29, bes. 12-26; Gleixner, H,, Moral im 
Uberangebot? (Anm. 287) 52-57. 
349 In: AAS 85 (1 993) 1 138-1 155; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1, 13-32. 



bierne Maf3stab ist. Er macht das in Form einer biblisch-meditativen ~chr i f tauslegung~~~, 

deren Gattung noch festzustellen ist. Das Schriftwort ,,Meister, was mu6 ich Gutes tun, urn 

das ewige Leben zu gewinnen?" (Mt 19, 16) zieht sich wie ein roter Faden durch den gan- 

Zen Text und gibt ihm ein eigenes ~ r o f i l . ~ "  Diese Frage mu13 immer aufs neue an Christus 

gestellt werden, urn ihre Wichtigkeit den jeweiliger: Generationen und Kulturen durch 

Aktualisierung zu ersckliel3en (VS Nr. 2 5 1 . ~ ~ ~  Der lnhalt dieser Frage und zugleich der In- 

halt der ganzen Perikope wird vom Papst Vers fur Vers ausgelegt. Er reichert diese Me- 

ditation mit vielen biblischen, patristischen and konziliaren Texten an. Die Hauptthemen, 

die dabei auftauchen, lassen sich in einigen Problernkreisen zusammenfassen: das Natur- 

und Gottesgesetz n i t  der besonderen Berucksichtigung der Gottes- und Nachstenliebe, 

die Bergpredigt mit den Seligpreisungen und die Nachfolge Christi. Ansatzweise veiweist 

der Papst auf die Themen, die einer genaueren Beleuchtung im zweiten Kapitel unterzo- 

gen werden. Genannt werden hier ,,die zentrale Stellung der Zehn Gebote allen anderen 

Geboten gegenuber" (VS Nr. 13), Gebote im Verhaltnis zur Freiheit (vgl. VS Nr.13; 17), 

die Relation des Gesetzes zur Gnade (vgl. VS Nr. 23), die lnterpretationskompetenz des 

Lehramtes der Kirche bei der Aktualisierung der Relevanz des Gottesgesetres (vgl. VS 

Nr. 25-27). 

Aus dem Lehrgut der Kirchenvater bevorzugt de: Papst vor allem die Aussagen 

von ~ m b r o s i u s ~ ~ ~ ,  ~ u g u s t i n u s ~ ~ ~  und Johannes ~ h r ~ s o s t h o r n o s . ~ ~ ~  Auf3erdem verwendet 

er einen Text von Thomas von Aquin (vgl. VS Nr. 24), in dern Thomas das Neue Gesetz 

als Gnade des Heiligen Geistes definiert. Der Mensch kann diese Gnade durch den Glau- 

ben an Christus erlangen. Der Papst macht dabei transparent, da13 Thomas sich durch die 

tiefsinnige Erfassung der Botschaft Christi und der Apostel um die ganze christiiche Tradi- 

tion verdient gemacht hat. 

Dariiber hinaus kann man auch in diesem Kapitel den personalistischen Ansatz 

seiner Uberlegungen feststellen. Zuerst spricht Johannes Paul 11. von der ,,Identitat der 

menschlichen Person als geistiges und leibliches Wesen in Beziehung zu Gott, zum 

Nachsten und zur Welt der Dinge" (VS Nr. 13). Ferner unterstreicht er ,,die einzigartrge 

Wijrde der menschlichen Person" (VS Nr. 13), die durch das Gebot der Nachstenliebe 

350 Vgl. Bovone, A., Cristo e la risposta d'arnore alla domanda morale, in: Veritatis splendor. Testo 
intergrale, (Anm. 3) 129-134. 
351 Vgl. VS Nr. 8;  25; 30; 11 7 u.a., in: AAS 85 (1 993) 11 39f, hier 1 139; 11 53; 1 157f, hier 11 58; 
1224f, hier 1224; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1, 14f, hier 14; 30; 35f, hier 35; 1 1 Of, hier 1 10. 
352 Vgl. Bovone, A,, Cristo e la risposta d'amore alla domanda morale (Anm. 350) 133-134. 
353 Vgl. VS Nr. 10; 15, in: AAS 85 (1993) 1140f. hier 1140f; 1145f. hier 1145; deutsche Ausgabe: 
VApS 11 1, 15f. hier 16; 20f. hier 21. 
"' Vgi. VS Nr. 13; 21; 22; 23; 24, in: AAS 85 (1993) 1143f. hier 1144; 1150; 1150f. hier 1151; 
1 151f. hier 1 152; 1 152f. hier 11 53; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 18ff. hier 19; 26f. hier 26; 27f. 
hier 28; 28; 28f. hier 29. 
355 Vgl. VS Nr. 24, in: AAS 85 (1993) 11 52f. hier 11 53; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 28f. hier 29. 



ausgedriickt wird. Die Identitat und Wurde sind Kennzeichen dafur, daB der Mensch im 

Vergleich zur ganzen SchCipfung um seiner selbst willen gewollt und geschaffen wurden. 

Der Schutz dieser Wurde und das Erinnern an ihre Existenz wurde der Kirche anvertraut, 

die ihre Stimme in Fragen der Grundrechte der Person und ihres Heiles, wo es erforder- 

lich ist, efnebt (vgl. VS Nr. 32). Daraus folgt auch besonders die Sorge der Kirche urn das 

sittliche Handeln des Menschen und das Eingreifen ihres Lehrarntes in die Thematik der 

Moraltheologie. 

Nach dem narrativ-meditativen Veil folgt ein Kapitel, in dem die angekijndigte Ab- 

handlung uber heutige Tendenzen der Moraltheologie systematisch durchgefuhrt wird. An 

erster Stelle finden wir die Beschreibung der Moraltheologie als Wissenschaft und die 

Darstellung der Erfordernisse an ihren Unterricht (vgl. VS Nr. 2 9 1 . ~ ~ ~  Anschlieaend kom- 

men wiederholt die Fragen zum Vorschein, die der Papst in der Einleitung zu VS gestellt 

hat. Diese Fragen haben einen grundlegenden Charakter fur das menschliche Dasein 

(vgl. VS Nr. 30)~" und betreffen direkt und indirekt das Problem der Freiheit und ihrer 

Relation zur Wahrheit (vgl. VS Nr. 31-34j.358 Dieses Grundproblem behandelt der Papst in 

vier Punkten: Freiheit und Gesetz (VS Nr. 35-43j3", Gewissen und Wahrheit (VS Nr. 54- 

64)360! Grundentscheidung und konkrete Verhaltensweise (VS Nr. 65-70)~' und die sittli- 

che Handlung (VS Nr. 7 1 - 8 3 1 ~ ~ ~ .  

Zuerst ist es fur die Enzyklika nomendig, ,,klareN Verhaltnisse zwischen der Freiheit 

und dem Gesetz aufzuzeigen. Der Papst lehnt den vermeintlichen Konflikt zwischen Ge- 

setz und Freiheit ab und zeigt Gefahren von Seiten der autonomen Moral mit ihrem Ver- 

nunftverstandnis (vgl. VS Nr. 35-36) a ~ f . ~ ~ ~  AIs Antwort auf die autonome Moral schlagt er 

die Konzeption der partizipativen Theonomie vor (Vgl. VS Nr. 3 9 - 4 1 ) . ~ ~ ~  Sie ist fijr ihn die 

,,richtige Autonomie", die einerseits die Kreativitat und den Einfallsreichtum der Person be- 

rucksichtigt (personaler Charakter des menschlichen Handelns), andererseits die Abhan- 

gigkeit der Vernunft vom ewigen Gesetz (thomistische Konzeption der Vernunft) (vgl. VS 

Nr. 40). 

356 ln: M S  85 (1 993) 11 56f; deutsche Ausgabe: VApS 1 11,33f. 
357 In: AAS 85 (1 993) 1157f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 35. 
358 In: AAS 85 (1 993) 11 58-1 161 ; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 36-39. 
3" In: AAS 85 (1 993) 1 161 -1 168; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1, 39-56. 
"' In: AAS 85 (1 993) 11 77-1 184; deutsche Ausgabe: V.4pS 11 1. 56-64. 
"' ln: AAS 85 (1 993) 11 84-1 189; deutsche Ausgabe: VApS I 1 I, 64-70. 

In: AAS 85 (1 993) 11 90-1200; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 70-8?. 
363 Vgl. Rhonheimer, M., Autonomia morale, iiberta e verita secondo I'enciclica ,,Veritatis splendor", 
in: Veritatis splendor, genesi (Anm. 3) 193-21 5, bes. 193-196. 

Vgl. Szostek, A., Ku teonomi uczestniczqcej. Wolnosc i prawo w swietle encykliki ,,Veritatis 
splendor", T orun 1994 (masch. Mskr.), 1-20. 



Fur die partizipative Theonomie ist also die K~nzeption des Gottesgesetzes von 

grorJer Relevanz. Deshalb widmet der Papst ihm den gr6rJten Teil seiner Ausfuhrungen 

(VS Nr. 40-53). Besonders pragnant stellt Johannes Paul II. das Naturgesetz als ,,$as von 

Gott uns eingegebene Licht des Verstandes" dar. .,Dank seiner wissen wir, was man tun 

und was man meiden soll" (VS Nr.  40). Diese Definition kommt von Thomas von Aquin, 

dessen Aussagen bezuglich der Gesetzeskonzeption oft in Anspruch genommen wer- 

den.365 Zugleich fehlen dabel nicht die Aussagen, die ,,die Person als Endziel und niemals 

als blol3es Mittel" betrachten (VS Nr. 48) und durch die Philosophie des Seins unterstutzt 

w e ~ d e n . ~ ~ ~  

Das Verhaltnis zwischen dem Gesetz und der Freiheit des Menschen hat seinen 

Austragungsort im Gewissen (vgl. VS Nr. 54). Mit dieser lapidaren Feststellung wirft der 

Papst die Fragen nach dem Wesen des Gewissens auf. Es gibt z. Zt. eine grol3e Anzahl 

von Gewissensverstandnissen, die eine Verunsicherung bei vielen Zeitgenossen verursa- 

chen konnen. Deshalb versucht er, die wichtigsten Elemente der urteilenden lnstanz Ge- 

wissen zu beleuchten. Diese Elemente werden wir noch ausfuhrlich abhandeln mit der 

Frage, ob die Gewissenskonzeption von VS die friiheren Ausfuhrungen von ,,Person und 

Tat" widerspiegelt, wo der Papst eine Bekraftigung der Lehre uber den verbindlichen Cha- 

rakter der Wahrheit fur das Gewissen formuliert. 

Die Freiheit in der Verbindung mit der Wahrheit findet ihren besonderen Ausdruck 

in den Einstellungen des Menschen. Desha!b rgimrnt der Papst als nachstes Problem die 

Grundoption und konkrete Verhaltensweisen ins ~ i s i e r . ~ ~  Zuerst analysiert er die heutigen 

Tendenzen im Verstandnis der Grundoption, die zu einer falschen Unterscheidung zwi- 

schen der ,,optis fundamentalis" und den Einzelhandlungen tendieren (vgl. VS Nr. 65). 

Dsher ruft er die biblischen Grundlagen der Grundentscheidung ins Gedachtnis (vgl. VS 

Nr. 66). Ausgehend vom biblischen Fundament mochte der Papst die richtige Lehre ent- 

falten, nach der die Trennung der Grundoption von konkreten Verhaltensweisen der per- 

sonaien Integritat des Menschen widerspricht (vgl. VS Nr. 67). AurJerdem verweist Johan- 

nes Paul 11. auf die pastorale Auswirkung der so verstandenen Trennung (vgl. VS Nr. 69). 

Sie birgt auch Gefahr fiir das Verstandnis der Sijnde in sich. Damit wjrd die tmditionelle 

Unterscheidung von IaFSlichen Sijnden und Todsunde infrage gestellt. Der Papst beruft 

sich hierbei besonders auf sein nachsynodaies Apostolisches Schreiben ,,Reconciliati0 et 

paenitentia" (vgl. VS Nr. 67), in dem er u.a. das Wesen und die verschiedenen Arten von 

355 Vgl. VS Nr. 42; 43; 45; 48, in: AAS 85 (1993) 1166f. hier 1167; 1167f. hier 1168; 1169; 1171f. 
hier 1192; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 44f. hier 45; 45f. hier 45f; 47f. hier 47; 50f. hier 51. 
355 VQI. VS Nr. 48; 50; 52, in: AAS 85 (1993) 1171f. hier 11 72; 7 173f. hier 1173; 1175f. hier 1175; 
deutsche Ausgebe: VApS 11 1, 50f. hier 51; 52; 54f. hier 54. 
367 Siehe zwei Kommeritare zur Thematik der Grundentscheidung: Demmer, K., Optionaiismus - 
Entscheidung und Grundentscheidung, in: Moraltheologie im Abseits, (Anm. 3) 69-87; Melina, L., 
Opzione fondamentale e peccato, in: Veritatis splendor. Testo intergrale, (Anrn. 3), 317-334. 



Siinde abhandelt. Nach diesem Dokument existjsrt das Risrko, die Todsunde nur auf die 

Grundentscheidung gegen Gott zu beschranken. Der Papst erinnert deswegen daran, 

dat3 jede freie, bewunte, schwerwiegende schiechte Handlung eine Todsiinde ist (vgl. VS 

Nr. 70). 

Die Relation zwischen der Freiheit des Menschen und dem Gesetz betrifft nicht 

nur die Grundentscheidung, sondern auch die Handlungen des ~ e n s c h e n . ~ ~ '  Und so ,,(ist) 

das menschliche Handeln dann sittlich gut, wenn es die willentliche Hinordnung der 

menschlichen Person auf das letzte Ziel und die ijbereinstimmung der konkreten Hand- 

lung mit dem wahren menschiichen Gut" bekommt (VS Nr. 72). 6 b  diese willentliche Hin- 

ordnung vorhanden ist, kann man anhand der Verifizierung der Intention des Subjekts, 

der Umstande und am Objekt des Handelns feststelien. Besonders wichtig ist die Eriaute- 

rung des Objekts des Handelns, um den verbreiteten Teleologismus in seinen Formen 

Konsequenzialismus oder Proportionalismus zu entscharfen jvgl. VS Nr. 75). Der Fapst 

bezeichnet das Objekt der Handlung als ,,das vorrangige und entscheidende Element fur 

das moralische Urteil" (VS Nr. 79). Mtt Bezug auf Thomas von Aquin (vgl. VS Nr. 78) weist 

er darauf hin, dat3 die gute Absicht ohne die Berucksichtigung des Objekts die Ausfijhrung 

der schlechten Taten nicht rechtfertigen kann. Nur das Objekt der Handlung, das auf Gott 

und damit auf das Gut der Person hingeordnet ist, fuhrt zur positiven Konnotation der 

Handlung (vgl. VS Nr. 78). Gleichzeitig verweist der Papst darauf, dal3 es dernzufolge 

auch die ,,in sich schlechten" Taten gibt, weil ihr Objekt unerlaubt ist. Das Objekt einer 

Handlung ist namlich ein wichtiges und entscheidendes Element. Wenn es nicht dem 

Guten und dem letzten Ziel: Gott untergeordnet ist, kann eine Handlung ,, in sich schlecht" 

sein Johannes Paul I!. listet einige dieser Handlungen nach der Aussage des Vatikanum ll 

auf (vgl. VS Nr. 80). Die Schlechtigkeit dieser Handlungen kann durch den Zweck oder 

verschiedene Umstande verringert, jedoch nie aut3er Kraft gesetzt werden. Hierzu zitiert 

der Papst Augustinus, der die Sijndhaftigkeit solcher Taten unterstreicht, und I Kor 6, 9- 

10 (vgl. VS Nr. 81). 

Aile vier Abschnitte des zweiten Kapitels befassen sich mit der Klarung falscher 

Tendenzen in der Moraltheologie und ihrer Zuruckweisung. Jedoch hat das Lehramt nicht 

nur die Aufgabe, sich gegen diese Tendenzen abzusetzen. Vielmehr mu8 es noch ande- 

re, wichtigere Aufgaben wahrnehmen, d.h. von positiver Seite die Reievanz urld den 

,,GlanzU der Wahrheit fur den heutigen Menschen transparent machen, damit er selbst die 

Antwort auf eigene Probleme in der Person Christi findet. 

368 Vgl. Seidl, H., L'atto morale: oggetto, circostanze e intenzione, in: Veritatis splendor. Testo in- 
tergrale, (Anm. 3), 335-351. 



Dieses Ziel verfolgt anscheinend der dritte Teii der Moralenzyklika (VS Nr. 84- 

117)~~', der auf pastoral-praktische Weise die Bedeutung der Moral im Leben der Mirche 

und der Welt aufzeigt. Der Papst mahnt auf dem Gebiet der Pastoralarbeit ein intensive- 

res und gezietteres Engagement aller Schichten der Kirche an. 

Zuerst beschaftigt er sich auf der Ebene der pastoralen Praxis der Kirche mit der 

Freiheit des Menschen (vgl. VS Nr. 84-87).370 Um den Satz von Paulus ,,Zur Freiheit hat 

uns Christus befreit" (Gal 5, 1) richtig zu verstehen, mu13 man eben auf Christus aufmerk- 

Sam werden, der in seiner totalen Hingabe die wahre Bedeutung der Freiheit aufgezeigt 

hat. Deshalb darf die Kirche bei aller Lehrtatigkeit und praktischen Bemuhungen ihn nicht 

aus den Augen verlieren (vgl. VS Nr. 85). Vielleicht murjte man daher in einem separaten 

Rundschreiben den wahren Sinn der Freiheit aus der biblisch-christologischen Perspekti- 

ve themati~ieren.~~' 

Der Kirche stellt sich die pastorale Herausforderung nicht nur im Bereich der Frei- 

heit. Z. Zt. entwickelt sich eine immer grorjere Kluft zwischen dem Glauben und dem Le- 

ben, was dazu fuhrt, daf3 der Mensch so iebt, ,,als ob es Gott nicht gabe" (VS Nr. 881.~ '~ 

Trotzdem darf man nicht die Wahrheit aufgeben, daf3 ein Glaube, der die gottlichen Ge- 

bote annimmt, relevanten Charakter fur das sittliche Leben hat. Und umgekehrt, darj das 

sittliche Leben zum Zeugnis des Glaubens werden kann (vgl. VS Nr. 89).373 

Dieses Zeugnis fur den Glauben verlangt manchmal die hochste Stufe der Selbst- 

hingabe. Das Martyrium, das vom Papst unterstrichen wird, ist das besondere Zeichen der 

Untrennbarkeit von Moral und Glaube. Er nennt dabei viele Beispiele des selbstlosen Ein- 

satzes fur den Glauben und ruft alle zurn taglichen Lebenszeugnis auf, das manchmal mit 

den heutzutage unbeliebten Begriffen wie ,,Leiden" oder ,,Opfet' verbunden ist (vgl. VS Nr. 

93).374 

AuBerdem hebt der Papst folgende Themen hervor, die fur die Erneuerung der 

Gesellschaft und der Welt von grorjer Bedeutung ~ i n d . ~ ~ '  Er spricht die Gultigkeit der sitt- 

lichen Normen fur die moderne Gesellschaft an (vgl. VS Nr. 95-97)376, betont die Ableh- 

nung jedes Totalitarismus als Grundlage fur die authentische Freiheit und fordert zur Far- 

derung der Gerechtigkeit und Solidaritat auf (vgl. VS Nr. 98 -102) .~~~  Er weist besonders 

369 In: AAS 85 (1 993) 1200-1225; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 83-1 11. 
37"n: AAS 85 (1993) 1200-1203; deutsche Ausgabe: VApS 11 1,83-86. 
371 Vgl. Gleixner, H., Moral im Uberangebot? (Anm. 287) 70. 
372 

373 
In: AAS 85 (1993) 1203f, hier 1203; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 86f, hier 87. 

374 
In: AAS 85 (1993) 1204; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 87-88. 

375 
In: AAS 85 (1 993) 1207; deutsche Ausgebe: VApS 1 ? 1, 91. 
Vgl. Hude, H., II rinnovamento sociopolitico, in: Veritatis splendor. Testo intergrale, (Anm. 3) 

375-381. 
376 In: AAS 85 (1993) 1208-1210; deutsche Ausgahe: VApS 11 1, 92-94. 
377 In: AAS 85 (1 993) 121 0-1 21 3; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1, 94-97. 



auf die Relevanz der Erlijsung und der Gnade fur die Bewaltigung der Lebensprobleme 

hin (vgi. VS Nr. 102-105) .~~~ 

Um die Zuruckweisung der Trennung zwischen Glaube und Moral noch einmal de- 

zidiert zu unterstreichen, sprieht der Papst von der Neuevangelisierung nicht nur auf der 

Ebene des Glaubens, sondern auch auf der Ebene der Moral. Die Neuevangelisierung 

sol1 auch das sittliche Empfinden steigern, damit die menschlichen Handlungen mit dem 

Glauben konvergieren (vgl. VS Nr. 106 -108) .~~~  

Zum Schluf3 dieses Kapitels weridet sich Johannes Paul II. der Berufung und den 

Aufgaben der Moraltheologen und der Verantwortung der Biscnofe zu (vgl. VS Nr. 109- 

1 I-J).~'~ Ausgehend vom schon enuahnten Dokument der Glaubenskongregation DV, 

dessen Aussagen auch die Moraltheologie betreffen, wurdigt er die Bemuhungen der Mo- 

raltheologen auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Reflexion. 3as alies sol1 dem Ziel 

dienen, die ursprijnglichen Fragen nach dem Guten und Bosen, nach dem ewigen Leben 

besser beantworten zu konnen (vgl. VS Nr. 11 1). Diese Bemuhungen soilen von den Hir- 

ten unterstutzt werden, deren hesondere Aufgabe in der Verkundigung des Evangeliums 

und der damit verbundenen sittlichen Unteweisung besteht. Zugleich aber mussen die 

Bischofe uber die verkundigten und gelehrten lnhalte der Moral wachen, damit sie mit der 

,,gesunden Lehre" ubereinstimrnen. Es ist in diesem Sinn wichtig, daf3 auch die Bischijfe in 

dieser Herausforderung Hiife und Unterstutzung von Seiten der Moraltheologen finden, 

unbeschadet ihrer Lehrkompetenz (vgl. Nr. 4 16). 

lnsgesarnt rnul3 festgesteilt werden, daf3 der Inhalt der Enzyklika noch vieler Kla- 

rungen bedarf, besonders angesichts der diversen theologischen Ruckfragen, die mehr 

oder weniger berechtigterweise ihre Ausfuhrungen infrage stellen. Diese Kiarungen 

k~nnten Minverstandnisse und Uberinterpretationen beseitigen. 

2.3. fvlethode: ,,Urnkrelsen der Saule der Wahrheit." 

Bei der durchgefuhrten Darstellung der Hauptideen fallt auf, daf3 der Papst das 

Problem der Wahrheit thematisiert und sie zum Angelpunkt des ganzen Textes macht. 

Der Aufbau der Enzyklika ist einfach. Drei Kapitel mit unterschiedlichen Schwerpunkten 

bilden eine vielfaltige Kornpositi~n der Stile und Gattungen. Trotz dieser Vielfatt und des 

Eindrucks des ,,FlickwerkesU kann man bei der Lekture des Textes die spezifische Metho- 

de des Verfassers erkennen, die als ,,Umkreisen der Saule der Wahrheit" bezeichnet wer- 

3'8 In: AAS 85 (1993) 1213-1216; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 97-101. 
37"n: AAS 85 (1993) 1216-1218; deutsche Ausgabe: VApS 11 1,101-103. 
38G In: AAS 85 (1 993) 1218-1 225; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1, 103-1 1 1. 



den kann. Die Frage des jungen Mannes in Mt 19, I 6  betrifft namiich das Ringen um die 

Wahrheit ijber das Gute und das ewige Leben. Es ist also auch eine Frage nach der 

Wahrheit iiber die Moral, die zum Erlangen der geglaubten ewigen Vollendung beitragen 

kann. Deshalb taucht sie in allen Kapiteln der Enzyklika VS immer wieder wie eine Anti- 

phon auf, die den ganzen Text urnrahmt. Sckon in der Einleitung stellt sich der Papst dem 

Problem der Relationalitat und des Einflusses der Wahrheit auf verschiedene Elernente 

der ~i t t l ichkei t .~ '  Diese Relationalitgt wird unter diversen theologischen Aspekten be- 

leuchtet. Deshalb kann der Leser der Moralenzyklika den Eindruck gewinnen, daf3 sich 

alles in ihr irgendwie wiederhslt und immer um das gleiche dreht. lnfoigedessen ist es 

nutzlich fur die Lekture, die angewandte Methode naher zu bestimmen. 

Im ersten Kapitel zeigt der Papst Jesus, den guten Meister, der den jungen Mann 

zur Wahrheit fuhrt. Zuerst ist das die Wahrheit ijber die Gebote und damit ijber das Got- 

tes- und Naturgesetz. Sie ,,(duffen) nicht als eine nicht zu iiberschreitende Minimalgrenze 

verstanden werden, sondern vielrnehr als eine Strage, die offen ist fur einen sittlichen und 

geistlichen Weg der Volikommenheit( ...)" (VS Nr. Der Papst geht noch weiter mit 

seinen Ausfuhrungen uber Gebote und weist auf die Erfullung der auf den Geboten basie- 

renden Vollkommenheit hin, die sich in der Nachfolge Christi aunert. Die Frage nach der 

Wahrheit uber den Sinngehalt des Lebens, die ihre Antwort in der Nachfolge Christi fin- 

det, verlangt vom Menschen die Freiheit, die dem standigen Reifungsprozel3 unterzogen 

werden mug. Nur die reife Freiheit (,,Wenn du( ...) willst" - Mt 19, 17) ermoglicht zuerst die 

Befoigung der Gebote bis hin zur Selbsthingabe. Weil die Gebote der Ausdruck der 

Wahrheit Uber das Gute sind, kann man in diesern Zusammenhang die untrennbare Rela- 

tion zwischen der Freiheit und der Wahrheit sehen (vgl. VS Nr. 1 7 ) . ~ * ~  Aunerdem unter- 

streicht Johannes Paul II. in seinem ,,UmkreisenU das Verhaltnis zwischen dem Lehramt 

und der Wahrheit. In ihrem Dienst hat die Kjrche durch ihre Lehrkompetenz die unabding- 

bare Aufgabe der Interpretation des Wortes Gottes (vgl. VS Nr. 27).384 

381 Vgl. VS Nr. 1 ; 2; 4, in: AAS 85 (1993) 1133f; 1 1  33f, hier 1134; 1135ff, hier 1136; deutsche Aus- 
abe: VApS 11 1, 7f, hier 7; 8; 9f, hier 10. 

82 in: AAS 85 (1 993) 1145; deutsche Ausgabe: VApS 11 1,Zl. 
333 In: M S  85 (1993) 1147f, hier 1147; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 23f, hier 23. 
384 In: AAS 85 (1993! 1154f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1,31f. 



Diese Relationatitat der Wshrheit behandelt der Papst anschlierJend im zvdeiten 

Kapitel noch ausfiihrlicher auf einer anderen Ebene. Der Ausgangspunkt des zweitsn Ka- 

pitels ist die Wahrheit. Der Papst versucht zuerst die Freiheit zu definieren und ihre Be- 

ziehung zur Wahrheit zu kldren, die im Gottesgesetz enthalten ist (vgl. VS Nr. 35).385 Die 

Relation zwischen der Wahrheit und der Freiheit hat ihren Sitz irn Gewissen. Deshalb ist 

er Einflun der Wahrheit auf die Funktion des Gewissens unverkennbar. Der nachste 

Schritt im ,,Umkreisen" der Wahrheit erfoigt in der Beschrelbung dei rnenschlichen Hand- 

lungen, die die Relation der Freiheit zur Wahrheit zum Ausdruck bringen (vgl. VS Nr. 

71) .~ '~  Die Frage nach dem sittlichen Handeln enth3lt gleichsam die Frage nach der 

Wahrheit uber den Menschen selbst (vgl, VS Nr. $ 3 1 . ~ ' ~  

Von dieser systematischen ljberlegung im Rahmen des Ringens um die Wahrheit 

geht der Papst zur pastoralen Seite der angesteilten Untersuchung uber. Die Frage nach 

der Wahrheit hat herausragende Bedeutung fur die Pastoralarbeit der Kirche, die auf die 

existentiellen Grundfragen des Menschen Antwort geben sol1 (vgl. VS Nr. 84).388 Die Ant- 

wort sol1 nicht nur aus der Summe der doktrinaren Aussagen bestehen, sondern vieimehr 

im gelebten Verhgltnis zu Christus ihren Ursprung haben (vgl. VS Nr. 88).389 Nur die Ant- 

wort, die aus der Wahrheit hervorgeht, kann die Kraft fijr das Martyrium verleihen und den 

Menschen authentisch frei machen (vgl. VS Nr. 87).390 lm Falle der Neuevangelisierung 

empfiehit der Verfasser der Enzyklika VS die Betrachtung des Lebens der Heiligen, in 

dem sich sowohl die geglaubte als auch die gelebte Wahrheit widerspiegelt (vgl. VS Nr. 

107) .~~ '  

Am Beispiel des Bandes zwischen dem Gesetz und der Freiheit wird die Anwen- 

dung dieser Methode noch deutlicher gemaeht. Schon in der Einleitung von VS weist der 

Papst auf die Beziehung der Freiheit zum Gesetz hin (vgl. VS Nr. 4)."* Es geht namlich 

um die Relevanz des Gesetzes fur die alltaglichen Entscheidungen des Menschen, die 

seine Freiheit beanspruchen. Gibt es einen Widerspruch zwischen dem Gesetz und der 

Freiheit? Oder aSer konnen die Gebore des Gesetzes fur konkrete Entscheidungen eine 

Richtschnur sein? 

Auf diese Fragen geht der Papst in seinem ,,UmkreisenU zuerst auf der biblisch- 

meditativen Ebene ein. Das Gesetz Gottes und die Freiheit des Menschen sind nicht 

,,KonkurrentenU, sondern fordern sich gegenseitig. Der Papst erlautert die Aussage durch 

385 In: AAS 85 (1 993) 1 161 f, hier 1 162; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1, 39. 
386 In: AAS 85 (1 993) 11 90; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 71f, hier 71. 
387 In: AAS 85 (1 993) 11 99f, hier 11 99; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 81. 
388 In: AAS 85 (1993) 1200f, hier 1200; deutsche Ausgabe: VApS 111, 84. 
3a9 In: AAS 85 (1993) 1203f, hier 1204; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 86f, hier 87. 
330 In: AAS 85 (1993) 1202f, hier 1202; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 85f, hier 85. 
391 In: AAS 85 (1993) 1216f, hier 1217; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 101f, hier 102. 
332 In: AAS 85 (1993) 1135ff, hier 1136f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 9f, hier 10. 



die I~anspruchnahme von Gal 5, 43. Die Berufung zur Freiheit bedeutet nicht die 

,,Befreiung von den Geboten." Diese These wird weiter durch die Aussage von Augustinus 

bekraftigt, nach der der Dienst Gottes fur das Maf3 der eigenen Freiheit jedes Menschen 

ausschiaggebend ist (VS Nr. 17 ) .~ '~  Daher ist das Gottesgesetz keine Last oder Verhinde- 

rung der menschlichen Freiheit, sondern offnet dem Menschen eine neue Perspektive in 

der Ausubung der Liebe. Das setzt jedoch voraus, da& der Mensch sich dem Wirken des 

HI. Geistes aussetzt. Er weist auf die Notwendigkeit der Wirkung des Geistes hin, damit 

das Gesetz nicht im Widerspruch zur Freiheit steht (vgl. VS Nr. 18) .~ '~  

Der Papst greift in seinem ,,Umkreisen" das Thema der Beziehung zwischen dem 

Gesetz und der Freiheit im zweiten, systematischen Kapitel von VS wieder auf. In VS Nr. 

30 wiederholt sich die Frage nach dem Verhaltnis zwischen Gesetr und Freiheit, die im 

ersten Punkt dieses i<apitels beantwortet ~ i r d . ~ "  Das Gesetz ist demnach ein Garant der 

Freiheit des Menschen, und somit fuhrt es die Freiheit zu ihrer vollen Entfaltung. Anders 

sieht diese Relation die autonomistische Moralkonzeption, die auf einen Konflikt zwi- 

schen dem Gesetz und der Freiheit verweist (vgl. VS Nr. 35).396 Die Enzyklika mochte da- 

her klaren, wie man das Gesetz Gottes verstehen mu&. Das Gesetz hat seinen Ursprung 

in Gott. Wenn diese Wahrheit anerkannt wird, schafft man damit das richtige Verst&idnis 

der Rolle der Vernunft bei der Anwendung dss Gesetzes. Die Vernunft hat demnach kei- 

ne ,,schopferische" Kraft, die Werte zu schaffen, sonder hat am gottlichen Gesetz teil (VS 

Nr. 40).~" Die richtige Relation zwischen dem Gesetz und der Freiheit zeigt der Ausdruck 

,,partizipative Theonomie" (vgl. VS Nr. 41 ) .~ '~  

Der Papst sieht das Problem der Trennung der Freiheit vom Gesetz auch aus pa- 

storaler Sichf (VS Nr. 84). Deshalb geht er im dritten Kapitel von VS durch sein 

,,Umkreisen" auf die praktischen Folgen dieser Trennung ein. Vor aliem macht er deutlich, 

dal3 eine maalose Verherrlichung der Freiheit Relativismus zu Folge hat. Demzufolge Ge- 

ruft man sich mehr auf die Relevanz von ,,konkreten Situationen", die die Gultigkeit des 

Gesetzes vermindert oder sogar auRer Kraft setzt (vgl. VS Nr. 84) 399 Der Papst pladiert 

deshaib fijr eine pastorale Arbeit der Kirche, die dern Menschen von heute den wahren 

Sinn des Glaubens vermittelt, der ,,ein lebendiges Gedachtnis seiner Gebote" ist (VS Nr. 

88). 400 

393 In: AAS 85 (1 993) 1147f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 23f. 
394 In: AAS 85 (1 993) 1 148; deutsche Ausgabe: VApS 1 11 : 24. 
395 In: AAS 85 (1993) 1157f, hier 1158; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 35f, hier 35. 
396 In: AAS 85 (1993) 1161f, hier 1162; deutsche Ausgabe: VApS 11 I, 39. 
397 In: AAS 85 (1993) 1165; deutsche Ausgabe: VApS 1 11, 43. 
399n: AAS 85 (1 993) 1165f, hier 1166; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 43f, hier 44. 
399 In: AAS 85 (1993) 1199f, hier 2100; deutsche Ausgabe: VApS 12 1, 83f, hier 84. 
400 In: AAS 85 (1 993) 1203f, hier 1204; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 86f, hier 87. 



Wir haben am Beispiel der Beziehung zwischen dem Gesetz und der Freiheit die 

Anwendung der ,,lJmkreisungsmethode" gesehen. Der Papst versucht, diese Beziehung 

aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Deshalb kommt es dazu, darJ er die Re- 

levanz dieser Beziehung immer wieder aufgreift und sich wiederho!t. Jedoch fuhe er im- 

mer neue Argumente an, die das Spektrum der Relation zwischen Gesetz und Freiheit 

eweitern. 

Alle Aspekte der ,,Umkreisungsmethode" zu besprechen, wiirde den Rahmen die- 

ser Arbeit sprengen. Es ware namlich zu klaren, ob der Papst diese Methode auch bei 

seinen anderen Schreiben angewendet hat. Welche Art Philosophie oder Theologie ist mit 

der gleichen oder einer ahnlichen Methode vertraut? lnsgesamt 1arJt sich aber bilanzieren, 

dat3 sie fur das Verstandnis des lnhalt von VS von grof3er Relevanz ist. thre Anwendung 

bezuglich der Gewissensthematik in VS ist noch zu erortern. 

3. Gewissensthematik in VS. 

Das Gewissen gehort zu den brisantesten Themen der neueren Zeit. Man ge- 

braucht diesen Begriff sehr oft in der alltaglichen Sprache und in den fachlichen Diskus- 

sionen. Zugleich aber gibt es keine eindeutige Definition des Gewissens, die alle zufrie- 

denstellen wurde, die sich mit diesem Thema beschaftigen. Je nach Standpunkt fallt sie 

unterschiedlich aus, und alle versuchen, ihre Meinung rnoglichst plausibel zu vertreten, 

da das Gewissensphanomen in der menschlichen Existenz sehr verankert ist. Man beruft 

sich auf das Gewissen bei wichtigen Lebensentscheidungen und bei Situationen, in de- 

nen die eigene Verantwortung herausgefordert wird. Man fuhrt die Schuldgefuhle auf sei- 

ne urteilende Funktion zuruck. Es scheint so zu sein, daB man im Leben an diesem Pha- 

nomen nicht vorbeigehen kann, ohne davon betroffen zu sein. Deshalb ist die Frage nach 

dem Gewissen, nach seinen Eigenschaften und Grenzen aktueller denn je. Besonders 

gefragt ist die Gewissensbildung, die den richtigen Weg fur eine menschliche Entschei- 

dung anbahnen soll. Wie wir gerade gesehen haben, fallt es leichter, die Aunerungen des 

Gewissens zu beschreiben als sein Wesen. 1st es ,,Gottes Stimme" in uns? Eine Anlage, 

die uns von Gott geschenkt wurde? Oder ist es ein Produkt des Konsenses der Gesell- 

schaft, die einige Normen und Werte respektiert ?401 Diesen Fragen steflt sich die Enzykli- 

ka mit dem BewuBtsein, daB man ein so breites und nicht unumstrittenes Problem auf 

wenigen Seiten nicht immer ausfuhrlich genug behandeln kann. Dennoch unterzieht sie 

sich dieser Aufgabe. Ihr Ergebnis sol1 nun untersucht werden. Was uns erwartet bei der 

401 KEK 11,  119-120. 



Lekti;tre ber Passagen uber das Gewissen, kijnnen wir in drei Stichworten zusammenfas- 

sen: biblisch fundiert, scholastisch orientiert und auf das Vaticanurn I 1  bezogen. 

3.1. Gegenwartige Tendenzen im Gewissensverst&ndnis nach VS 

Aus der Vielfalt der Gewissensauffassungen, die es heute gibt, teilt uns die En- 

zyklika die wichtigsten sehr gerafft mit. Die Folgen dieser Gewissensauffassungen fur die 

Moral sind fijr den Papst Anlal3, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. 

3.1.1. Trennung des Glaubens von der Moral. 

,,Verbreitet is: auch der Zweifel am engen und untrennbaren Zusammenhang zwi- 

schen Glaube und Moral, so als wijrde sich die Zugehijrigkeit zur Kirche und deren innere 

Einheit allein durch den Glauben entscheiden, wahrend man in Sachen Moral einen Plu- 

ralismus von Anschauungen und Verhaltensweisen dulden konnte, je nach Urteil des indi- 

viduellen subjektiven Gewissens bzw. der Verschiedenheit der sozialen und kulturellen 

Rahrnenbedingungen" (VS Nr. 4).402 SO kommentiert die Enzyklika die Versuche, die Mo- 

ral vom Glauben zu trennen. Man behauptet, da13 der Glaube etwas Gelebtes ist, nichts 

Statisches. Die ljberbetonung des Sittlichen fiihre zur Moralisierung des Glaubens. Des- 

wegen seien die Themen des Sittlichen moglichst kurz in der Theologie zu behandeln, 

damit man nicht in einen ausgepragten Moralismus gerate. 

Nun muf3 man die Frage stellen, ob es uberhaupt Theologen gibt, die solche The- 

sen vertreten. Man kann hierzu auf einen Vertreter der protestantischen Theologie hin- 

weisen, bei dem solche Gedanken ansattweise a~f t re ten .~ '~  Nach W. ~ a r x s e n ~ ~ ~  ist der 

Glaube aliein fur die Erfullung des Willens Gottes zustandig. Wer den Willen Gottes nicht 

befolgt, begeht eine Sunde. Hingegen sind die Gebote keineswegs der Orientierungs- 

punkt fur den Menschen. Im Falle der Nicht-Befolgung der Gebote spricht er von der 

[Jbertretung, die der Mensch begehen kanr~.~" Die Konsequenzen dieser Unterscheidung 

sind leicht voraussehbar. Zwar versucht er, ,,den Weg der Moral und des Gesetzes" nicht 

total zu disqualifizieren, jedoch preist er vorwiegend den Weg des ~ l a u b e n s . ~ ~ .  

"' In: AAS 85 (1 993) 1 1  35ff, hier 1 137; deutsche Ausgabe: VApS 1 1  1, 9f, hier 10. 
403 Vgl. Weber, H., Allgemeine Moraltheologie, Graz [u.a.] 1991, la. 
404 Marxsen, W., Was hat Sijnde mit Moral zu tun? In: Ders., Christologie-praktisch, Gutersloh 
1978, 130-1 40. 
405 Vgl. ebd. 134. 
406 Ebd. 140. 



Die Enzyklika hingegen versteht den Glauben und die Moral als eine Einheit Das 

zeigt sich ir: der Erfitllung dessen. was Gott von uns verlangt. Gehorsarn Gott gegenuber 

gehort zu den praktischen und konstitutiven Elementen des Glaubens, und zugleich hat 

der Gehorsam einen moralischen Charakter. In der Heilsgeschichte wurde der Glaube 

durch den Gehorsam und der Unglaube durch den Ungehorsarr! sichtbar. Zwar ist der 

Glaube nicht mit der Moral identisch, jedoch beeinflul3t er sie und findet irn Handeln set- 

nen ~ u s d r u c k . ~ ~ '  Die Konzilskonstitution ,,Dei verburn" konkretisiert diesen Zusammen- 

hang durch die Betonung des Glaubensgehorsams, der die Erfordernisse an das konkrete 

Tun des Menschen stellt: ,,Dem offenbarenden Gott ist der 'Gehorsam des Glaubens' (...) 

zu leisten. Darin uberantwortet sich der Mensch Gott als ganner in Freiheit, indem er sich 

'dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft' und seiner Offenbarung 

willig zustimmt" (Nr. 5). Der Gehorsam steht zum Glauben nicht im Widerspruch. Der Ge- 

horsam ist dem Glauben nicht von aut3en zugefugt, sondern ist in der Natur des Glaubens 

enthalten. 

Die Trennung des Glauben von der Moral verursacht ferner, daI3 man meint, man 

konne gewisse Offenbarungswahrheiten nur theoretisch anerkennen. lhre Umsetzung in 

die Tat ware dann uberflussig. Dadurch wurde man den vom Glauben gestellten Bedin- 

gungen gerecht, ohne praktische Konsequenzen der Akzeptanz der theoretischen Wahr- 

heiten berucksichtigen zu rnijssen. Als Folge soicher Meinung kommt man zur Dichotomie 

von Glauben und Leben, zwischen Glauben und der Moral. 

3.1.2 Allgemeine Normen und personliche Gewissensentscheidung. 

Neben der Trennung der Moral vom Giauben sieht der Papst noch andere Ten- 

denzen in den heutigen Gewissenskonzeptionen, die mit der Anerkennung der Existenz 

der objektiven Normen zu tun haben. Die Enzyklika forrnuliert dieses Problem in folgen- 

der Weise: ,,Bern Gewissen des einzelnen werden die Vorrechte einer obersten lnstanz 

des sittlichen Urteils zugeschrieben, die kategorisch und unfehlbar uber Gut und Bijse 

entscheidet" (VS Nr. 32).408 Welche Konsequenzen ergeben sich aus solchern Gewis- 

sensverstandnis? Vor allem 1&3t sich daraus folgern, dai3 jede individuelle Entscheidung 

richtig sein wird, wenn sie mit dem Urteil des Gewissens ubereinstimmt, weil das Gewis- 

sen die Kriterien fur das Gute und das Schlechte festzulegen hat.409 Dem Gewissen wird 

407 Vgl. Weber, H., Kirchliches Lehramt, Glaube und Moral, (Anm. 246) 237. 
408 In: AAS 85 (1393) 1159f, hier 1160; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 36f, hier 37. 
40"eifert, J., Gewissen-Erkenntnis-Wahrhejt, in: Ethos, 49-62, hier 49: ,,(...)all dies und ahnliches 
entscheidet, nach dern Urteil vieler, in unserer pluralistischen Gesellschaft das Gewissen des Ein- 
zelnen, das allein Normen setze und schaffe und unabhangig von jeder objektiven Giiterweit sei. 



bei der Festlegung der Kriterien dadurch geholfen, daf3 man solche Eigenschaften wie 

Aufhchtigkeit, Authentizitat besonders forciert. !nfolgedessen tritt eine subjektivistische 

Konreption des sittlichen Gewissensurteils in den Vordergrund. 

Zugleich vrird der traditionellen Gewissensiehre vorgeworfen, daf3 sie die Rolle des 

Gewissens auf die Anwendung allgemeiner sittlicher Normen auf Einzetfalle beschrankt. 

Diese allgerneinen Normen sind zwar fur das sittliche I-eben relevant, aber sie beriick- 

sichtigen nicht die Unwiederholbarkeit und Besonderheit der einzelnen Situationen, in 

denen die persdnlichen Entscheidungen zu treffen sind. Daher verstehen sich diese Nor- 

men nicht als verbindliche Kriterien, sondem als aligemeine Orientierung. 

Die Enzyklika sieht die Schwierigkeiten, die aus der Einmaligkeif der Situation ent- 

stehen, und erkennt die Notwendigkeit, zu einem angemessenen Urteil zu geiangen und 

diesem zu folgen (vgl. VS Nr. 32).410 Jedoch bedeutet das nicht, dal3 das Gewissen von 

der sittlich bindenden Wahrheit befreit wird. In einem solchen Fall wurde die Freiheit das 

endgultig bindende, nicht an die Wahrheit gebundene Kriterium der Entscheidungsakte 

sein. 411 

Die Enzyklika weist auBerdem darauf hin, da(J manche auch fiir die Kreativitat des 

Gewissens pladieren. Deshalb bezeichnen ,,manche Autoren die Akte des Gewissens 

r,icht mehr als 'Urteiie', sondem als 'Entscheidungen': Nur dadurch, dat3 der Mensch 

'autonom' diese Entscheidungen trim, kijnne er zu seiner sittiichen Reife gelangen" (VS 

Nr. 55).412 In einer solchen Sicht und Verhaltensweise sind die Freiheit und das Gewissen 

der Wahrheit nicht unterworfen. Dadurch fungiert das Gewissen nicht rnehr als ein Zeuge 

der Wahrheit und als Urteil iber die Einzelentscheidungen. Die Enzyklika sieht darin die 

Gefahr, dai3 daraus die Norrnativitat des Faktischen oder des mehrheitlichen Konsenses 

entstehen In unseren Ausfuhrungen werden wir auf das Thema der Relevanz der 

Nomen und des persdnlichen Charakters des Gewissens noch zuruckkommen. 

Eine solche erscheint unter derartigen Voraussetzungen sogar als illegitime Freiheitsbeschrankung. 
Wo individuelle Gewissensnormen nicht ausreichen, erkennt man hochstens noch den sozialen 
Konsens der Mehrheit als norrnbildende lnstanz an." 
4'0 In: AAS 85 (1993) 11 59f, hier 1160; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 36f, hier 37. 
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troffenen Entscheidung mit. Es kommt vor, daL3 die sittlichen Direktiven zu widetsprijchlichen 
Schlul3folgerungen zu fuhren scheinen und sich auch die Autoritaten als nicht ubereinstimmend 
oder schwankend erweisen. Dann sagen wir, da13 man dem eigenen Gewissen treu bleiben mul3." 
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die Motwendigkeit, mit Bhnlichen Entscheidungen anderer die Gemeinschaft mitschaffender sittli- 
cher Subjekte rechnen zu miissen." 



3.1.3 Komplexitat des Gewissens. 

Weil die allgemeinen Nomen fur das sittljche leben zwar relevant sind, jedoch 

nicht immer der manchmal komplizierten und subjektiven Situation des heutigen Men- 

scherr gerecht werden, ist man auf Kompiexit8t des Gewissensph~nomens aufnterksarner 

geworden. ,,Diese (Komplexitat) steht in tiefem Zusammenhang mit dem gesamten psy- 

chologischen und affektiven Bereich und mit den vielfilltigen Einflussen der gesellschaft!i- 

chen und kultureilen Umgebung des Menschen" (VS Nr. 55).414 Mit dieser Aussage macht 

VS auf eine besondere Entwicklung des interesses am Wesen und an der Funktion des 

Gewissens aufmerksam, die seit Mitte des 19. Jh. zu beobachten ist. Im Denken der da- 

maligen Zeit treten psychslogische und soziologische Erklarungen dieses Phanomens in 

den Vordergrund. Etwas spater, im 20. Jh., melden sich psycho- und sozioenalytische 

Schulen zu ~ 0 r - t . ~ "  

Im Bereich der Psychologie tritt ein neuer Begriff ,,Gestaltpsychologie" auf. Ihr An- 

liegen ist die Untersuchung der seelischen und charakterologischen Struktur des Men- 

schen, wobei das Gemut und das Gewissen einen Grundwert der Personlichkeit bilden. 

Pas Gemut auaert sich durch Gefuhle, das Gewissen durch das Sollen, das sich auf das 

Handeln r i ~h te t . ~ ' ~  

Die Psychoanalyse betrachtet das Gewissensphanornen als sekundares Internali- 

sationsergebnis, welches das chemische unci physiologische Geschehen einbezieht. 

Nach Freud ist das Gewissen eine Spannung zwischen dem ,,lchU und dem ,,Uber-lch", die 

zugunsten des ,,~ber-lchs" ausgetragen wird. Das ,,uber-tch" entstehl durch die Akzep- 

tanz der Befehle von Bezugspersonen in der ,,odipalen Entwicklungsphase" (das vierte 

und funfte Lebensjahr). Diese Befehle, die friiher als Jon auaen auferlegt galten, werden 

verinnedicht ~ i n d  werden dadurch maagebend. Das ,,her-lch" verursacht eine moralisshe 

Gegenwehr gegenlliber der Triebsphare ,,Es", welches das Subjekt schuldig oder frei 

~ ~ r i c k t . ~ ' ~  

Jung definiert das Gewissen als gin komplexes Phanomen, in dem sich der ele- 

mentare Willensakt und der nicht bewuat begriindete Antrieb rum Handeln widerspiegelt. 

Andererseits versteht er das Gewissen als ein Urteil des vemiinftigen Gefuhls. Statt vom 

,,lJber-lch" spricht er vom Archetypus, der ells einer unbewuBten Vorform besteht. Zwi- 

4'4 In: AAS 85 (1993) 1178; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 56ff, hier 57. 
415 Vgl. Bluhdorn, J.-G., Gewissen I, in: TRE X111, 192-21 3, bes. 192. 
416 Vgl. Heimbrock, H.-G., Gewissen V, in: TRE Xlil, 234-241. 
417 Vgl. Freud, S., Das Ich und das Es, in: Ders. Gesamte Werke, London 1972, Bd. XIII, 235-289. 



schen Archetypus und BewuBtsein entstehen Spannungen, die mit dem Gewissen zt: 

iderrtifizieren sind, wobei der erste als ein Ksdex van Verhaltensmustern gilt. 4'8 

Ein anderes Gewissensverstandnis zeichnet sich in der Psychotherapie und der 

Logotherapie ab, Nach dem wichtigsten Vertreter der Logotherapie V. ~ r a n k l ~ "  ist Gewis- 

sen ein Sinn-Organ, das zu den spezifisch rnenschlichen Phanornen zahlt. Mit diesem Or- 

gan konnen wir den einmaligen und eintigartigen Sinn jeder Sittiati~n erkennen. Das 

Sinn-Organ ist jedoch nicht unfehlbar, weil es der Endlichkeit unterworfen ist. In der Tat 

bedeutet das, daB sich das Gewissen in der Sinnerkenntnis tauschen kann. Weil der 

Mensch nicht allwissend ist, muB er sich ,,nach bestem Wissen und Gewissen" entschei- 

den. Falls der Mensch einer Konfliktssituation ausgesetzt wird und sich nicht entscheiden 

kann, handelt es sich nicht um einen Gewissenskonflikt, sondern um einen Wertekonflikt. 

In solchern Fall sol1 man sich am Gewissen arientieren und dadurch eine freie, nicht will- 

kiirliche, verantwortungsvolle Entscheidung treffen. Deshaib ist das Gewissen nach Frankl 

,zum einen das bewufit gewordene personiiche Betroffensein von einem konkreten sittli- 

chen Verhaltensanspruch und zum anderen die Anlage oder Instant, die solches Betrof- 

fensein dadurch herbeifijhren kann, daB sie das absolut Gesollte in die konkrete Situation 

ubertragen kanr~ . "~~ '  

Im Bereich der Soziologie steht das ihr zuzuordnende Gewissensverstandnis teil- 

weise im Gegensatz zur traditionelle Lehre der Kirche. Fijr sie ist der Gewissensspruch 

ein Urteil der sozialen Gruppe, das vorn Subjekt ijbernomrnen wird. Der Gewissensspruch 

wird auch als Zeichen sozialer Pflichten verstanden. Wenn die Pflichten versaumt werden, 

meldet sich das Gewissen anklagend zu Wort. Andererseits kann es in Konflikten regulie- 

rend eingreifen. Im Gewissen sieht dieses soziale Gewissensverstandnis keine Anlage 

von vorgegebenen Werten, ssndem einen Index der Losungen, die als Muster von der 

Geseilschaft aufgestellt sind. AuBerdem besitzt das Subjekt keine ihm von der Natur von 

Anfang an mitgegebenen Gesetze, vielmehr sind seine geistigen Organe und ihre Ent- 

wicklung von sozialen Faktoren bedingt und gefordert, so daf3 man nicht vom Gewissen 

als nafiiriicher Anlage sprechen k a n t ~ . ~ ~ '  

In Streiflichtem haben wir eben gesehen, welcke Vielfalt von Denkstromungen ge- 

genwartig in das Gewissensverstandnis hineinfliefien. Daher ist es wichtig, sie einzube- 

418 Jung, C. G., Das Gewissen in psychologischer Sicht, in: Das Gewissen als Problem, Petrilo- 
witsch N. (Hg.), Darmstadt 1966, 38-58. 
419 Zum V. Frankls Gewissenskonzeption siehe Ders., Arztliche Seelsorge, Gnndlagen der Logo- 
therapie und Existenzanalyse, FrankfurVWlain "987, bes.76-80, und Der leidende Mensch. Anthro- 
pologische Grundlagen der Psychotherapie, Miinchen-Zurich 1990, bes.2lf; zur Interpretation der 
Gewissenskonzeption bei Frankl siehe Biller, K., Der Begriff der Verantwortung und des Gewissens, 
in: Kompendium der Logotherapie und Existenzanaiyse. Bewahrte Grundlagen, neue Perspektiven, 
Kurz, W./ Sedlak, F., (Hg.), Tiibingen 1995, 146-157. 
"O Biller, K., Der Begriff der Verantwortung und des Gewissen;. (Anm. 41 9 156. 
421 Vgl. Mieth, D., Gewissen, in: CGG, Bd. Xll, Freiburg [u.a.] 1981, 138-184, bes.154-155. 



ziehen, um ein moglichst ausgewogenes und breites Problemspektrum r u  erlangen. VS 

versucht das auch zu tun. Zwar faBt die Moralenzyklika diese Problematik nur in einem 

Satz (VS Nr. 55) zusammen, jedoch zeigt sie dadurch ihre Offenheit fur die neuere psy- 

chologische und soziologische Erkenntnisse. 

3.2. Definitionen von Gewissen in VS. 

Durch die Analyse der Definitionen wird vodaufig festgestellt, von welchen K Q ~ -  

zeptionen des Gewissens die Enzyklika geprilgt ist. Sie deuten an, worauf man sich bei 

der weiteren Untersuchung konzentrieren mu&. 

3.2.1. Urteilsakt. 

Die erste Auskunft uber das Gewissen finden wir in der Einleitung turn zweiten 

Kapitel von VS. Das Gewissen ist demnach ,,ein Akt der Einsicht der Person, der es ob- 

liegt, die allgerneine Erkenntnis des Guten auf eine bestimmte Situation anzuwenden und 

so ein Urteil tiber das sichtige zu wahlende Verhalten zu fallen".422 Aber wie ist es dazu 

gekommen, dal3 man das Gewissen als einen Akt heworgehoben hat? Mart hat bereits in 

der Antike und im biblischen Verstandnis das Gewissen als eine urteilende lnstanz ver- 

standen. Diese Instanz aul3erte sich in seinen Urteilen, und damit zeigte sie, dal3 der 

Mensch durch diese Udeile die Verantwortung fur sein Handeln ubernirnmt. Man steilte 

sick jedoch nicht die Frage nach dem Ablauf oder den einzelnen Etappen dieses Urtei- 

lens. Erst die scholastische Reflexion ermoglichte es, den Prozef3 der Gewissensfunktion 

zu differentieren. 

Offensichtlich greift VS auf die Auffassung des Thomas von Aquin zuruck, der 

erstmals irn Gegensatz zu anderen, friiheren Versuchen in besserer Weise zwischen 

,,habitus" und ,,actus" unterschieden hat. 

Thomas von Aquin betrachtet zuerst das Gewissen als eine naturtiche Anlage 

(habitus) im Menschen. Diese Anlage beruht auf seinem ursprunglichen Wissen um Gut 

und Base. Sie bewertel seine konkreten Handlungen im Licht der sittlichen ~ p r i n z i p i e n . ~ ~ ~  

Diese Anlage lal3t sich als ein inneres Widersprechen gegen das Bose und eine innere 

422 ,,Actus intellectus personae cuius est adhibere universalem cognitionem boni ad peculiarern 
quandam condicionem et iudicium facere de honesto eligendo hic et nunc" (VS Nr.32) in: AAS 85 
1993) 11 59f. hier 1160; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 36f. hier 37. 

"J Vgl. Schockenhoff, E., Das urnstrittene Gewissen, Mainz 1890, 78. 



Zugeordnetheit zum Guten in uns v e r ~ t e h e n ~ ~ ~  und wird dern Gewissen als ,,actusu vor- 

ausgesetzt. 

Seit dern 12. Jahrhundert wird die Anlage mii dern Begriff ,,synderesisU definiert, 

der eine scharfere begriffliche Unterscheidung ermaglicht hat. Der Begriff ,,synderesisU ist 

die Folge eines Abschreibungsfehlers, und m a r  irn Text des Ezechielkomrnentars von 

Hieronymus. In diesern Text kommt das Wiort 'servari' und eine darzn anknupfende 

Randglosse vor. Wahrscheinlich wird deswegen statt ovv~iSqcnc, in einer Handschrift die- 

ses Kommentars das (auch sonst in der Vaterliteratur vorkommende) Wort ouvdprptc, 

(Bewahrung) ange~endet.~~'  Dieses Wort hat sich urn 1200 durchgesetzt, meist in leicht 

verstijmmelter Form als ,,synderesisl' (sinderesis). SpMere Schwierigkeiten mit dern Ver- 

stGndnis des Begriffs ,,synderesisN fuhrten dam, ihn aus ,,syn-hairesls" (=,,con-electio"; 

analog zu ,,prohairesisU) abzuleiten. Synderesis, die irn Emechielkommentar als ,,scintilla 

conscientiae" bezeichnet wurde, hat man dann als die Ursprungskraft der ,,conscientiaU 

verstanden. Somit kam es zur Unterscheidung zwlschen ,,synderesisa und ,,conscientia "4'6 

Die aufgegriffene ,,synderesisN ist fur Thomas die allgerneine Erkenntnis des Guten - wie 

das Einstrahlen eines gottlichen Lichtes: ,,(...)quasi lumen ratisnis naturalis, quo discerni- 

mus quid sit bonum et maium, quod per?inet ad naturalem Iegem, nihil aliud sit quam im- 

pressio divini luminis in nobis." 427 

Das Gewissen als ,,actus" (conscientia) nimmt die allgerneine Erkenntnis des Gu- 

ten wahr und wendet sie in den einzelnen Situationen an. Diese Anwendung geschieht 

auf dreifache Weise: Wiedererkennen-Zeugnisablegen, Urteilen als Anspornen oder Bin- 

den sowie Urteiien als Entschuldigen, Anklagen oder ~ua len .~* '  Der ersten dieser drei 

Funktionen schreibt Thomas die Kontrollfunktion oder Zeugnisfunktion des Gewissens zu. 

Die beiden andzren Formen veweisen auf die Entscheidungsfunktion der ,,conscientia " 

Auf diese Phematik ist bei der Darstellung der Struktur des Gewissens einzugehen. 

424 Vgl. Ratzinger, J., Wahrheit, Werte, Macht. Priifsteine der pluralistischen Gesellschaft, Freiburg 
lu.a.1 1993, 56. 
25 Vgl. Hieronymus, In Hiezechielem I, 1,618, in: CChr. SL 75, 12. 

426 ES gibt verschiedene Theorien iiber die Entstehung des Begriffes .synderesis." Die meisten 
Autoren teilen die vorgestellte Auffassung, vgl. Reiner, H., Gewissen, (Anm. 225) bes. 582: Schok- 
kenhoff, E., Das umstrittene Gewissen, (Anm. 423), 78; Golser, K., Gewissen, in: NLCHM, 278-286, 
bes. 281. 
427 Thomas von Aquin, S. Th. 1-11 q. 91, a. 2, Alle Werke von Thonlas werden zitiert aus: Sancti 
Thomae Aquinatis, Opera ornnia, Bd. I-XVI, Ram 1882-1948. 
428 Thomas von Aquin, S. Th. I q. 79, a. 13: ,,Quae quidem applicatio fit tripliciter. Uno modo, 
secundum quod recognoscirnus aliquid nos fecisse vel non fecisse, secundum illud Eccle. 7: Scit 
conscientia tua te crebro maledixisse aliis: et secundum hoc, conscientia dictur 'testificari'. Alio 
mod0 applicatur secundum quod per nostram conscientiam judicamus aliquid esse faciendum vel 
non faciendum: et secundum hoc, dicitur conscientia 'instigare' vel 'ligare', Tertio mod0 applicatur 
secundum quod per conscientiam judicamus quod aliquid quod est factum, sit bene factum vel non 
bene factum: et secundum hoc, conscientia dicitur 'excusare' vel 'accusare', seu 'remordere'.' Vgl. 
Ders., De ver. q. 17, a.lc. 



3.2.2. ,,MitteU des Menschen. 

Neben der Definition, in der der Gewissensakt unterstrichen wird, ot-ientiert sich die 

Enzyklika stgrker an der Auffassung, nach der das Gewissen die Mitte des Menschen 1st. 

In dieser Mitte kommt es zu einem Dialog zwischen Gstl und Menschen. So lesen wir in 

VS, daB ,,das Gewissen die verborgenste Mitte und das Heiiigtum im Menschen (ist), wo 

er allein ist mit Gott, dessen Stimme it1 diesem seinem lnnersten zu horen ist" (VS Nr. 

515j.'~' Diese Auffassung, die auch vom Vaticanum II vertreten wird, hat natijrlich einen 

langen Weg bis zu ihrer Formulierung. 

Im vorpaulinischen Verstandnis haben wir gesehen, daB das Gewissen als Gsttes 

Stimme interpretiert wurde. ,,Goti in dif' war fur Seneca der MaBstab des Handelns. Diese 

Theorie war sehr von lmmanenz und Pantheismus gepragt. In ihr spielte das Gottliche die 

grundsatzliche Rolle. 

Paulirs hingegen ubernimmt dieses Verstgndnis nicht, sondern sieht im Gewissen 

eine anthropoiogische GraBe, eine Instanz, die dem endgultigen Urteil unterliegt. Zugleich 

nimrnt die alttestamentliche Kardia-Konzeption und die ldee der urteilenden lnstanz im 

Sinn eines Gerichtshofes auf Pauius EinfluR. Wenn man jetzt den Ursprung der chfistli- 

chen ldee von der ,vox dei" finden wollte, dann muate man Senecas ldee ,,Gott in dir" von 

ihrem pantheistischen Ansatz frei machen und die paulinische Konzeption der Syneidesis 

unter dem Einflua des Kardia-Verst&ndnisses beriicksichtigen. Erst in der Konvergenz 

beider Konzeptionen wiirde das Gewissen als ,,Stirnme Gottes" zum Vorschein kom- 

men.430 Das Gewissen als ,,vox dei" ist also keineswegs nur ein christliches Modell. Je- 

doch wurde es in Christentum breit vertreten und rnit verschiedenen Nuancen entwickelt. 

Augustinus war der erste, bei dem die Gewissensthesrie als ,,vox dei" im Vergleich 

mit friheren Rezeptionen ausfuhrficher behandelt w ~ r d e . ~ '  NaeR Augustinus entdeckt aer 

Mensch Gott im lnnersten seiner selbst. Wo er Gott nahe ist, ist er auch sich am nach- 

sten, weil er damit zu sich selber gerufen ~ i r d . ~ ~  Gott kennt sein lnneres und Ist der Mit- 

wisser seiner Gedanken und Paten. Im Gewissen hat Gott seine Wohnung und fuhrt den 

Vorsitz, von dem aus er dem Menschen befiehlt, ihn mehht und selbst daon noch als war- 

nender Rufer zu Umkehr unci Reue in ihm bleibt, wenn sich der Mensch von seiner Liebe 

429 "Conscientia est (...) sacrarium hominis, in quo solus est cum Deo, cuius vox resonat in intimo 
eiils" (GS Nr. 16), in: AAS 85 (1993) 1 178; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 56f, hier 57. 
430 Vgl. Klauck, H.-J., .Der Gott in di~" (Ep 41, l ) ,  (Anm. 11) 31. 
431 Siehe Romeit, J., Das Gewissen: Stimme des Menschen oder Stimme Gottes? in: StMor 
31 (1 993) 307-326, bes. 308-312. 
"* Vgl. Scho~kenhoff, E., Das umstrittene Gewissen, (Anrn. 423), 72. 



wieder abgewandt hat.43 Nur dann findet er festen Ha!t, wenn er vor das Angesicht Got- 

tes z u r u ~ k k e h r t . ~ ~ ~  

Im Kontext der ,,vox dei" k6nnen wir auf den nachsten Vertreter, Bonaventura, hin- 

weisen, dessen Gewissensdefinitian von VS zitiert wird. Fur B~naventura ist ,,das Gewis- 

sen gleichsam der Herold Gottes und der Bote, und was es sagt, befiehlt es nicht von sich 

aus, sondern befiehlt es von Gott aus, wie ein Herold, wenn er den Erlaf3 des KSnigs ver- 

kiindet. Und daher hat das Gewissen die verpflichtende KraW O/S Nr. 58).435 Bonaventura 

verwendet hier die ldee der ,,Stimme Gottes", jecioch ist er vorsichtig gegenijber der lden- 

tifizierung des Gewissens mit der ,,vox dei." Deshalb gebraucht er das Wort ,,sicutU, um die 

Analogie und nicht die ldentifizierung zu unterstreichen. Der Ausdruck ,,Herold Gottes" sol1 

auf den Ursprung der ,,conscientia" hinweisen. Zwischen der ,,conscientiaa und Gott be- 

stekt eine direkte Verbindung und Unterordnung. Der Spruch des Gewissens ist legitirn 

und verpflichtend, weil er von Gott kommt. Die 'Wurde des Gewissens beruht auf dem 

Verhaltnis zwischen ihm und Gott. Clarijber hinaus greift Bonaventura die Unterscheidung 

zwischen der ,,synderesisU und ,,conscientia" auf, jedoch interpretiert er ihr Wesen und ihre 

Funktion im Unterschied zu Thomas so: Er schreibt der ,,synderesisU die bewegende Kraft 

(potentia habitualis et affectiva) zu4=, die den Wilien des Menschen ordnet. Sie entsteht 

aus der Willens- und Gemutssphare. Die ,,conscientiaM hingegen wurzelt im menschlichen 

Verstand. Sie ist ,,habitus intellectus pract i~i" .~~'  Sie beurteilt als Anlage im tichte der 

praktischen Vernunft menschliche Handlungen. Die beiden oben genannten Dimensionen 

des Gewissens greifen ineinander und verhalten sich zueinander wie Liebe und Glaube. 

lnsgesamt kann festgestelit werden, da13 Bonaventura den Hauptakzent seiner Gewis- 

senskonzeption auf die voluntaristische Seite gelegt hat, im Unterschied zu der mehr in- 

tellektualistischen Interpretation des Thomas von Aquin. Diese letztere hat sich in der 

christlichen Tradition bis in unser Jahrhundert durchgesetzt. 

Die Welle der Emeuerung und Erganzung der Gewissenskonzeption zielt in unse- 

rem Jahrhundert darauf ab, eine komplexe Vorstellung darzubieten. Nicht nur die rationale 

Seite des Gewissensspruches soil zum Tragen kommen, sondern auch der emotionale 

Bereich des Menschen mul3 berucksichtigt werden. Demnach 1st das Gewissen der Aus- 

433 Augustinus, Senno 12, 4, in: CChr.St 41, 168 (vgl. PL 38, 102): .Loquitur etiam Deus in bo- 
norum malorumque conscientia." Vgl. Valsecchi, A., Coscienza, in: NDTM, 183-200, bes.190. 
434 Augustinus, Enarratio in Psalmum 5,11, in: CChr.SL 38, 24 (vgl. PL 36, 87): ,,(...) ideo intro ad 
conscientiam et ad Dei conspecturn confugiendum est"; vgl. Ennarratio in Psalmum 7, 9, in: CChr. 
SL 38, 42 (vgl. PL 36, 103). 
435 ,,Conscientia est sicut praeco Dei et nuntius, et quod dicit, non mandat ex se, sed mandat ex 
Deo, sicut praeco, cum divulgat edictum regls. Et hinc est, quod conscientia habet virtutern ligandi", 
in: AAS 85 (1 993) 1 179f, hier 11 79; deutschs Ausgabe: VApS 11 1, 58fi hier 58f. vgl. Bonaventura, 
In II Librum Sent., dist. 39, a, 1, q. 3, concl. Alle Zitate aus Bonaventuras Werken sind entnommen: 
Bonaventura, Opera omnia, Bd. I-X, ed. Ad Claras Aquas, Florenz 1882-1 902. 
436 Vgl. Bonaventura, In ll Librum Sent. dist. 39, a. I ,  q. 2. 
437 Vgl. Bonaventura, In II Librum Sent. dist. 39. a. 2, q. 1. 



druck dcr Personliehkeit und der Ort, wo oich deren Kern befindet. Das Ergebnis dieser 

Versuche konnen wir in den Aussagen bes Zweiten Vatikanischen Konzils finden, das die 

biblischen und traditionellen Einsichten mit den neueren Erkenntnissen der theoiogischen, 

psychaiogischen und pastoralen Forschung ~lerbindet.'~ Das is? auch das Anliegen des 

Papstes, der durch die Alzentuierung der personalen Struktur des Menschen den dyna- 

mischen Charakter des Gewissens herausstelit. 

Deshaib greift er die oben genannte Definition des Gewissens aus GS Nr.16 auf. 

Der Mensch trim sich in seinem Gewissen rnit Gott. Diese Begegnung hat einen persona- 

len Charakter. Goti fuhrt einen Dialog mit seinem Ebenbiid und Iadt den Menschen ein zu 

einer unwiederholbaren und einmaligen Gemeinschaft. Diese Einladung sparnt den Men- 

schen an, nach seinem Urheber zu suchen. Im Gewissen trefferr sieh Gottes Anruf unci 

die Antwort des Menschen. Ber Mensch mut3 iernen, in seinem Gewissen die ,,Stirnme 

Goftes" yon anderen Stimmen zu unterscheiden, die ihn zu schtechten Taten veranias- 

sen. In der ,,Stimme Gottes" erschallt der heilige gijttliche Wille, den der Mensch verneh- 

men und dem er gehorchen mut3. 

Die Enzyklika versucht noch weiter die ,,Stimms Gottes" zu definieren. Vor allem 

mu13 man fragen, worin besteht die ,,Stimrne Gottes", welche Komponenten enthalt sie? 

Diese Fragen sind z. 6. bei der Setrachtung der schlimmen, manchmal morderischerl I a- 

ten wichtig. Wurden die Tater angespornt von der .,Stimrne Gottes""? War sie ein Rechfer- 

tigungsmittel fur das Base? Diese Fragen kijnnen rnit Hilfe der nachsten Definition, die 

auch GS Nr. 16 entnommen wurde, geklart werden. 

,,lm lnnem seines Gewissens (...) entdeckt der Mensch ein Gesetz, das er sich 

nicht selbst gibt, sondem dem er gehorchen muB und dessen Stimme ihn immer zur Liebe 

und zum Tun des Guten und zur Unterlassung des Bdsen anruft, wo natig, in den Ohren 

des Henens t2bnt: Tu dies, meide jenes. Denn der Mensch hat @in Gesetz, das von Gott 

seinem Herren eingeschrieben ist, dem zu gehorchen eben seine WUrde ist und gemaf3 

dem er gerichtet werden wird (vgl. Rijm 2, 1 4 - 1 6 ) . " ~ ~  

In diesem Text wird die ,,Stimme Gottes" konkretisiert. Sie ist nieht etwas Unbe- 

stimmtes, das jeder auf eigene Weise vemimmt, sondern sie ist ein Gesetz. Die Definition 

hebt das Gesetz hewor, das nicht vom Mensctlen erlassen wird und im lnnetn des Gewis- 

sens sainen Platz hat. Diesern Gesetz sol1 die Person Folge leisten. Es fordert den Men- 

schen zur Liebe auf. Durch die Sfimrna des Gesetbes ist die Person aufgerufen, das Gute 

zu tun und das B6se zu unterlassen. Irn Gehorchen auf das Gesetz erweist sich die Wur- 

438 Vgl. KEK 11, 127. 
"' VS Nr. 54: ,,In irno conscientiae (...) legern homo detegit, quam ipse sibi non dat, sed cui oboe- 
dire debet, et cuius vox, semper ad bnum amaodum et faciendurn ac malum vitandum eum advo- 
cans, ubi oportet auribus cordis sonat: fac hoc, iilud devita. Nam homo legem in corde suo a Deo 



de det Person. Oieses Gesetz soil also nickt als Z w n g  verstanden werden, sondern ais 

Hilfe zur Orientierung in sittlichen Entscheidungen. iJber die Einhaitung des Gesetres wird 

der Mensch Rechenschaft ablegen miissen. Diese Konzilsackssage beruft sich dabei auf 

RBm 2, 14-16. Sie tut das mit Recht, weil diese biblische Stelte als Hauptthema das Ge- 

setz der t-ieiden erortert. Wieweit man mit ihr die Gewissenskanzeption erschliegen kann 

(vgi. VS Nr. 571, bleibt eine andere Frage, auf die noch einzugehen ist. Man sieht hier 

auch den Einfluf.3 des Kardia-Verstandnisses, das dem Begriff ,,lnneresfi zugrunde liegt. 

Augustinus versteht das Gewissen als Ausdruck und Reprihentanten des menschlichen 

Inneren. Im Kommentar zum Ps 45, 3 spricht Augustinus vorn ,,intus hominis, quod con- 

scientia ~ o c a t u r . " ~ ~  Das Gewissen als lnneres des Menschen legt nicht nur Zeugnis uber 

das Gesetz ab, sondern ist selbst cier Trager des Gesekes. Deshalb kann man im Gewis- 

sen den Sitz der sittlichen Verantwortung sehen, in dem das Subjekt den sittlichen An- 

spriichen und dem Wissen um das Gute und das Bose begegnet.441 Bas Gesetz, das die 

universalen Wertnormen beinhaltet, kann nicht imrner den einmaiigen, meist ksmplizierten 

Situationen gerecht werden, weil seine Aussagen zu allgemein sind. Wie sol1 sich dann 

das Gewissen dern Gesetz gegeniiber verhalten? Welche Kompetenz hat das Gewissen, 

urn in solchen Fallen das angemessene Urteil zu failen? Auf diese Fragen wollen wir noch 

eingehen bei den Uberlegungen ijber die Beziehung zwischen dern Gesetz Gottes und 

dem Gewissen. 

Eine andere Gewissensdefinition von VS lehnt sich, wie die vorausgehenden, an 

bas personale GewissensverstAndnis des Vaticanum I! an und geht aus den Unterwei- 

sungen Jokannes Pauls 11, hervor. ,,Das sittliche Gewissen schlief3t den Menschen nicht in 

eine unuberschreitbare und undurchdrlngliche Einsamkeit ein, sondem offnet ihn fijr den 

Ruf, fiir die 'Stirnme Gottes'. Darin und in nichts anderem besteht das ganze Geheirnnis 

und die Wiirde des sittlichen Gewissens: daR es namiich der Ort ist, der heilige Raum, in 

dern Gott zum Menschen spricht" (VS Nr. 5 8 1 . ~ ~ ~  Durch das Gewissen ist der Mensch fa- 

hig, Gottes Ruf zu vemehmen. Diese Fghigkeit wurde ihm eingepragt. Die Antwort auf 

den Ruf Gottes sol1 sich in der liebevoilen Zuwendung des Menschen zeigen. Basiiius der 

GroBe weist darauf hin, daB die Liebe des Menschen zu Gott nicht etwas Fremdes ist, das 

von auf3en auferlegt wurde. Diese Liebe gehart zu den wesentlichen und konstitutiven 

inscriptarn habet, cui parere ipsa dignitas eius est et secundum quam ipse iudicabitur (cf. Rom 
Ll4-16)", in: AAS 85 (1 993) 1 137; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 56. 

Augustinus, Ennaratio in Psalmum 45, 3, in: CChr.SL 38, 519 (vgl. PL 36, 51 5).  
44 1 Augustinus, Enarratio in Psalmurn 57. 1-2: ,,Quandoquidem rnanu fomatoris nostri in ipsis eor- 
dibus nostris veritas scripsit: Cuod tibi non vis fieri, ne facias altefi", in: CChr. SL 39, 708 (vgl. PL 
36, 673). 
442 .Conscientia moralis non in solitudine insuperabiii et impenetrabiii iilcludit hominem, sed voca- 
tioni aperit vocique Dei. In hoe tantum, neque alibi, toturn positum est mysterium conscientiae mo- 
ralis eiusque dignitas: esse scilicet locum et ambitum, ubi Deus horninem alloquituf', in: AAS 85 
(1993) 1179f, hier 11 80; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 58f, hier 59. 



Faktraren des ~enschseins."~ Die Liebe als Antwort kann nicht eine uniiberschreitbare 

Einsarnkeit hervorrufen, sondern 6ffnet dern Menschen neue Dimensionen des Kontaktes 

zu Gott. Damif wird wieder die Bedeutung und Wilrde des Gewissens betsot. Es ist Zeug- 

nis von Gott selbst, von seiner Stimme, die die irn Menschen verbleibenden Ennrartungen 

auf seine Vollendung erfiillen kann. 

Durcir die Definitionen zeigt sich das erste Aniiegen dss Gewissensverstandnisses 

von VS. Die erste Definition betont die intellektuelle Seiae des Gewissensspruches. Das 

Gewissen ist demnach fiir die Anwendung der allgen~einen Normen auf die konkrete Si- 

tuation verantwortlich. Dor Papst bleibt aber nicht: nur bei dieser Konzeption, sondern ver- 

sucht dieses Bild des Gewissens zu e r g a n ~ e n . ~ ~  Die anderen Definitionen beziehen sich 

auf die persanalistische Konzeption des Menschen, die vom Vaticanurn ii wahrgenommen 

wird. Die Enzyklika will somit ein breites Spektrum schaffen und allzu objektivistische Ge- 

wissensbilder korrigieren, ohne sie aut3er KraM zu setzen. Es geht darcrm, daR der 

Mensch - als Person gesehen - sjch ganz und gar in seinem Gewissen vor Gott stelit. An- 

dererseits aber bringt VS zum Ausdruck, daB die KornplexitAt des Gewissens nicht uni- 

versale Nomen in Vergessenheit geraten lassen darf (US Nr. 55). Deswegen kommen 

irnmer wieder Aussagen t u  Wort, die die Geitung des Gesetzes und die allgemeine 

Wahrheit ijber das Gute fQr das Gewissen deutiich machen. 

3.3. Struktur des Gewissens. 

Zuriickgreifend auf die Gewissensdefintion als Urteiisakt konnen wir feststelfen, 

dafi die Enzyklika, obwohl sie nur den Begriff ,,conscientia" in Anspruch nimmt, in der Tat 

eine Distinktion in der Gewissensstruktur anwendet, die von der gesamten Scholastik ge- 

prAgt wur~ le .~~ '  Die Schoiastik spricht von ,,synderesisn und ,,conscientia." VS gebraucht 

nicht direkt diese Begriffe, jedach bezieht sie sich auf das, was sie ausdriicken, namiich 

auf das Gewissen als Aniage und als Akt. Urn aber das Wesen und die Funktion des Ge- 

wissens als Anlage zutreffender ausdriicken zu konnen, wollen wir dern Vorschlag von J. 

Ratzinger folgen, der dafiir piadiert, den Begriff ,,synderesisU durch den platonischen Ter- 

minus ,anamnesisU zu ersetzen. Ratringer verwendet diesen Begriff, weil seines Erach- 

tens der Terminus ,,synderesisl' durch seinen Ursprung mit vielen Unklarheiten behaftet ist. 

4" Basilius der GroBe, Regulae fusius tractatae Resp !I. I C, in: PG 31, 908. 
444 Vgl. Majorano, S., La coscienza per una lettura cristiana, Ciniselio Balsamo (Milano) 1994, 114. 
445 Vgl. Weber, H., Was man frijher vom Gewissen hielt, Geschicktliche Durchblicke, in: Streit urn 
das Gewissen, Koch, G. / Pretscher, J. (Hg.), rnit Beitragen von Fraling, 5. fu.a.1, Wurzburg 1995, 
27- 52, bes. 39; vgi. Chicdi, M., Morale fondamentale, Piemme 1991. 84-86. 



Weil ,,synderesis" Ergebnis eines Abschreibfehters ist, versuchte man rnit vielen unter- 

schiedlichen Klgrungen, ihre Bedeutung zu belouchten. Deshafb ist es besser, hierfur 

,,anamnesisn zu v e ~ s n d e n . ~  

Was versteht VS unter Gewissen als Anlage im Sinn vsn ,,anamnesisU? In der De- 

finition sies Gewissens (vgl. VS Nr. 32) erfilhrt man von der eligemeinen Erkennlnis des 

Guten. Haber! alle Menschen diese Erke~ntnis? Auf welche Weise geschieht sie? 

Zuerst weist die Enzyklika auf die Aussage des Vatisanurn I 1  hin, die die Frage 

nach dar Universalitat der Edijsung beantwo:te:t (vgl. VS Nr. 3). Die Personen, die an Gott 

glauben, jedoch nie zur Erkenntnis und Anerkennung Christi und seiner Kirche kommen, 

konnen erlijst werden, wenn sie dem erkannten Gotteswillen Folge ieisten. :,Wer namlich 

das Evangetium Chfisti urld seine Kirche ohne Scht~Id nicht kennt, Gott aber aus ehrli- 

chem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten 'ailten unter dens Einftuf3 

der Gnade in der Tat zu erfijllen trachtet, kann das ewige Heil erlangen."447 Es scheint ei- 

ne Ebene im Gewissen zn sein, die die Erkenntnis des Guten ermbglicht. Obwohl der Ur- 

text das Wort ,conscientiaU gebraucht, kann man doch aus dem Kontext folgern, dai3 ti.s 

,b,~f aer Sache nach Lim das Gewissen in der Bedeutung von ,,anamnesisU im Menschen 

und nicht von Urteilsakt handeit. 

Die Enzyklika titiert weiter LG Nr.16 (VS Nr. 3) und stelit heraus, cia13 man auch irn 

Fall der unverschuldeten Unkenntnis von Gott das Heil edangen kann, wenn man sich an 

das Gute und Wahre haft und den Weg des rechten Lebens geht. ,,Die gottiiche Vorse- 

Rung veiweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne Schuld noch nicht 

zur ausdrijcklichen Anerkennung Gottes gekommen sind, jedoch, nicht ohne die gottiiche 

Gnade, ein rechtes Leben zu fuhren sich bemuhen. Was sich narnlich an Gutem und 

Wahrern bei ihnen findet, wird von der Kirche als Vorbereitung fur die Frohbotschaft und 

als Gabe dessen geschatzt, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schliel3lich das Le- 

ben h ~ i b e . " ~ ~  Der Konzilstext spricht von der Gnade Gottes, die den Menschen erleuchtet, 

damit er sich von sich seibst aus an das Gut@ und Wahre hail. Woher hat der Mensch in 

M6 Vgl. Ratzinger, J., Wahrheit, Werte, Macht, (Anm. 424) 56. 
4 ~ '  .Qui Evangelium Chn'sti Eiusque Ecclesiam sir?e culpa ignorantes. Qeum tamen sincera wrde 
quaerent, Eiusque voluntatem per conscientiae dictamen aynttam, operibus adimplere, sub gratiae 
influxu, conantur, aetemam salutem consequi possunf", in: AAS 85 (1993) 1135; deutsche Ausga- 
be:VApS 111,9. 
448 .(...I Quidquid enim boni et veri apud illos invenitur, ab Ecciesia tamquam praeparatio evangelica 
aestimatur et ah lllo datum qui iiluminat ornnem hominem, ut tandem vitam habeat", in: AAS 85 
(1 993) 1 135; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1,9. 



solchem Fail die Kenntnis dessen, was er zur Fijhrung des rechten Lebens braucht? Die 

Antwort kann uns das Einbeziehen des Begriffes ,,anamnesisu geben. 

Die ,,%narnnesisu ist eine Anlage irn Menschec, die ihrn mit der Natur gegeben ist 

(vgi. VS Nr. 32j. Sie ist eine Art des Urerinnerns, das fahig ist, den Anruf Gottes zu ver- 

nehmen. Urn aber dieses Urerinnern zu aktivieren, Dr~ucht die ,,anitmnesisd'eine Hilfe von 

auaen, die von den lehramtlichen Aussagen geleistet wird (vgf. VS Nr. 641."' Das gilt be- 

sonders irn Fail otner Person, die durch die Initiationssakrarnente in Christus inkorporiert 

wurde. Dieses Faktum gibt der ,,anamnesisU eine ganz neue Dimension. Man kann hier 

von der ,,an%rmnesis des neuen Wii' s p s e ~ h e n . ~ ~  Sie entsteht aufggrund der wirkenden 

Gnade. die den Sakramenten entspn'ngt. Dieses Gedachtnis bedeutet keineswegs ein er- 

haltenes Alleswissen, sondern ein Gespijr fur das Gute uncl Wahre, das nie trugt, aber 

andererseits stdndig lernen muB. Die christliche ,,anarnnesisU ist der Wirkung des Heiiigen 

Geistes ausgesetrt, der ihr zur Entfaitung verhilft. 451 

Auaerdem kann man das Gewissen im Sinn von ,,anamnesisU noch in anderen 

Aussagen von VS erkennen. Vor allem bei Bonaventura ist die ,,conscientiaU im Sinn von 

,,anamnesis" ihrem Ursprung nach auf Gott zuruckzufuhren (vgi. VS Nr. 58). Sie ist keine 

statische GriiBe, sondern sie entwickeit sich standig. Sie aul3er-t sich dureh die Ge- 

mutssphare, in der ernotionale und sensorielle Seiten des Menschen zur Sprache kom- 

men. Sie wirkt bei der Erkenntnis des Guten und Wahren mit. Durch das Urerinnern an 

diese Werte fiihlt sich der Mensch versflichtet, dies zu tun, anderes zu unterfassen. 

3.3.2. Conscientia. 

Bei der Definition des Gewissens (vgl. VS Nr. 32) wird ausgesagt, dat3 die Er- 

kenrstnis des Guten auf ksnkrete Situationen angecvendet werden soll, d.h. es kommt zu 

einem Urteii und einem Entscheidungsakt. Fur die Scholastik war dafur die ,conscientia" 

zustandig. Es ist bemeskenswert, daf3 irn Originaltext der Enzyklika die ,,conscientiaU der 

einzige Fachbegriff fiir das Gewissen ist. Dieser Begriff wird jedoch sowohl bei der Be- 

schreibung des Gewissens als naturliche Anlage wie auch zum Ausdruck seiner Funkti- 

on, die urteilenden Charakter hat, angewendet. ,,ConscientiaU ist die iateinische Wieder- 

gabe des griechischen Wortes Syneidesis. Die schofastische Unterscheidung fuhrte zu 

zwei Begriffen: ,,synderesisU und ;,csnscientiaU. Dennoch war ,,eonscientiaK fur die Schala- 

449 Vgl. Ratzinger, J., Wahrheit, Werte: Macht, (Anm. 424) 52-54. 
" Diesen Ausdruck fijhrt Ratzinger an, indem er sich an die johanneische Inkamationstheoiogie 
anlehnt. Vgl. ebd. 54. 
451 Vgl. Rosik, S., Wezwania i wybory rnoralne , Lublin 1992, 152. 



stik das Hzuptthema der Uberlegungen uber das Gewissen. ,,SynderesisU war nur ais cine 

Voraussetzung der ,,conscientiaU wichtig. 

Thomas von Aquin hat auf besondere Weise die Letlre ijber die .,conscientia" ent- 

wickelt und zur Spezifikation einzelner Phasen ihrer Funktion gefuhrt. In seinern erwahn- 

:en Text (S.Th. I q. 79, a.13) analysiert er die drei Schritte des ,,actis conscientiae." 

Der erste Schritt des Aktes der ,,conscientia" besteht aus einer Erkenntnisrolls. Das 

Grundwissen, das hier als die ,,synderesisS verstanden wurde, wird wiedererkannt und an- 

erkannt. ,,Diese Erkenntnis, in der uns der Wert der Wahrheit gegeben ist, ist eine unmit- 

telbare Einsicht, in der uns aufleuchtet, daf3 in jeder falschen Aussage, die von der 'JVirk- 

lichkeii abweicht, ein ijnwert und in jeder Anpassung des Urteils an die tatsachlich beste- 

henden Sachverhaite ein Wert ~ iegt . " ' "~~ Diese Erkenntnis hat rezeptiven Charakter und 

schafft als soiche keine Normen. Zug!eich wird iiber diese Erkenntnis Zeugrlis abgelegt. In 

ihm spiegelt sich die iJbereinstimmung oder Diskrepanz der Erkenntnis rnit den im voraus 

gegebenen Normen wider. Weiterhin kommt noch das Zeugnis hinzu, das dern SubjeM 

nachweist, ob es etwas getan, nicht getan oder unterlassen hat. Das Subjekt mul3 urn 

sein eigenes Handeln wissen. Nur dann kann es die eigenen Taten verantworten. 

Nach diesern Schritt kommt es zum Urteilen. Die ,conscientiafi urteilt und fijhrt zu 

Entsche~dungen. lnwieweit wir die Gewissensurieiie als Entscheidungsn beneichnen ken- 

nen, ist noch auszuioten. !n der Tat urteilt die ,,conscientia", ob etwas getan oder nicht 

getan werden soil (VS Nr. 591.~'~ Sie spornt den Menschen an, das Gute auszufuhren 

oder bindet ihn aufgiund ihres befehlenden Charakters, das Tun des Bosen zu unterlas- 

sen. Ein wichtiger Bestandteil des Gewissensurieiles ist die Anordnung, die die Folge der 

Anwendung des Syllogismus ist. Gieser Syllogismus entspricht der ,,ratio practica" uncl 

filhrt auf deduictive Weise, d.h. vom Allgemeinsatz tur konkreten Aussage, zum objekti- 

ven Urteil ijber den Sachverhalt. Diese Deduktionsweise Ubernahm die Scholastik von der 

Lehre des ~ r i s t o t e l e s . ~ ~ ~  

Der letzte Schritt des Urteilens der ,,contcientiaU bezeugt, da13 sich das Gewissen 

nach der Entscheidung des Menschen nicht indifferent verhiilt, sondern vsll engagiert, 

weil es die Richtigkeit der Tat erkennt. Die ,,conscientiaU entschuldigt, klagt an oder qualt, 

je nachdern, ob die ausgefiihrte Tat rnit den vom Subjekt erkannten rnoralischen Frinzipi- 

en ubereinstimmt oder nicht. Diese Funktion der ,,conscientiaU ist dem Menschen am mei- 

sten bekanat. Man versteht sie als das Gewissenserlebnis, als die Gev~issensbisse, zls 

'" Seifert , d. ,  Gewissen - Erkenntnis -Wahrheit, (Anm. 409) 53. 
453 in: AAS 85 (1 993) 11 80f; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 7 ,  59f. 
454 Vgl. Reiner, H., Gewissen, (Anrn. 225) 583. 



den Rui das Ankiagers, der ununterbrochen im Menschen tont und ihn zur Umkehr zuf- 

ruft . '" 

3.4. Akte des Gewissens. 

Irn Kontexi der Betrachtung der ,,conscient~a" gibt es ein Problem. !st der Akt des 

Gewissens ein UrS,eil oder eine Entscheidung? Vielieicht beides, je nach StandpunM? In 

welchern Fall kann man uberhaupt won einer Gewissensentscheidung spreehen? Diese 

Probternatik (vgl. VS Nr. 55) wird in den nwei folgenden Punkten behandelt. Cis Enzyklika 

weist auf gegenwsrtige Tendenzen des Verstandnisses des Gewissensaktes hin, nach 

denen der Begriff ,,EntscheidungU die Rolle des Gewissens angeblich besser wiedergibt. 

Stattdessen tendiest das Rundschreiben dahin, sie als ,,tlrtei1em zu bezeichnen. Die beiden 

fnterpretationen scheinen, so die Enzyklika, irn b1iclerspruch zueinander mu stehen. 

3.4.1. Akt des Gewissens als ein IdrteiI. 

Wetche Argumente bringt die Enzyklika, um ihre These ,,Gewissen als Urteil" zu 

verteidigen? Zuerst beruft sie sich dabei auf den zitierten Vers aus Rom 2,15. Von ihm 

nimrnt sie den Begriff ,,GedankenU auf, urn ,,den eigentiichen Charakter des Gewissens 

offenkundig" mu machen (VS Nr. 59). Die ,,GedankenS klagen sish gemat3 dern paulini- 

schen Text gegenseitig an und verteidigen sich. In diesem Prozel3 sieht man deutlich, dal3 

das Gewissen ,,@in sittiiches Urteil (iudicium morale) uber den Menschen und seine Hand- 

lungen" i ~ t . ~ "  Damn IaBt sich sofort eine exegetische Riickfrage stellen, die in unserer Ar- 

beit eine Antwort finden wird: inwieweit beziehen sich die sich gegenseitig anklagenden 

Gedanken a ~ l f  das Gewissen? 

Durcl-i dieses sittliche Urteil, so VS, erweist sich, ob die rnenschlichen Handlungen 

mit dern Gottesgesetz, von dem in Rom 2,14-A5 die Rede ist, ubereinstirnmen oder von 

ihm abweichen. Der Gebrauch des Ausdruckes ,,UrteiIG zeigt ferner, dat3 das Wundschrej- 

ben der Beziehung des Gewissens mur Wahrheit einen gebuht-enden Raum ~chenk t .~ '~  

--- 

455 Vgl. VVeber, H., Was man friiher vom Gewissen hielt, (Anm. 445) 27. 
456 In: AAS 85 (1993) 1180f, hier 1180; deulsche Ausgabe: VApS 14 1, 59f, hier 59. 
457 VgI. Knauer, P.: Zu Grundbegriffen cler Enzykiika ,,\is", in: StZ 119 (1994) 14-26, bes. 17. 



Wenn ein Akt des Gewissens das sittliche Uriei! ist, 1st das Gewissen ipss facto mit der 

intellektuellen Sphilre des Menschen verbunden Daraus ergibt sich d ~ e  Relation ztvischen 

dern Gewissen und der praktischen Vernunft, die fiir die Erkenntnis der sittlichen Wahr- 

heiten zustdndig ist. Diese Wahrheiten werden erkannt und anerkannt, indem der Mensch 

sie sich zu eigen macht. Jede Handlung gegen eine anerkannte LVahrheit beurteilt das 

Gewissen und ruft zur Umkehr auf. Am Beispiel von Petrus und seiner Verlelrgnung kann 

dies gut aufgezeigt werden. 

Petrus gibt das Zeugnis ak, da8 er Jesus nicht kennt, obwohl er ihm sehr vertraut 

1st. Petrus kann als freier Mensch die Wahrheit ijber Jesus, die er erkannt und anerkannt 

hat. bestatigen oder ablehnen. Die spater abgerehnte Vdahrheit uber Jesus fiihi-t jedoch 

bei Petrus zur Kn'se der Ubereinstimrnung mit sich selbst. Die Verleugnung schlagt nicht 

den Verleugneten, sondern den Verleugner. ,,Da wandte sich der Hen um und blickte 

Petrus an. Und er ging hinaus und weinte bitter)ichU (tk 22, $la. 62). Petrus hat ijber sich 

selber geweint, weil er sich selber im Biick Jesu, in ,,veritatis splendore", gesehen hat. 

Daraus lai3t sich ableiten, daB in dreser Situation der Verleugner, das Opfer der 

Verleugnung, der Zeuge und der Richter dieselbe Person ist - Petnis. Wenn man dieses 

Beispiel betrachtet, kann man den Eindruck gewinnen, es handele sich um Kants Kon- 

zeption des Gewissens als des inneren ~er ichtshofs.~~'  In dieser Konzeptron tauchen die 

Perscsnen auf, die bei einer Gerichtsverhandlung vorhanden sind: Anklager, Angeklagter, 

Richter, Verteidiger. lm Gewissen a!s dern inneren Gerichtshof werden die Urteile vollzo- 

gen, die fiir die betroffene Person entscheidend sind. Dem so verstandenen Gewissen 

komrnt die hochste Autoritat zu. Das Gewissen erkennt keine hahere lnstanz iiber sick 

selbst an. Das ist der springende Punkt, bei dern sich Kants Konzeption mit dern Gewis- 

sensverstandnis von VS nicht vereinbaren lafit. Worauf es hier ankommt, ist letztl~ch die 

Gottesautoritat. Die Enzyklika betont, dat3 das Gewissen und seine Urteile dern endgijlti- 

gen Gericht Gottes unterliegen (VS Nr. 59). Als Beleg bringt sie die paulinische Aussags 

aus Ram 2,16. Paulus schreibt rn diesem Text vom Tag, an dern Gott durch Jesus Chri- 

stus richten wird, was im Menschen verborgen ist. Das Gewissen wird hie: sehr nuchtern 

und boscheiden eingeschatzt. Es ist kein unfehlbares Orakel, keine absolut eigenstandige 

Instanz. Es kann irren. Deswegen wird es der endgultigen Priifung unterzogen 

VS kommentiert diese Sicht der paulinischen Theologie nur mit einem Safz. Die 

eschatologische Perspektive spielt aber in der paulinischen Theologie eine wesentliche 

458 Kant I., Metaphysik der Sitten, in: Kants Gesamrnelte Schriften, hrsg. v. d. Kijniglich PreuBi- 
schen Akademie der Wissenschaften, Ed. VI, Berlin 1914, 437f: .Das BewuRtsein cines inneren Ge- 
richtshofes im Menschen, (vor welchem sich seine Gedanken einander verklagen oder entschuldi- 
gen) ist das Gewissen." 



VS nennt einen weiteren Aspekt des Urteiis cles Gewissens. Das Urteil hat 

,,befehlenden Charakter" Der befehlende Charakter verlangt von der Person, dr38 

sie rnit diesem Urteii konform handelt. Dieser Konsens setzt voraus, dai3 die Person bas 

Urteil einsieht und sich ihm unterordnet. 'JVenn jemand doch gegen das Urteil des eigenen 

Gev~issens kandeit, v~ird dies von ihm ipso facto verurteilt. Auch im Fall ass verschtildeten 

Zweifels verurteilt das Gewissen den Menschen, wenn er eine Entscheidung trifft, von der 

er nicht uberzeugt ist. 

In diesem Kontext heil3t as auch in der Enzyklika, dal3 das Gewissen und seine 

Urteile ,,die nachstliegende Norm der Sittlichkeit eirses jeder'i Menschen" sind (VS Nr. 

60).~" Worauf beruht diese Wurde des Gewissens? 

duf diese Frage antwortet die Moraler~zyklika, indem sie nsch einmal auf ,,die 

Wahrheit uber sittlich Gut und Bose" deutlich venveist (Mr. 68). Das Gewissen ist keine 

autonorne Instanz, urn objektive Normen schaflen zu kiinnen. Es beruht auf der Wahrheit, 

die dem Gottesyesetz, der universalen und objektiven Norm der Sittlichkeit, entspringt. 

Durch die Beachtung der universalen und objektiven Norm der Sittlichkeit kann das Ge- 

wissen die n3chstliegende Norm der Sittlichkeit sein. Dies geschieht nur in den Ur- 

teilsakten, die die ,,Wahrheit ijber das Gute widerspiegeln" (VS Nr. Die Beziehung 

des Gewissens zur Wahrheit ist noch in einer spsteren ijberfegung aufzuzeigen. 

3.4.2. Akt des Gewissens als eine Entscheidung. 

in VS Nr. 55 heiFJt es, daB manche Autoren die Akte des Gewissens nicht als Ur- 

teile, sondern als Entscheidungen charakterisieren. Die Enzyklika halt sich zurijck, diese 

Autoren mit Namen anzugeben. Urn aber ihre Denkweise, die zu solchen Feststellungen 

fuhri, deutlich zu machen, scheint es angebracht, ein Beispiel darzustellen. 

,,Da sah die Fmu, dal3 es kostlich ware, von dem Baum zu essen, daL3 der Baum 

eine Attgenweide war und dazu veriockte, klug zu weden. Sie fallte cine Gewissensent- 

scheidung, nahm von den Friichten und an sie; sie gab auch ihrem Mann, der bei ihr war. 

Auch er entschied in seinem Gewissen und aE... Als sie Golf, den Herrn, einschreifen 

hljrfen, b/ieben sie rtlhig und aBen weiter. Gott, der Herr, fief Adam zu und spmch: Hasf 

du von dem Baum gegessen, von dem zu essen ich dir verboten habe? Adam antworfet: 

AllerdEngs, meine Frau und ich haben rnit der Schknge darijber gespmshen, wir haben ih- 

4E5 VS Nr. 60: .conscientiae iudicium vim impariosam habet", in: 84s 85 (1993) 1181; deutsche 
Ausgabe: VApS 11 1,60. 
466 Eig. ijbers. ,,norma proxima rnoralitatis cuiusque horninis", In: AAS 85 (1993) 1181; deutsche 
Ausgabe: VApS 1 11,60. 
4E7 In: AAS 85 (1993) 1 ?81f, hier 1 A81 ; deutsche Ausgabe: VApS 11 I, 50f, bier 61. 



re Griknde abgewogen und uns dann in unserem Gewbsen entschieden zu essen. Gaff, 

der Herr, war mit dieser Anfwod sehr zufrieden und lobfe die Mundigkeif Adams und EVSS, 

die gii;Pcklich und frei im Pamdies weiferiebfen ~mci nach ihrem Gewissen von ailen BBu- 

men aiaen. 'i4Ei8 

Die Seschichte legt deutlich dar, was von der Enzykiika rnit grofJem Nachdnrck kt%- 

tisiert wird." Uas Gewissen ist nicht berechtigt, ,,die Kriferien for Gut und Bose autonom 

fesbuiegen" (VS Nr. ~ 2 ) ~ "  und Obe; sie zu entscheiden. Es ist zustdndig, van der ailge- 

meinen Erkenntnis iiber die Vdahrheit in einer konkreten Situation Gebrauch zu machen 

und dann uber das richtige Vet-halter, zc urteiisn. Warurn kommt es aber zu dieser Mei- 

nung, nach der dem Gewissen die autonome Festlegung der Kriterien zukommt? Uas 

hangt mit ,,der Krise um die \Nahrheit" zusammen. Wenn man die I d ~ e  von dar durch die 

Vernunft erkennbaren Wahrheit ibber das Gute infrage stellt, werden leicht die Kritsrien 

wie ,,Aufrichtigkeit, Auikentizitat, Ubereinstimmung mit sich seibst" ijberbetont (VS Nr. 

32)"' Die Enzyklika verneint keineswegs die Wurdigung ,,der positiven Ermngenschafien 

der modernen Kultufl (vgi. VS Nr. 3 1 ) ~ ~ ~ ,  die die einseitig intellektuelle Auffassung der 

Schofastik erganzen, sondern pladiert fur die Gleichstellung des Anspruches der subjek- 

then Bedingtheiten und der objektiven Normen fiir das Gewissen. U.a, heifit es in VS, 

dalJ ,,dem Gewissen vietrnehr ein Prinz.jp des Gehorsams gegenijber der objektiven Norm 

tief eingeprggt ist" (VS Nr. 68)."' Nicht die Autcnornie, sandern der Gehorsam ist der 

Maastab fiir die Bildung des Gewissens. 

Naturlich entsteht die Frage: wie sich dieser Gehorsam mlt der Subjjektivitat der 

Person vereinbaren lafit. A. Auer, der Verfechter de: Autonomie in der ~ o r a i ~ ~ ~ ,  weisf atff 

die MiGverstandnisse der Auslegung der Begriffe ,,Autonemie" und ,,GehorsamU hin. Wenn 

man unter dem Bjegriff ,,AutonomieU nut- die Ablehnung jeder Hijrigkeit und der 

,,aligemeinen Gesetzgebung" versteht und wenn man ,,den Gehsrsam" nur mit einem 

,,gebiendeten Dienst" identifiziert, dann versteht man diese Begriffe nicht r i ~h t i g .~ '~  Zu 

Rech: mu& betont werden, dai3 die Enzyklika keineswegs den Eindruck entstehen laat, 

daB der Gehorsam fijr sie ein ,,geblendeter Dienst" ist. Die ausdrijckliche Hervorhebung 

4" Laun, A., Aktuelle Problerne der Moraltheologie, Wien 1992, 32-33. 
4" Bas Problem der ,,Gewissensentscheidung" wird in VS Nr. 4; 32; 55; 60; 61 behandelt, in: M S  
85 (1 993) ? 135ff. hier 11 36; 11 59f. hier 1 lea;? 11 81 ; 11 81f. hier 11 81 ; deutsche Ausgabe: VApS 
11 1, 9f. hier 10; 36f. hier 37; 56f. hier 57; 68; 60f. hier 6 i .  
470 In: AAS 85 (1 993) 11 59f, hier 1160; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 36f, hier 37. 
47 l In: M S  85 (I 993) 1 1  59f, hier 11 59; deutsche Ausgabe: VApS 1 Z 1, 36f, hier 37. 
172 !n: AAS 85 (1993) 1158f, hie: 1159; deutsche Ausgabe: VApS 11?, 36. Dies beweisen die van 
der Enzyklika angefiihrten Definitionen des Gewissens, in denen es urn eln vielseitiges Gewissens- 
verstandnis geht. 
473 In: AAS 85 (1 993) 11 81 : deutsche Ausgabe: VApS 1 5 1.60 
474 Vgl. h e r ,  A., Autonome Moral und christ;",licher Glaube, Diisseldorf 27984. 
475 Vg!. Auer, A., Das Christenturn vor dern Dilemma. Freiheit zur Astonomie oder Freiheit zum 
Gehorsam?, Conc(D) 12 (1977) 643-647, bes. 644. 



der oajektiv verpfiichtenden Normen !gat verrnutsn, da& sie fiir vide Zeitgerlossen ver!s- 

rengegangen oder dberflijssig geworden sind. Besonders spiirbar ist dies, wenn man die 

Existenz der cbjektiven Norm in der Weitethik bestreitet und sich auf die Verschiedenheit 

der Gruppen, Geselfschaften, Vijlkelrschaften, Nalionen, Traditionen, Lsbenserfahrungen 

und Urnwelten b e r ~ f t . ~ ~ '  Die Enzyklika tritt dem entschlossen entgegen. Es gibt ethische 

Normen, die unabhangig von Zeiten und Kulturen gelten. Diese Meinung war in den fvlhe- 

ren Jahrhunderten eindeutig - sogar wenn Erscheinungsforrnen z.  B. von Poiygarnie auf- 

kamen, die irn Gegensatz zu der Monogarnie standen. Diese Disparitaten wurden von den 

abjektiven Normen nie gebilligt, sie wurden imrner negatlv be~er te t .~ '~  

Weiterhin mu13 gefragt werden, was der Begriff ,,GewissensentscheitlungU bein- 

haltet, und ob dieser eine eigene Kategorie zu sein beansprucht. Heute wird der Ausdruck 

,,Gewissensentscheidung" h&ufig benutzt, urn die Handlungen zu rechtfertigen, die vom 

Sittengesetz ader der Lehre des Lehramtes abweichen oder im Gegensatz zu ihnen ste- 

hen. Die Absicht der Anwendung dieses Ausdrucks besteht darin, die getroffenen Ent- 

scheidungen nicht kritisch zu hinterfragen, weil sie sich aui: die ietzte lnstanz der personli- 

chen Sittlichkeit stijtzlen. Daher sind solche ,,Gewissensentscheidungen" imner zu re- 

spektieren."' Solche Argumente regen dazu an, den Begriff ,,Gewissensentscheidungii zu 

analysieren. 

Wenn man von einer Entscheidung spricht, muO man den ,,actus humantls" eriir- 

tern. ,*Actus humanus" ist ein Willensakt, der mtional und frei vollzogen wird. Frei bedou- 

tet, dai3 man sich auch anders hatte entscheiden k ~ n n e n . ~ ~ ~  Sicher rnussen hier alle Ein- 

flusse auf die Entscheidung berijcksichtigt werden. 

In der Tat bedeutet das, daa man einen VViilensakt als Folge eines ,,Werturteils 

ijber Gut und Biise" und ,,cines lmperativs der Intentionalitat" v o l ~ r i e h t . ~  Weit das Gewis- 

sen aus dem Urteil und dem lrnperativ besteht, ist es ipso facto an der Entscheidung be- 

teiligt. Durch den Spruch, der einen befehlenden Charakter hat, volirieht der Mensch ei- 

nen \Nillensakt, der mit dem Urteil ubereinstimmt oder von ihm abweicht. In diesem Sinn 

spricht auch KKK vom .Entscheiden nach dem Gewissen" (Nr. 1786), obwahl er vor allern 

das Gewissensurteil heworhebt. Er gebraucht diesen Ausdruck nur, urn MiTJverstandnisse 

durch den unklaren und oft rnigbrauchten Begriff einer ,,Gewissensentscheidungt' zu ver- 

476 Vgl. Fuchs, J., Sunde. Bernerkungen zu einern unzeitgerniiC3en Begriff, in: StZ 214 (1396) 27-41, 
bes. 37-38. 
477 Vgl. Weber, H., Zur Enzyklika Veritatis splendcr, (Anrn. 237) bes. 172. 
478 

479 
VgI. Weber, ti., Allgerneine Moraltheoiogie, (Anrn. 403) 203-284. 
Vgi. Splett, J.. Gewissen - Ernst der Menschlichkeit, in: Uas Gewissen. Vorgegebene Norm ver- 

antwortlichen Handeins oder Produkt yesellschaftlicher Zwange? Fuchs, J, (Hg.), m, Beitragen v. 
Fuchs, J. [u.a.], Dusseldorf 1979, 19-33. bes. 37. 
4e0 Sala, G. B., Gewissensen:scheidui?g. Philosophisch-theoiogische Analyse von Gewissen und 
siltiichem Wissen, innsbruck-Wien ;993, 64. 



meiden.@' Wer dennoch diesen Begriff gebraucht, kann zwar von der 

.G~issensentscheidung'~ sprechen, nicht aber im Sinn einer eigenen Kalegcrrie, weil das 

Gewissen ein Urteil und nicht eine Entscheidung fBilt. 

Vdir kennen Situationen irn Alltag, in denen der Begriff ,,Gewissensentscheidung" 

far die Bemeichnung von sehr schwerwicgenden Entscheidungen, moistens in GrerzWI- 

len, sehr oft verwendet w11-d.~~~ Wenn dieser Begriff in sotchen FMen auch gern in An- 

spruch genornmen wird, ist jeder Zweifel an seiner Bedeutung aufzuiclgren und auszu- 

raumen. Diese Entscheidungen sind namlieh keinesweys ,,willkurlicheu Entscheidungen, 

sondern sie beruhen auf der Wahrheit (VS Nr. 6 1 ) . ~ ~ "  

Auf die Gewissensentscheidungen bsruft sieh auch der KEK 11, wenn er das We- 

sen und die Relevanz der Gewissensfreiheit e r ~ i e r t . ~ ~  Sie mussen sich nach KEK ! I  auch 

an den 'Wertrnal3staben ijber das Gute und Bose orientieren. Die Person trim die Ent- 

scheidungen gemai3 ihrem Gewissen. Das Handeln gegen die Gewissensentscheidungen 

wurde die Person, die sie innerlich anerkannt hat, in unnotige Gewissenskonflikte fiihren. 

Deshatb ist die Gewissensfreiheit, d. h. das Leben und Entscheiden nach dem eigenen 

Gewissen, fiir jeden Menschen zu gewahdeisten. Es ist auch hier zu vermerken, dai3 es 

im Narnen der Gewissensfreiheit niemandem arfaubt ist, Wertnormen Uber das Gute oder 

das Biise festzulegjen. Zu Unrecht gerat diese L'Vahheit in Vergessenheit zugunslen cler 

pers6nfichen Obe~eugung, die mit einem objektiven Wertrnagstab ,,nichts zu tun" haben 

mochtz. Wenn der Papst in Anbetracht solcher Enwicklungen auf die Anerkennung der 

universalen Normen pocht, damit es nicht zu einer Auffassung vom sittlitl~en Gewissen 

als schopferischer Instant kornmt, verdient das keineswegs ein Fragezeichen. 

Die Enryklika pladierf dafijr, einen Akt cles Gewissens als ,,Urteilw ru bezeichnen, 

weii dieser Begriff dem Gewissen und seiner Funktion am besten entspricht. Die Inan- 

spruchnabme des Begriffes ,,Gewissensentscheidungi' verlangt eine Erlauterung. VS lehnt 

entsehieden ab, ,,Gewissensentscheid~ng'~ als eine eigene moralische Kategorie oder als 

willkijrliche ,,Entscheidung" uber das Gute und Bijse anzuerkennen. 

#' Vgl. CCE Nr. 1786-1789, S. 475; KKK Nr. 1786-1789, S. 474; Vgl. dazu Schlrigel, H., Schwer- 
unM: Das Gewissensurteil, in: lKaZ 22 (f993) 321-330, bes. 327-330. 

' 2  Vgl. Kerber, W., Gewissensentscheidu~ in Politik und Gesellschaft. in: Das Gewissen. Vorge- 
ebene Norm, (Anm. 479) 67-77, bes. 69. 

?E' 11, A43 85 (1 993) 11 81 f. hier 1 181. deutsche Ausgabe. VApS 11 1.60f. hier 6 l .  
484 Vgl. KEK 11, 140-144. 



3.5. iniges Gewissen. 

Wird heute iiberbaupt vom irrigetl Gewissen geredet, so stetit man sich zuerst die 

Frage, ob dieser Begriff auch zutreffend ist. Stan ,,irrigU sehlkigt man vor, von ,,andersU zu 

sprechen. Falls jemand sogar eine falsche Entscheib~ing trifft, wird sie nicht als negativ 

bewerket, sondern als die der eigenen Uberzeugung entsprechsnde Entscheidung akzep- 

tied. ,,lrrigfi ware demrlach ein unangernessenes Adjektiv fijr die Bezeichnung eines Zu- 

stands des ~ e w i s s e n s . ~ ~ ~  

Andererseits sehen rnanche heute irn irrigen Gewissen eine Art des ,,HeilsU und der 

,,Erl6sungS von aller Last und von allen Zwgnyen, die uns der Glaube auferlegt. Der Glau- 

be ware infolgedessen ,,eine Z~~mutung nicht ieicht zu bewattigender Art", ,,cine Art Stra- 

fe".- Gott hat uns ein irriges Gewissen geschenkt, um vor solchem Glauben zu schcken. 

Es ist ,,der Schutzmantei der Subjektivitat, in dern der Mensch sich vor der Wirklichkeit 

bergen und verbergen kann". Das inige Gewissen ist so gesehen auch eine Methode, das 

Lehramt der Krche auger Kraft zu setzen und so fijr die Entscheidungen gegen das 

Lehramt pladieren zu k ~ n n e n . ~ ?  

Im Thema des irrigen Gewissens sind zwei Aspekte zu erlautem. Zuerst wird der 

Fall beleuchtet, in dem das Gewissen aus Unkenntnis irrige Urteile faiit. 

Das Gewissen irrt aufgrernd einer Unwissenheit (VS Nr. 62). Die Unwissenkeit kam 

aus dem momentan fehlenden Bewi~Utsein bestehen, z .0 .  wenn es einem Mathaliken 

nicht bewul3t ist, dat3 der Tag, an dem er nicht gefastet hat, der Aschermithwoch war. 

Wenn es ihm bewuiJt ware, hatte er gefastet, weit er von diesem Fasttag weia und ihn ak- 

zeptiert. Es gibt aber F8ile, in denen die Person ;:aus der Unwissenheit allein nieht her- 

ausgeianyen kann". Das Nicht-Herausgelangen-Konnen kann durch pers6nfiche1 kuiturefl- 

geagraphische ocier andere Bedingtheiten verursacht werden: z.B, wenn ein Katha!ik nie 

erfahren oder gehort hat, dal3 das Fasten am Aschermittwoch geboten ist. 

lnsgesamt mu8 man bei solchen Fallen feststeflen, bat3 das so irrende Gewissen 

seine Wijrde dennoch nicht verliert. Es verleitet zwar dazu, gegen die objeMjve sittiiche 

Ordnung zu handeln, aber es bticht die Suche nach der Wahrheit uber das Gute und bas 

E36se nicht ab. Wenn jemand aus unubewindlicher Unkenntnis Boses begangen hat, ist 

es ihrn nicht ats Schuld anzurechnen, obwohl das Geschehene objektiv imrner ein Ubei 

bleibt (VS Nr. 62-63).4M Besondes schwierig ist der Fall, wenn es sich dabei urn eine 

schwerwiegende Tat handett. 

Vgl. Weber, H., Allgerneine Moraltheologie, (Anm.403) 209. 
4a6 Ratzinger, J., Wahheit, Wert, Macht, (Anrn. 424) 30. 
487 Sala, G. B., Gewissensentscheidung. (Anrn. 480) 66. 

In: AAS 85 (1 993) 11 82f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1,6lff. 



Die E!tern eines Kindes sind Zeugerl Jehovas. lhre uberzeugung, die aus ihrem 

GIauben hervorgeht, verbietet es itanen. ihr Kind etner Bluttransfusion zu unterziehen. Sie 

g!auben, da13 diese Transfusion das ewige Leben ihres Kindes gefahrdet. N~cht aus 

Nach!&ssigkeir oder Gewissenlosigkeit, sondern aus dern Glaubensgehorsam heraus !as- 

sen sie zu, daR ihr Kind stirbt. Zwjschen dern ewigen Seelenheil und dem irdischen 'Wohi 

des Kindes entsteht ein Konflikt, der nicht zu uberwinden ist. Die Eltern ziehen das erste 

vcr. 48S 

Es stellt sich die Frage, wie die Eftern zu soicher ijberzeugung geiangen konnten. 

Wer ist verantwortiich dafur, dai3 die Eltern so verblendet wurden und aus unserer Sicht 

eine Fehlentscheidung getroffen haben? Bieses Beispiel zeigt, wie schlimm die Folgen 

sein konnen, wenn man auf das irrige Gewissen h64. Grijndel bezeichnef dieses Gewis- 

sen ais ,,Ausdruck unserer Zugehorigkeit zu einer noch von der Sunde durchwalteten 

~ e l t 1 . ~ ~ ~  Die Sunde beeintracktigt unser Erkenntnisvermiigen und fuhrt zur Vewechslung 

von Gut und Bbse. Die Person wird durch dais nicht erkannte Gute nicht sittlich reifer. Der 

!rrtum vervolikommnet den Menschen nicht und tragt zur Neigung ,,fur das hijckste Gut" 

nicht bei (VS Nr. 63).491 Auf keinen Fall darf man den subjektiven lrrtum mit der objektiven 

Wahrheit gieichsetzen Der Mensch ist b e ~ ~ f e n ,  unermiidlich die Wahheit zu suchen und 

sich mit der Rechtfertigung airfgrund des irrigen Gewissens nicht zu begnugen. Der Wert 

einer Handlung, die dern wahren Gewissen entspringt, ist nicht einer infolge des irrigen 

Gewissens vollbrachten Tat gleichzusetzen. 

Somit schlieat sich VS der langen Tradition der Lehre uber das imge Getvissen an. 

Dem Lirteii des Gewissens, sogar einem Fehturteil, ist Folge zu leisten. Andererseits aber 

macht sie nachdrijcklich darauf aufmerksam, dai3 das Urteii des wahren Gewissens und 

das Urteii des ~~niiberwindlich irrigen Gewissens nicht verwechselt oder verrnengt werden 

durfen. 

Die Enzykfika beruhrt aut3erdem die Frage, worin die Schuld beim inigan Gewis- 

sens besteht. Das Gewissen irrt schuldhaft, wenn es nicht nach dern Guten sucht, son- 

dern durch Anpassung an die Sunde geblendet wird (VS Nr. 63). Hierzu wird das mehr- 

mals erwiihnte Kapitel der Pastoralkonstitution GS Nr. 16 zitiert. 

Diese kompakte Aussage von VS sol1 an einern Beispiel veranschaulicht werden. 

489 Vgl. Gfijndel, J., Verbindlichkeit und Reickvreite dss Gewissensspruches, in: Das Gewissen. 
Subjektive WillkDr, (Anrn. 11) 99-126, bes. 104. 

EM. 104. 
"I In: M S  85 (1 993) 4 182f. hier 1183; deutsche Ausgabe: VApS ? 7 3 ,  62f, hier 62. 



&in Arzt untersucht einen Patienten, um festzusteilen, wefche Behandlung vorzu- 

nehmen ist. Seine intention ist es, das Beste fur ihn zu tun. Sogar wenn er ohne Schutd 

eine falsche Diagnose steltd und dadurch den Krankan falsch behandelt, hat er sittlich kor- 

rekt gehandelt. Wenn es sich aber herausstellt, dai3 er trotz guten Wiliens Fehier began- 

gen hat, weil er z. B. aus Bequemlichkeit oder aus fehlender Lernbereitschaft sder Offen- 

heit sich die besseren Behandfungsmethoden nicht zu eigen gemacht hat, ist er dafur 

verantwortiich. 

Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, aile Pflichten und Imperative bei der Suche 

nach ber Wahrheit sorgfaitig zu erfullen. Dabei mu& man sich irn kiaren darijber sein, elat3 

sich trstz ehriicher Muhe in unser Handeln Fehler einschleichen konnen, Diese Fehler f ih-  

ren nach ~ ~ n d  nach mum Zustand des ,,Nicht-rnehr-Sehens von ~ c h t i i d " . ~ ~ ~ i ~ h t  nur auf- 

richtige Mijhe, sonden auch eine objektive Kontrolle am Manstab der Wahrheit ist hier 

gefragt. Sonst droht der oben genannte Zustand der Verblendung. Der Papst illustriert 

seine Auffassung mit Ps 19, 13: ,,Wer bemerkt seine eigenen Fehter? Sprich mich frei von 

der Schuld, die mir nicht bewuat ist!" (VS Nr. 63).493 Wie weit diese biblische Stelle mit 

dem Verstandnis vom inigen Gewissen kcrrrespondiert, bleibt eine noch zu beantworten- 

de Frage. 

Wenn man sich weigert, die objektive Wahrheit zu suchen und sein Handeln vom 

g59tiichen Lickt durchfeuchten zu lassen, ist man fijr seinen i&um verantwortlich. Deswe- 

gen daff man z. 5. die Taten von Mdrdern nicht rechtferti~en, die zwar van ihrer Sachs 

ubeneugt waren und daher ihrern Gewissen folgiten, die aber verblendet waren, das 

,,Nlcht-mehr-Sehen van Schuld" wahrzunehmen."' "as Gewissen mu8 sich der selbstzu- 

friedenen Existenz des Menschen gegendber zu Wort melden, wenn es nock nicht ver- 

stummt ist. ,,Nicht was er sich seibst schufdig ist, sagt ihrn das Gewissen, sondern was er 

schuldig ist; nicht was ihn lobt oder tadelt, sondern was an ihm lobenswert oder tadelns- 

wee ist, und zwar ohne lnteresse an etwas und ohne Rucksicht auf sein ~ e l b s t . " ~ ~ ~  

Die Enzyklika fiihrt zum Thema der Verfomung des Gewissens noch einen ande- 

ren bibiischen Text an. Auf diese ,,Verforrnung sgielt Jesus ani1496, so VS, indem er in Mt 6, 

22-23 vsn ,,LichtU und ,,AugeU spricht (VS Nr. 63). Die lnanspruchnahrne des Textes in die- 

sem Kontext ist auf Kritik der historischen Exegese gesto~en.497 Welche At? der bihlischen 

"' \$I. Ratzinger, J., Wahheit, Mierte, Macht, (Anm. 424) 35. 
493 In: AAS 85 (1 993)1182f, hier 1 183: deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 62f, hier 62. 
4" Anhand historischer Beispiete hat Ratzinger dieses Problem ausfijhrlich Sehai~delt, vgl. Ratzin- 
"r, J., Wahrheit, Werte, Macht, (Anm. 424) 29-39. '' W. Korff, Ehre. Prestige, Gewissen, K*ln 1956. 60. 

4% Den lateinischen Ausdruck: ,,mentionem facere de" kann man auch ais ,,erwahnen3 Dbersetzen, 
in: AAS 85 (1 993) 1 183; deatsche Ausgabe: VApS 1 l 1, 62. 
437 Vgl. Theobald, M,, Das biblische Fundament der kirchlicher! Morallehre, (Anm. 13) 37. 



Interpretation edaubt es dem Papst, trotz der Einwande der historisch-kritischen h4ethode 

solche Auslegung berecktigterweise zu \dewlenden? Das ist noch zu klaren. 

Die Auseinandersekungen der Enzyklika mit dern Thema des irrigen Gewissens 

zeigsn das hohe hla13 der Aktualitat dieses Problems an. Die leichtfertige Bemfung auf 

clas irrige Gewissen kann nicht shne weit@res verantwortbar sein. Besoriders schweiwie- 

gend sind ssiche Falie, in denm es um vorsatzliche Verformung oder Unteriassung der 

Bildung des Gewissens geht. Die hienu angefijhrten bibiischen Beweise k6nnen mu MiB- 

verstandnjssen fuhren, die aufgrund der verschiedenen Bibelzugange entstshen. Es ist 

deshalb angemessen, die genaue Unterscheidung mdischen ber historisch-kritisehen 

Exegese und anderen intetpretationszugangen durchzufijhren. 

4. Relationalitat von Gewissen. 

Auf dern Hintergrund des bisher AusgefOhrten liegt es rtahe, in diesem Fragehori- 

zont das Gewissen in seiner Helationalit2it niiher zu betrachten. Im Gesarntduktus det bis- 

herigen AusfOhrungen war stets konkret zu sehen, dai3 das Gewisssri imrner in einern 

Kontext verstanden werden mug. Es hangt in seinem Wesen von gegenseitigen Bezie- 

hungen ab, die berijcksichtigt ar~erden nilssen. Urn ein richtiges Verst3ndnis cler Gewis- 

sensrelationaiitat komrnen wir demzufoige nicht herum. Was eingangs angeklungen ist, ist 

jetat zu er6rtern, d. h. die Beziahung zur Wahrheit, Freiheit, zurn Lahramt der Mirche, hie; 

zu den Lehraussagen cies Papstes und zum sittiichen Gesetz. 

4. I. Abh3ngigkeit des Gewissens von der Wahrheit. 

Es kandelt sich urn ein wichtiges, urn nicht su sagen zentrales Yhema der Relatita- 

nalit3t. Das sehsn angeschnittene Anliegen 6es irrigen Gewissens zeigt, wie wichttg die 

Wahrheit fur das Gewissen ist. Der Mensch ist aufgerufen, unaufhorlich nach der Wahr- 

heit zu suchen. Falls das unferiassen wid, k0mmt es zur Unempfindlichkeit fiir die Unter- 

scheidung zwischen Gut und Bbse. Der Titel ,,Veritatis splendor" will betonen, was ein- 

gangs bemerkt wurde, weiche Kraft un3 Fedewtung die Wahrheit fur das sittliche Letsen 

hat. Dies ist in den folgenden ~berlegungen zu behandeln: die AutoritW des Gewis- 

sens und dsr Wahrheit scwie Gewissen, Wahrheit und Martyrium. 

--- 
4" Vgl. Szosfek, A., Freiheit-Wahrheit-Gewi~en~ (Anm. 41 1) 37. 



4.4.1. Autoritiit des Gewissens und der \Nahrheii. 

Nnturlich stellt sich am Anfang die bekannte Frage: Was ist ,,Wahrheit", was ver- 

stehen wir unter ,,Wahrheir'? 1st die ,,Wahrheitl' nur das, was ausdrijcklick vom Lehrarnt 

vorgelegt ist, fragt A. ~ u e r . ~ "  

Die Enzyklika beruft sich auf die im Leben tragenden Wahrheiten. Unter diesen 

Wahheiten versteht sie die Uberzeugungen van Gott, seiner Existenz, seinem Wesen 

und dem Menschen, seiner Wi3rdc u.a. (vgl. VS Nr. 27: 30; 53).%' Diese kann man ais 

,,veritas getleralis" bezeichnen. Gott hat sich im Dekalog selbst vorgesteilt und selbst dar- 

gestellt. Die grorJte Offenbarung geschah in seinem Sohn, der die Erfiiflung der Offenba- 

rung und die Wahrheit uber Gott ist5'' Die Wahrheit uber das Menschsein ist alien in der 

Gestalt der Natur gegeben. Gott gab uns durch seinen SchSpfungsplan das wahre, gott- 

8hnlich gewolite Bild des Menschen bekannt. Jesus Christus hat uns durch sein Leben 

und seine Werke gezeigt, dat3 die Wahrheit uber den Menschen nur von Gstt her zu be- 

greifen ist. 

Es gibt andere Wahrheiter?, die allgemein a!s ,,veritas vitae" bezeichnet werden. 

,,Veritas vitae" kommt aus der Einmaligkeit und Unwiederholbarkeit des Menschen und 

der konkreten Situation, in der er sich befindet (vgl. VS Nr. 40).% Deshalb kann es zu 

Disparitaten oder gar Konflikten zwischen der ,,veritas generalis" und ,,veritas vitae" kom- 

men. Diese Konflikte miissen ausgehaiten werden, nicht aber ailf Kosten der ,,veritas ge- 

neralis". Biese kann den einzelnen F8llen nicht imrner genau gerech? werden, weil sie oft 

zu allgerneir~ ist. Sie gibt aber die Richtiinien fur die Handlungen an, die bei ihren Ausfuh- 

rungen beachtat werden mQssen. Darin besteht die ,,KreativitW des Gewissens, dal3 die 

Person die Verantwortung hat, die ,,veritas generalis" mit der ,,veritas vitae" zu vereinba- 

fen. Sie darf s~ch nicht unter den Schut. des lrrtums stellen Wenn es sogar Meinungs- 

verschiedenhejten bemuglich konkreter LCisungen gibt, gilt immer die Pfiicht, zuerst die 

,,veritas generalis" zu suchen.= In dieser Suche besteht die Autoritat des Gewissens, so- 

Vgl. Auer, A., 1st die Kirche heute noch .ethisch bewohnbar", (Anrn. 460), 305. 
In: AAS 85 (1993) 11 54f, hier 11 55; 11 57f, hier 11 58; 1176f, hier 11 77; deutsche Ausgabe: 

,pS I ? 1, 271, hier 28; 35f, hier 35; 55f, hier 56. 
Vgl. Ratzinger, J., Freiheit und Wahrheit, in. lKaZ 24 (1995) 527-542, bes. 539. 
In: AAS 85 (1 993) 1 165; deutsche Acrsgabe: VApS 11 1,43. 
Eine andere Meinung vertritt Fuchs, J., Die Frage an das Gewissen. Moralthealsgische Qberle- 

gungen, in: Das Gewissen. Vorgegehene Norm (Anrn. 473) 56-66, hier 60: ,,Demnach sol1 der Blick 
des sein Gewissen formenden und befragenden Menschen nicht pricrrar auf die Suche nach vorlie- 
genden Norrnen gehen, wenigstens soweit diese - und das ist weitgehend der Fail - sich menschli- 
chem Erfahren, Suchen und Finden mit ihrer Begrenztheit und Bedingtheit verdanken. Vielmehr soil 
das Milhen prim& auf ein objektives, originares irnd uvmittelbares sittliches Verstandnis des eige- 
nen, in seiner konkreten W i t  situierten fch ausgerichtet sein." Eine Antwort auf soiches Verstandnis 
liefert Szostek, A , Natur-Vernunft-Freiheit, (EtiS Reihe mlll/Bd. 4477, FranKfurtiWlain lu.a.1 1992, 
hes. 106-1 09. 



gar irn Fall des Inturns, Wenn aber diese Suche aufgegeben wird, vediert das Gewissen 

seine wCrde und Autoritat (VS Nr. 63). 

WIE! versteht der Papst die Suche nach der Vdahrheit? Was ist primar und sekun- 

dar in diesem Procedere zu beachten? Gibt es einen Gegensatz mwischen den sbjektiven 

Normen und der Erfahrung der personllchen Einmsligkeit? 

Der Papst greifi diese Fragestellung auf und nirnmt sie zurn AniafS, sich mil der 

Abhangigkeit des Gewissens von der Wehrheit, deren unverminderte Aktuafitat Beach- 

tung verdient, auseinandet-husetz~n. Durch VS machte er diese Problernatik afs Fortset- 

zung der Ausfijhntngen von ,,Person und Tat" neu anstol3en. 

Die Wahrhelt wird vorn Menschen durch seine Vernunbt erfaTJt. Die Vsrnunft ist in 

der Lage, diese Wahrheit von dsr ,,Unwahrheit, vom I&um zu unters~heielen."~~ Die Er- 

fassung der Wahrheit bezeichnet der Papst als Wakthafligkeit. Sie besleht nieht nur aus 

der Erfassungsmijglichkeit der Vtfahrheit, sondem auch aus dem BedijrPnis ihrer Erfor- 

schung. Deshalb ist mit der Wahrhaftigkeit eine eigene Anstrengung unb Aktivitat der 

Vernunft verbunden. Durch das Bedurfnis der Erforschung der Wahrheit durch die Ver- 

nunft zergt sich deren Unterordnung unter die ~ a h r h e i t . ~ ' ~  

lnfolgedessen versteht der Papst das Gewissen als Erieben der Wahrhaftigkeit, 

das zum Urteil fuhrt. Wenn man sagt, das Gewissen sei ein Urteil, murj man befurchten, 

daf3 nur die letrte Etappe ins Auge gefarJt wurde, was zu einem rationalistischen Ver- 

stGndnis vorn Gewissen verleiten kann,=06 Das Gewissen ist aber ,,eine vollkommen eige- 

ne Anstrengung der Person( ...) (Es) ist zunachst ein Suchen der Wahi-heit und ein Erfsr- 

schen, ehe es zur GebviGheit und zurn Urteil wird."%? Dieses Suchen erfclgt nicht nur auf 

rationaier Ebene, sondern hangt auch mit dem menschiichen Willen als Selbstbestim- 

mung zusammen. Dadurch gehort das Gewissen eng zur personalen Struktur des Men- 

s ~ h e n . ~ ~  

Wie druckt sich nun der normative Charakter der Wahrheit fur das Gewissen aus? 

Vor alrern ist das Gewissen der Zeuge fur die Abhangigkeit der Freiheit von der Wahkeit. 

Es erfiilit seine Funktion, indern es das Gute in der menschlichen Tat bestimmt und die 

mit ihm verbundene Pflicht ais Zeichen der Abhangigkeit van der Wahrheit erfaat. lm 

letzteren sieht der Papst die eigentliche Rolle des ~ e w i s s e n s . ~  

'04 Wojtyla, K., Person und Tat, (Anm. 308) 180. 
505 Vg!. ebd. 181. 

Vgl. ebd. 182. 
541' Ebd. 182-183. 

Vgl. ebd. 183 
5C9 EM. 178: ,, Die eigentliche und urnfassefide Funktion des Gewissens beruht darauf, die Tat von 
der erkannten Wahrheit abhangig zu machen. Damit wird aber die Selbstbjestirnmung, das heiRt die 
Wiilensfreiheit, vorn wahrhaft Guten abhangig gernacht - ~der '  hesser: Sie wird vom Guten in der 
Wahrheit abhangig gemacht." 



Dadurch: daB das Gewissen der Zeuge der Abhangigkeit der Freiheit von de: 

Wahrl-teit ist, fQgt sich zum menschiichen Handeln nclch eine Wirkiichkeit hinztr, deren Be- 

standteile die Normen sind (vgl. VS Nr. 53). Sie partizipieren am Vofibringen der Tat und 

am Sich-Woflbringen des Menschen in der Tat. Der Paps: verdeutlicht, dafL die Ncrrnen 

nicht nur dle Sittlichkeit betreffen, sondern aueh fur die Lsgrk, Astrletlk u.a. relevant sein 

konnen. Jedoct? nui die sittlichen Normen erstrecken sich auf menschiiches Handeln und 

sind fijr dieses von Relevanz, weil durch die Abh3ngigkeit von ihnen der Msnsch gut oder 

schlecht ~ i r d . ~ " '  

lnsgesamt halt Johannes Paul 11.  an der bleibenden Bedeutsamkeii, der Wahrheit 

fur das Gewissen fest. Aus ihr schbpft es seine Autoritiit. Die Trennung der beiden fubn 

zur Verbugnung der Abhangigkeit der Freiheit vor! der Wahrheit und zc!r ,,Wi?lkiir" in den 

menschiichen Entscheidwngen. 

4.1.2. Gemssen, Wahrheit und Martyriurn. 

Nur auf den1 Hintergrund des gerade Ausgefuhrten kann man die ergreifende und 

rnahnende Dariegung eber das Martyrium verstehen (vgl. VS Nr. 90-94). Durch die Bets- 

nung des Martyriums kommt rum Bewu&%sein, wie weit sich die postmoderne Geseilschaft 

vsn dieser Wirklichksit entfernt hat5" In der Zeit der Expansion der Begriffe ,,Freiheitl und 

,,Selbstve~t~irkiichung" wurden die Begriffe ,,Opfer" und ,,HingabeH altrnodisch. Urn so har- 

ter mag dieser Teil der Enzykiika auf die jetzigen Leser wirken. Sie zahlt biblische Ge- 

staften auf, die kompromi8fos den Gehorsam gegenuber den sittlichen Wahrheiten dureh 

das Martyrium bestgtigt Raben (vgi. VS Nr. Q-I).' '~ Sie wahlen fur sich den ,,Besseren Teil" 

und geben dadurc.h ,die Heiligkeit Gottes" kund. Spstere Heilige-MBrtyrer haben die 

Wahrheit ijber das Gute gepredigt und beneugt. Durch elas Martyrium haberi sie ,,das voll- 

kornrnene Mensehsein" und ,,das wahre Leben" verherrliekt. lhr Leben wurde ,,vsn dem 

Glanz der sittirchen Wahrheit" umgefermt, so daB das sittfiche Ernpfinden in der Ge- 

schichte der Menschheit immer wach gehalten wird (VS Mr. 93).5'3 

Die Enzykiika wijrdigt auch den Beitrag der Nicht-Christen zurn Zeugnis von der 

WahPkeit. Dieses Zeugnis beweist, da13 in den verschiedenen Viijkern und Kulturen ein 

hoher moralischer Anspruch vorhanden ist. Besondere Aufmerksarnkeit sehenkt die Enzy- 

klika der philosophischen Schuie der Stoa (VS Nr, 94).514 Vide Anhsnger dieser Schule 

wurden vdegen ihrer ljberzeugungen vetfolgt und getijtet. Diese Ubeneugungen ftiTJten 

Vgl. ebd. 178-179. 
51 1 Vgl. Kerber. W., Veritafis splendor, in: St2 21 1 (1993) 793-794 bes. 793. 
'I2 In: AAS 85 (1 993) 1205f; deutsche Ausgabe: VApS l 1 I, 89f. 
5'3 In: AAS 85 (1 993) 1209; deutscha Au.sgabe: VApS 11 1, 91. 
5 ' 9 n :  AAS 85 (1993) 1207f; deuische Ausgabe: VApS 11 l , 9 2 .  





4.2. Gcjwissen irn Verhaitnis zur Freihait. 

Untw dern Aspekt der Wliirde der Person artikuliert die Moraienryklika Fragestel- 

lungsn zum keutigen VerstSndnis der Freiheit unrl ihrer Relation aum Gewissen. Pwar 

werden diese Probleme nicht direkt thsmatisiert, dennech kann man ihr Vorhandensein 

bei der LektOre entdecken. Wir versuchen jetzt, die Rezieh~~ng der bciden aufzuzeigen 

und su erlautern, weishe Rolle die Wahrheit dabei spielt. 

4.2. I. Freiheit als eine Errungenschaft des Menschen. 

In der Analyse der gegenwartigen Welt und der menschlichen Relationen schenkt 

die Enzyklika der Freiheit das Menschen vie1 Aufrnerksankeit. Die Freiheit zahit zu den 

wichtigsten Enungenschafter~ der Neuzsit und der Menschheit iiberhaupt (vgl. VS Nr. 

31)."' Vor allem wird deutlich, da8 erste Versuche, die Freiheit relevant zu machen, durch 

die Befreiung \Jan der Antoritat gepragt waren Uer freiwiilige Glaube ist fiir M. Luther 

'conditio sine qua non' fur die Erliisung. Deswegen tragen alle rnenschltche Ordnurtgen 

fur die Erlusung ietztlich nichts bei. Sie sind eine Last und k(8nnen nicht als vebindlich er- 

klart werden. Durch diese Interpretation hat das rnittelalterliche Odnungssystem an Ge- 

wichtigkeit verforen. Die Betonung der Rechte der einzelnen sind der Autaritat vsrgege- 

ben. Cie Verschiebung der Werte fuhrte zur Epoche des ~inzelgewissens.~'~ 

In verschiedenen Richtungen hat sich der Ansatz der Freiheit entwickelt. Einerseits 

entstand die konstitutionelte Dernokratie, die auf dern Freiheitsrecht des Einzetnen ba- 

sierf. Andererseits wurde die ldee der Freiheit rniabraucht, indem sie zum Werkzeug der 

Diktatur gemacht wurde. Das ist am Beispiel ber Franzosischen Revolution nachsuweisen. 

Ihr dernokratischer Ansatz und ihre idealistischen ldeen fiihrten teilweise zur  narch hie."" 
Deshalb betont VS mit Recht, darJ unter vielen angemessenen Ausdnrcksfosrnen 

der Freiheit auch solche sind, die ,,van der Wahrheit uber den Menschen als Gesckijpf 

und Ebe~bild Gottes abweichen" (VS Nr. 31) "' Das Konzil wollte alte geltenden LVerte in 

der gegenwartigen Welt im Licht des Glaubens untersuchen lassen, ob sie wirkiich in der 

,,gottgeyebenen Aniage des Menschen" ihren Ursprung ha bet^.^'' Wieweit hangt also die 

5'8 In: M S  85 (1993) 11 58f; deutsche Ausgabe: VApS I 1 1, 36. 
519 Ygl. Lshse, B., Martin Luther. Eine Einfiihmng in sein Leben und sein Werk, Milnehen 'l981, 
60f. 

Vgl. Ratzinger, J., Freiheit und Wahrheit. (Anm. 501) 532. 
521 In: AAS 85 (1 993) 11 58f, hier 1 159; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1, 36. 
522 ,Im Slauben daran, daf3 es vom Geist des Herrn gefiihrt wird, der den Erdk~eis erdiilllt, bemijht 
sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, Bebiirfnissen und Wiinscnen, die es zusammen mit den 



Frerheit von der Wahrheit iiber den Menschen eb? V'ilelehe Rolle k~mrnt dern Gewissen 

zu, wenn es rnit seinem befehlenden Spfuch der: Vdiiiensakt und damit die Freiheit bei der 

Entscheiciung ,,aktiviertU? 

4.2.2. Gewissen: Qrt des Bezugs der Freiheit zur Vdahrheit, 

Km lnneren des Gewissens ksrnmt es zu einer Begegnung zwischen der LVahrheit 

iiber den Menschen und seiner ~reiheit."~ Diese Begegnung fijhrt var allern mur Tat als 

Folge des Gewissensurteils, die die Transzendenz und das Sich-Vallbringen des Men- 

schen zum Ausdruck bringt. Es gibt z. Zt. einige Stromrangen, die die Beziehung zwischen 

der Freiheit und der Wahrheit neu interpretieren wallen. Sie verstrchen .die Abhangigkeit 

der Freiheit van der Wahrheit abzuschwachen ocier sogar zu leugnen" (VS Mr. 34).52" 

In der Philosophiegeschiche kam es For, da13 der Begriff ,,WahrheitU total verleug- 

net wurde. Sartre schreibt den Menschen keine Natur zu. Wenn die Natur ausgeschlos- 

sen wird, existiert keine Wahrheit iiber den Menschen, die mit der Natut verbunden ist. 

Eine Gesetzm&3igkeit ist nur in der Weit der Tiere vorhanden. Der Mensch ist nur seine 

Freiheit. Er sol! sein Leben gestalten, wie er mdchte. Andererseits ist jedoch solche Le- 

bensgestaitung sinnlos, weil seine Freiheit ins Leere fijh~?.~*' SolcRes Bild des Menschet~ 

sieht keinen Platz fur die Wahrheit. 

b'lknn die Enryklika vcrn einlgen Tendenzen spricht, die das Band zwischen der 

Freiheit und det Wahrheit aufliisen woiien, dann mu8 zuerst geklart werden, worin sol- 

ches Band besteht und wie es sich im Akt des Gewissens auTJert. 

Die Bemiehung zwischen der Freiheit und der Wahrheit ist nach ,,Person und Tat" 

die Basis fijr die Transzendenz der Person in der Tat. Die Person edahrt durch eigene 

Determination, dai3 ihre Freiheit die Voraussebung fur die Sefbstabhangigkeit ist. Jedoch 

ist diese nicht als reine Unabhangigkeit zu verstehen, sondern sie verwirklicht sich nus in 

der Wahrheit. Die Wahrheit ist rnit dem ProzeB der Selbstabhangigkeit suhstanzielf ver- 

bunden, Desha!b mu8 sich die Freiheit der Wahrheit unterordnen. Die Wahrheit setzt die 

Grenzen fijr die Autonomic der Person. Weil das Gewissen die Wahrheit vam Guten er- 

iibrigeri Menscken unserer Zeit teilt, zu unterscheiden, was dann wahre Zeichen der  Gegenwad 
oder der Absicht Gottes sind", in: AAS 58 (1 968) 1033f, hier 1033. deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.- 
Bd. H I ,  312f-514f, hier 313. 
523 Siehe VS Nr. 34; 56; 61 ; 64, in: AAS 85 (1993) 1168f; 11 78f, hier 11 79; 1181f, brier 1181 ; 1183f, 
hier 11 84; deutsche Ausgabe: VApS i I 1 ,  38f; 57f, hier 58; @Of, hier 61 ; 636, hier 63. 
5'4 in: AAS 85 (1 993) 1 ?60f, hier 1161 ; deutsche Ausgabe: VApS 17 1, 38f, hier 38. 
52"gl. Ratzinger, J., kvifhrhei'i und Freiheit, (Ann. 501) 534. 



forscht und edebt, ist es damit der Ort der Unterurdnung der Freiheit unter die Wahr- 

heit."' 

AuBerdern sieht die Enzykiika im Gewissen einan Wackter der menschlichen Wbr- 

de (vgl. VS Nr. 63).527 Diese Wijrde besteht darin, daT? der Mensch ein vernunftiges freies 

Wesen ist fahig, sich selbst zu bestirnrnen. Diese Selbstbestirnmung Geruht auf der Frei- 

heit. Raher ist das Gewissen auch der Wachter der menschlichen Freiheit ES erlaubt dern 

Subjekt ~ icht ,  die von ihm vollzsgenen Akte r u  vergessen, mit denen es seine Freihett 

rniBbraucht hat. Zugleich zeigt es den einzigen Weg tur WIedeieriangung seiner perso- 

nalen Freiheit und Wiirde. 528 

VS sleht den Bezug der Freiheit zur Wahrheit irn Sewissen auf duppeiter We~se: 

Erstens irn Urteilsakt (vgl. VS Nr. 59).529 Die Person erfiihrt durch ihr Urteil, daa es 

ein Objekt ihrer Handlung gibt, das van ihr erkannt wird. D I ~  Epfahrung, daB es ein Qbjekt 

gibt, ist eine Wahrheit ijbei- seine Existenz. Die Person nirnrnt es wahr. Anschlieaend ver- 

wandelt sich dlese Wahmehrnung in ein Zur-Kenntfiis-Nehmn, und es komrnt sur kner- 

kennung. Ein Bbjekt, das als wahr erkannt wird, mu& anerkannt werden Es gibt keinen 

Ausweg auger der Verleugnung dieser Erkenntnis. irn Fakturn sslcher ErKenntnis sient 

Szostek den ersten Akt der ~ re ihs i t .~~ '  Man mut3 dieses Faktum unterstreichen, well es 

darauf hinweist, da13 der Ur-feilsakt des Gewissens nicht nur rationalistisch, sondern irn 

Berug auf die ganze Anstrengung der Person verstanden werden mu&. 

Zweitens im Entscheidungsakt (vgl VS Nr. 60).=' Nach cfem Urteilsakt geschieht 

ein Entseheidungsakt, der die menschiiche Freiheit ganz beansprucht. Unter der Wirkung 

der befehlenden Kraft des Gewissens wahlt d ~ e  Person mischon den verschiedenen 

Moglichkeiten die richtige Handlung und fijhrt sie aus. Durch ihr Handeln sofl sich bestati- 

gen, was sie ekannt und als Wahrheit anerkannt hat. Wenn sie das nicht tut, meldet sich 

das Gewissen zu W r t ,  das immer ein Zeuge der Vllahrheit ist und bestatigt hierrnit das 

Band z~vischen der Wahrheit und der Freiheit (vgl. VS Nr. $I).=' 

Wenn die Wahrbeit eine Gesetzmafiigkeit fGr unsere Welt darstellt, Mhrt die Ver- 

leugn~ing der Wahmeit zur Vergijtzung der Freiheit. Die Freiheit ohne Mat3 wird der An- 

satz fiir die individualistischen, sick gegensertig ausschiiet3enden Freiheiten. Die wahre 

Freiheit hingegen ist eine geteiite Freiheit. Diese Freiheit besteht aus den vieien Freihei- 

52E Vgl. Wojtyfa, K., Person und Tat. (Anm. 308) 176. VS sieht eine Gefahr seitens der autonomen 
Moral, die ein Primat der Freineit iiber die Waflrheit behauptet (Nr 35). in: AAS 85 (1993) 1161f, 
hier 1 162; deutsche Ausgabe: VApS 1 11,39. 
527 In: AAS 85 (1 993) 1182f; deutsche Ausgabe: VApS 11 4 ,  626. 
528 Vg!. Szostek, A,, Freineit- Wahrhelt- Gewissen, (Aam. 411) 36. 
529 In: AAS 85 (1 993) 118Bf; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 59f. 
'30 Vgl. Szosfek, A., Freiheit- Wahrheit- Gewissen, (Anrn. 41 1) 34. 
53 1 In: AAS 85 (1 993) 11 81 ; deutsche Ausgabe: VApS 1 11,60. 
53' in: AAS 85 (1993) 1181f. hier 1181; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 60f, hier 81. 



ten der Menschen, die mrteinander leben. Die Freiheit jedes einzzlrlen mu13 Ihre eigene 

Begrenrti-teit r e ~ ~ e k t i e r e n . ~ ~ ~  

Ebenso pladiert Ratzinger dafi;(r, cia13 den1 Begriff ,,Frerheiti' die reiigiiise Gwndlage 

nicht ,,gei-aubt" wird. Die atheistischen Systeme haben bewieser;, t~elche Folgen die 

,,BefreiungU der Frellieit von den religiusen Wahrheiten bat. SoEche Freiheit kann die Per- 

son unmenschlich machen. Nur die Freiheit ,,inN und nicht unabtrangig ,,van" der Wahrheit, 

die Christus selber ist, gibt dern Menschen den wahren Sinn des ~ e b e n s . ~ ~  

Der Mensch wird von der Wahheit nicfit entfrerndet oder bezwungen. Die Wanr- 

heit befreit den Menschen, sie sckurt bei Ihm Neugierde, nach der Erlasung zu suehen. 

Das, was van VS unterstrichen wird, ist der lndikativ der Erlosung. Der Papst mdchte uns 

die Wirklichkeit der Eriesung verrnitteln, ihre Auswirkung, die sich vor ailem in dern 

,,KBnnen" des Menschen a~ i3er t .~ '~  Nur rnit diesern Ir.nsatz kann man entdecken, dal3 VS 

keine Erneuerung der Kasuistik sondern eine frohe Botschaft von der Eriosung ist, die 

dern Menschen geschenkt wurde 5s 

Die Freiheit afs positive Errungenschaft der Menschheit ist der Person nicht nur 

gegeben, sondern auch als eine Herausforderung aufgegeben. Mit dieser Herausforde- 

rung ist der lndikativ des "KGnnensV verbunden. Mif dem dern Menschen geschenkten 

,,Konneni' offnen sich neue Perspektiven fur die Gewissensfreiheit Sie sol1 sich imrner 

rnehr nach der Entwicklung der Person rum Guten hin arientieren. Der Mensch kann sit% 

che Anforderungen erfiillen, weii er dazu befahigt (befreit) ist (vgl. VS Nr. 103). Dadurch 

bekommt das ,,SoIlenu, das meistens mit dem Lehramt der Kirche identifiziert wird, einen 

sekundarer, Charakter. Es soil den PJIenschen bei der Ausiibung seiner Freiheit unterslijt- 

zen ut?d immer darauf hinweisen, daB sich aus dem sittlicherl Konnen auch Pflichten er- 

geben, denen der Mensch nachkornmen mu&. 

53hgl. Ratzinger, J., Wahrheit und Freiheit, (Anrn. 551) 536-537. 
534 Vgl. ebd. 541. 
535 VS Nr. 103: ,,Christus hat uns erlijstl Bas bedeute!: Er hat uns die Moglichkeit geschenkt, die 
garlze Wahrheit unseres Seins zu verwirklichen; Er hat onsere Freiheit vsn der Herschaff der Ee- 
ierde befreit", in: AAS 85 (1993) 1214; deutsche Ausgabe: VApS 11 '1, 98f, hier 99. 

'S Vgl. Gleixner. H., Ethik unter dern Anspruch der biblisch-chiistiicllen Freiheit, in: ZKTh 110 
(1988) 414-442, hier 431-432. Der Autor rni'chte hiermit den Indikativ der Eslosung betonen. Die- 
sem indikativ sol1 der moralische lrnperativ folgen. 



4.3. Gewissen irn Verh8ltnis zurn Lehramt der Kirche. 

Das Thema Gew~ssen und Lehramt ebenso wie Lehrarnt und Theologen scheint 

heute fiir Fachkenner wie auch for Gldubige am meisten urnstritten mu sein. Es entfacht 

sehr vide Diskussionen, En denen man nicht setten versucht, den Streitzugunsten des 

Gewissens zu entschiirfen. Deshaib schenkf die Pdoralentyklika dern Thema relath vie1 

Aufmerksamkeit. Ihr9 Aussagen mcjchten gegenseitige Wirkungsfelder des Lehramtes der 

Kirche und des Gewissens bestimmen. Es steiit sich zusrst die Frage, die durch AusWh- 

rungen der einzelnen Aspekte beantwoeet werden mug: Gawissen und LeRramt - 
r r  537 ,,Kor;kunenten oder Weggenossen ? 

4.3.1. Anspruch des Lehramtes im Verhaitnis zum Gewissen. 

GernaB der traditionellen Lekre der Kirche, die wir schon kurz dargestelit haben, 

kann man zwischen den? au&eroidentlichen und dem ordentlichen I-ehramt untefschei- 

den. im ersten Fail geht es urn die unfehlbaren Aussagen, die vom Papst setbst oder vom 

Konzil gemeinsam mit ihm definiert wet-den k6nnen. Das Vaticanum I. hat dies offitielt in 

seiner Konstjtution ,,Pastor Aeternus" verk~ndet.'" AAlie ex-cathedra-Lehraussagen des 

Papstes "in rebus fidei et rnsrurn" sind unfehlbar. Diese Befinitiori hat das Vaticanum I t .  

aufgenomrnen und bestatigt. Damu unterstrich es auch die Unfehlbarkeit des Gesarntepis- 

kopats mit den Papst, wenn es ,,in der Welt raumiich getrennt, jedoch in Wahrung der 

Geneinsshaft untereinander und mit dern Nachfolger Petri", oder ,,vereint auf einern aku- 

menischen Konmil" eine Lehrdefinition trifft (LG Nr. 251.~~' 

lm Fall des ordentlichen Lehrarntes handelt es sich urn nicht-unfehibare Aussagen 

der Hinen der Kirche als Lehrer. Diese sind Ergebnisse der Ausijbung des geistgewirktes 

Amtes in7 Dienste der VVahrheit.sO Die Oistinktion innet-halb des Lehramtes, aie zurn bes- 

seren Verstartdnis eingefuhrt worden ist, soil nicht den Eindruck ewecken, das Letvarnt 

konne ,,aerstOckelt" werden, Es ist eine Ganzheit, die der Kirche anvertraut worden ist. 

Man ciarf keinen v ~ n  beiden Teilen bevorzugen, Rerabwijrdigen oder gar eiiminieren. Alle 

Aussagen des Lehramtes sind gewichtig und gehen die Christen an. Das betrifft beson- 

ders das ordentliehe Lehramt, dem man die Aussagekraft durch die Argumentation zu 

537 Diese Frage hat s~ch H. Weber in einern Artlitel gesjelit, siehe ders., Konkunenten oder Wegge- 
nossen? Das Verhalbnis von Gewissen und kirehiichem Lehrarnt, in: Das Gewissen. Subjektive \hliIl- 
kijr, (Anm. 11) 85-98, 85. 
538 Vgl. DH 3050-3075, hier 3072-3074. 
"' In: M S  57 (1985) 29ff, hier 30; deutsche Ausgabe: LT~K '  Erg.-Bd. 1, 234f-242f, hier 233. 
'* Vgi. Sala, G. 5.. Gewissensentscheidung, (Anrn. 480) 82-83. 



entziehen versucht: es sei nicht-unfehlbar. Naturlich kann es auch gsschehen, da13 in 

Formulierungan des ordentlishen Amtes unfehibar'e Aussagen zitjert werden oder dat3 der 

Papst sich auf die ihm verllehene Autoritat ber t~ f t .~~ '  Eine solche Vorgehensweise will die 

Gewichtigkeit des ganzen Sextes bestatigen. Sie mat3t sich aber auf keinen Fall an, die- 

sen Aussagen ilnfehlbarkeit ru verleihen. 

W e  ssfl sich nun das Gewissen des Matholiken den beiden Arten des Lehramtes 

gegenuber vorhalten? Es mu13 ruerst festgestelft werden, dsfJ alle Aussagen des lehr- 

arntes fur das Gewissen eine Roile spielen. Man kann nicht ohne weiteres auf sie ver- 

zichten oder sie vermrfen. Entsprechend der durchgefuhlten Distinkaion gibt es zwei Ar- 

ten der Glaubensantvvort. Derai aulSerordentlichen, unfeklbaren Lehramt mu& das 

,,obsequiurn fidei" entgegengebracht werden. Diese Zustimmung im Glauben hat einen 

verbindlichen Charakter und betriff: die ciogmatlschen Aussagen uber den GIauben und 

die Sitten. Dariiber gibt es einen ailgemeinen Konsens unter katholischen Theclogen, 

nach dem das Gewissen diese Aussagen ohne Vorbehalte einsehen rnu13. 

Fur das ordentliche, authentische tehramt giit das ,,obsequiurn religiosum." Man 

mu& diese Aussagen anerkennen und ihnen entsprechend der bekundeten Auffassung 

und Absicht den reiigitjsen Gehorsam entgegenbringen.542 Dieser Gehorsam veriangt je- 

doch nicht die absolute Anhanglichkeit den lehramttichen Aussagen. Deshalb ist zu fra- 

gen, wie das eigenen Urteil des Gewissens mit der authentischen Lehrvei-kundigung zu 

vereinbaren ist. 

Die Person steht irnrner in der Spannung zwischen der Autoritat und dem damit 

vehundenen Gehorsam und der eigenen ijberseugung. Man mu13 also beides berijck- 

sichtigen, um zum richtigen Verhatten zu gelangen. Der Sehorsam mui3 klug sein, nickt 

blifid. Er kann nicht in kritikloser Unterordnung unter die h6here lnstanz bestehen. Man 

darf jedoch nicht eine willkiBrfiche Kritik an dem ordentlichen Lehramtes iiben. Damu n u 8  

gesagt werden, daFJ ein lrrturn sowohi die Autoritat als auch das Gewissensurteil betreffen 

kann. Der Autoritgt steht. rwar die VLfirkung des Heiltgen Geistes bei, jedoch sind sie Men- 

schen, die auch inen k6nnen. Deshalb sol1 sich das reife Gewissen selbst von den durch 

die Autoritat eriassenen Geboten iiberzeugen. Eine grolSe Hiife far das Gewissen spielt 

hier der ,,sensus fidelium" - der Glaubenssinn des ganzen Gottesvolkes. Dieser Sinn kann 

in einigen FBllen sogar unfehlbarer; Charakter haben, ssmit ist er immer ein Orientie- 

rungsfaktor. 543 

547 Siehe EV Nr. 57; 82, in: AAS 87 (1995) 464ff. hier 465; 471f, hier 492; deutsche Ausgabe: 
VApS 120, 7Qf, hier ?Of; 78f, h~er 76f. "' Vg!. Weber, H., Konkurrenten oder \,'Veggenossen? (Aerrn. 537) 93. Vgl. VS Nr. 110, in: . M S  85 
1993) 1219f, hier 1219f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, li15f, hier ":5. 

Vgl. Gleixner. H., Der Bischof - Lehrer der Moral? Zur ethischen Relevanz des bischijflichen 
Wortes fiir das Volk Gotles als Prager des Gfaubenssinnes, in: Surrexit Dominus vere. Die Gegen- 



Auf der anderen Seite mu& man rnit der Gewissensiibeaeugung sehr nuchtern 

umgehen. Das Gewissen ist kein unfehlbares Orakel. Es isf keine angeborene, fertige In- 

stanz, die vollkommene Urteile fGlit. Es ist korrektufbedirrftig. Das Gewissen mu8 deshaib 

die authentiscken Aussagen des Lehramtes beachten, ohne darauf zu bestehen, daB die 

authentische Unteweisung durch die Autsritat des Lehramtes deswagen nicht verbindlich 

ist, weil sie nicht unfehlbar ist. Die Verbinblichkeif. dieser Unteweisungen, so meint dage- 

gen ~r i jndet"~,  hanngt von der Plausibifitdt der vorgelegien Gfinde und dem Engagement 

der eigenen Urteiiskrafte und Uberzeugungen ab. Wenn sie nicht genug plausibel sind, 

konnen sie aucb infrage gestellt werden. Es ist aber dagegen einzuwenden, daR die 

Plausibilitat der Gtijnde auf unterschiedliche Weise erkannt werden kann. Die Argumente 

k6nnen weltanschaulich, emotional oder rhetorisch gepragt sein CSaher kann sich ihre 

Uberzeugungskraft unterschiedfich auswirken, je nach den vorausgehenden Erwartungen 

Auaerdem sind nicht nur die Argumente fur das Gewissen wichtig, die rational fundiert 

sind. Das Gewissen brauchi auch ,,Gottes Gnade und Fuhrung". Diese Fiihrung kann 

durch die Personen gewahrleistet werden, die aufgrund ihres Amtes dazu bestellt wur- 

den.54s Sie haben eine wegweisende Funktion fur das Gevdissen. 

4.3.2. Das Lehramt als Wegweiser fijr dzs Gewissen. 

Die Enzyklika analysiert zuerst die heutigen Tendenzen in der Rolle des LeRramts 

gegenijber dem Gewissen. Man behauptet, daB das Lehramt das Gewissen nur ermah- 

nen und ihrn Werte vorlegen sol1 (vgl. VS 4).56 Anschliefiend soil das Gewissens autonorn 

entscheiden, wzs zu tun und zu unterlassen ist. Der Gewissensspruch darf durch keinen 

Entsch/ul3 des Lehramtes ersetzt werden. Die Pewon ,,steht in ihrer letzten Entscheidung 

Gott ailein gegenilbe~'.~~' 

Die Enzyklika gibt auf solche Ansichten eine klare Anwort. Das Gewissen ist ,,die 

ilgchstliegende Norm der Sittlichkeit eines jeden Menschen" (\/S Nr. 60)~*, braucht aber 

die Hiife von aui3en. Diese Hilfe ieistet das Lehramt, indem es dem Gewissen nicht ihm 

fremde Wahrheiten auferlegt, sondern es ftir das Richtige und Wahre offnet (vgl. VS Nr. 

wart des Aufe~tandenen in seiner Kirche, Ernst, J./ teimgruber, S. ,  (Hg.), (FS J.J. Degenhardt), 
Paderbom 1995, 257-277, bes. 269-275. 
544 Vg!. Griindel, J., Person und Gewissen, in: Leben aus christlicher Verantwortung. €in Grundkufs 
der Moral, 1. Gmndlegungen, GrOndel, J. (Hg.) mit Beitrdgen v. Auer, A fu.a.1. (SKAB Bd. 141). 
Dusseldorf 1991. 63-85, bes. 81. 
545 VgI. Weber, H., Konkumenten oder Weggenossen? (Anm. 539) $5. ''' In: AAS 85 (1 993) 1 135ff, hier 1 136; dec'rsche Ausgabe. VApS 1 1 1, 9f, hier 10. 
547 Griindel, J., Person und Gewissen, (dnm. 544) 82. 
"' In: AAS 85 (1993) 1181 ; deutsche AusgaDe: VApS 11 I, 60. 



64)."' Man kann nicht das Gevvissen und das Lehramt als Konkurrenten betrachten. 

N!ahrseheiniich ist diese Meinung von aufki&rerischen !deen geprggt, in denen die Ver- 

bindung rwischen dem individuurn und der Atltoritat g~schwiicht wurde. Deshalb werden 

die Mahnungen des Lehramtes eher negativ verstanden, weii es zur Entfaitung der Per- 

son angebtich nichts beitragt, sondern diese Entwickitlng verhindert. in Wirklichkeit er- 

weist sich das I-ehrarnt nicht als Gegner, sondern als ,,Anwalt des christlichen Gediicht- 

nisses". Die khramtiichen Aussagen sollen die in die menschliche Natur eingesunkenen 

Wahrheiten hervorheben und b e ~ t g i i g e n . ~ ~  Es gabe also kein Lehramt, wenn es nicht zu- 

vor das Gewissen gabe. In diesern Sinn sollte man die Worte J. H. Newmans vom Toast 

auf das Gewissen ~ers iehen.~~ '  

Ein weiteres Problem, das von des Enzyklika in diesem Kontext angeschnitten 

wird, sind die Probiemdarsteliungen des Lehramtes, die den Reifungsprozel3 des Gewis- 

sens behindern kiinnen (vgl. VS Nr. 551.~~' Die Reife erlangt das Gewissen erst dann, 

wenn es sefbst die Entscheidungen trifft, ohne von jemandem beeinflufit zu werden. 

Demnach geht das Lehramt auf einige moralische Fragen zrr hart ein und versteht an- 

scheinend die Kornplexitat der Bedingungen des menschlichen Lebens nicht, die sich auf 

die Funktian des Gewissens auswirken. Man kann hier den Eindruck gewinnen, das Lehr- 

amt sei ,,ein vatikanisches Schreibburo, das hoffnungsios die Zeit verschlafen hat".s53 

Hingegen bilden Christus und die Kjrche einen Leib, der vom Heiiigen Geist 

durchlebt wird. Christus bleibt bei den Menschen in seiner Kirche. Durch ihn haben Ge- 

bote des Alten und Neuen Bundes ihre Fijlle und Vollkomrnenheit bekommen. Diese Ge- 

bote solien erhalten bteiben. Die Apostel und ihre Nachfolger haben das Recht ehalten, 

sie zu interpretieren (VS Nr. 25).5f4 Das geschieht irn Verlauf der Zeit durch das iebendigc 

Lehrramt der Kirche, das das geschriebene oder iiberlieferte Wort Gottes verbindlich zu 

erklSren hat (,,Dei verburn" Nr. 10). Eine Debatte, welche lnterpretationsmethode bei die- 

ser Erklarung vom Lehramt angewandt werderi soll, ist z. Z. sehr aktuell. J. Grijndel sieht 

die Ursache der gegenwartigen Streitigkeiten darin, dalj der Papst die ,,Schulricktung, die 

ein rnehr integrales, statisches Wahrheitsverstandnis besitzt", ~ b e r n i m m t . ~  

Es ist nicht zu verkennen, wie schon bemerkt, daf3 Johannes Paul ll sehr eng mit 

seiner Universitst in Lubtjn verbunden ist. Daher kommen die Forschungen, die er dort 

549 In: AAS 85 (1 993) 1 183f; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1 , 63f. 
Vgl. Ratzinger, J., Wahrheit, Werte, Macht, (Anm 424) 53-55. 

"' ,,Wenn ich - was hochst unwahrscheinlich is$ - einen Toast auf die Religion ausbringen rniigte, 
wijrde ich auf den Papsi trinken, Aber zuerst aitf das Gewissen und dann erst auf den Papst", vgl. 
Newman, J.H., A Letter Addressed to His Grace the Duke of Norfolk: Certain Difficulties Felt by An- 
iicans in Catho!ic Teaching , Bd. I I ,  London 1868-1886 (Uniform Eaition), 261. 

552 in: AAS 85 (1 993) 11 78: deutsche Ausgabe: VApS 11 1 .  561. 
553 Weber, H., Konkurrenten oder Weggenossen? (Anm. 5371, 86. 

In: A45 85 (I 993) 11 53; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 30. 
555 Grundel, J., Person und Gewissen, (Anm. 546) 84. 



durchgefUhrt hat, in seiner lehrarntlichen Tatigkeit 6fters mu Wort. So ist es wichtig, dal3 

miln disse Hintergrunde beriicksichtigt, urn die von ihrn vertretenen Meinungen gerecht zu 

rnterpretierer~.'~~ 

Unter diesem BIickpunkt hat die Kirche bei der Gewissensbildung die Aufgabe, 

nicht nur falsche Lehrrneinungen zu entlawen, sondern auch nur Formung des wahi-en 

Gewissens be i~u t ra~en.~"  Dieser Beitrag besteht dan'n, daf3 sre sich prim& darauf kon- 

zentriert, den Blick auf Jesus zu richten. Sie sieht in ihrn allein die endgu!tige Antwort auf 

die Diskrepanz oder Disparitat der Meinungen. Sekundar ist ihre Aufgabe, durch die lehr- 

amtlichen Aussagen zur Wachsamkeit aufmurufen (vgl. VS Nr. 85).55e 

Das Lehramt ist fiir die Gewissensbildung unentbehrlich (vgl. VS Nr 64). 559 Hienu 

wiederholt VS die Lehre des Vaticanurns I I  (vgi. DH Nr. ?4). Die Kirche wird ais Lehterin 

der Wahrheit verstanden. Den Auftrag zur Lehre hat sie von Christus bekcrrnmen, der 

selbst die Vliahrheit ist. Die Wahrhe~t als Prinzip der sittlichen Ordnung wird von ihr au- 

thentisch gelekrt und bestatigt. 

VS ist sich daruber irn klaren, daG der Mensch standig dem Betrug und dem Wan- 

kelmut der Lenrrneinungen ausgesetzt ist (vgl. VS Nr. 64;. Deshalb braucht der Mensch 

eine Hilfe von aulJen. Das Gewrssen ist narnlich keine perfekte, total inforrnierte Dispositi- 

on. Es mu8 selbst Moralwerte und deren richt~ge Hierarehie, objektive Kriterien und Nor- 

men des Handelns ~ e r n e r ? . ~ ~  Babei spielen personliche Erlebnisse, Schwachen und Pra- 

dispositionen, Siege und Niederlagen, das Wissen und die Kultur auch eine sehr wiehtige 

Rolle. Deshalb mui3 das Gewissen, urn der Funktion des Wegweisers gerecht zu werden, 

sowohl die objektive Moralorientierung ais auch die persontichen ~berzeugungen in Ein- 

klang bringen.%' Ais Beispiei fur die Irrtijmer, die das Gewissen vernebeln konnen, weist 

die Enzyklika auf die Aussage von Eph 4, 14 hin, deren Interpretation in VS noch zu un- 

tersuchen ist. Es kommt noch eine andere Frage dazu auf, deren Relevanz das Lehramt 

akut und konkret spurt: Wie sol1 sich das Lehramt dem Gewissen gegenijber vernalten, 

etas dern lntum ausgesetzt ist? Gibt es eine bewulJte Opposition gegen die iehramtlichen 

Aussagen, die sich auf das irrige Gewissen berufen kann? 

556 Vgl. Fuchs, J., Die Last moraltheologischer I-ehratrtoritat, (Anm. 288) 228-229. 
557 Vgl. Frattalione, R., La coscienza scintilia di verrfa: dottrina delra ,,Veritatis splendor" e proble- 
matica odierna, in: Veritatis splendor, genesi, (Anm. 3) 97-128, bes 110-113; Fucek, I., La mscien- 
;Ira morale, !n. Veritatis splendor. Testo intergrale, (Ann?. 3) 299-316, bes.314-316. 
' ~ 3  In: AAS 85 (1993) 1201; deutsche Ausgabe: VApS 2 11,84. 
559 In: AAS 85 (1 993) 11 83f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1,63f. 
5E Low, K., Die .Verinnerlichurrg der Normen" als natu~alistisches Problem, 13: lKaZ 22 (1993) 31 1- 
316, hier 315: ,,Fiir eln waches, aufmerksames Gewissen ist etwa die Bereitschaft, sich weiter zu 
informieren, Sachkenntnis wie Menschenkenntnis zu verrnehren, unerIaBiich." 
%' Vg!. Rosik, S., Wezwania i wybory moraine, (Anm. 451) 190-191; Furger, F., Einfiihnrng in die 
Moraitheelogie, Darmstadt '1 997, 71. 



4.3.3. behramt und irriges Gewissen. 

Urn das Lehramt auaer Kwft zu setzen, versucht man seine LeRwerk8ndigung in- 

frage zu stellen, indem man eine authentische Lehre als unverbindlick erkian, wei! sie 

nicht unfehlbar sei. Zu diesem schoo efivahnten Argument kornrnt ein nachster Einwand: 

die Benlfung auf das irrige Gewissen. Eine solche Berufung hebt alte Moglichkeiten auf, 

die Urteile des Gewissens kritisch zu hinterfragen, weil man dern eigenen Gewissen, auch 

dem inigen, immer folgen musse (VS Nr. 321.~' So entsteht eine Theorie vorn ,,Recht auf 

~ n t u r n " . ~ ~ ~  ,,Moralisch und logisch gesehen ist es unfn6glich, daB es ein unubewindbar ir- 

rendes Gewissen in bewuf3ter Opposition zur Wahrheit gibt, von der man we& daG sie 

offiziell von der Kirche verkijndet wird, wenn man sich gleichrelbig fur ein Mitglied der Kir- 

che halt. In einer solchen Situation besteht nur diese Alternative: entweder ist das inende 

Gewissen ubewindbar( ...), oder aber es handelt sich hier urn den Zustand einer freiwilli- 

gen Verblendung des Gewissens, was der Sunde geyen den Heiligen Geist naheka- 

Wenn man der! irrtum bejaht und dadurch nicht imstande ist, die Schuld zu erken- 

nan, ist man trotz dieses Zustandes fur volizogene Handlungen verantwortlich (vgl. VS 

Nr. 63).'& 

Das ist der Fail, wenn man sich aus verschiedenen Griinden vorn erkannten Inturn 

nicht trennen will. Diesen Zustand versl~cht man, durch ,,cine eigene Wahrheitstheorie und 

ein eigenes Autorit&tsverst~ndnisu zu r e ~ h t f e r t i ~ e n ~ ~ ~ .  Den Zustand des Intums, der nichts 

mi2 der objektiven Wahrheit zu tun hat, bezeichnet man als eine Art der Erldsung vom 

Glauben und der AwtoritQt der K~rche.~'  Damit widersetzt man sich aufgrund des irrigen 

Gewissens oder der Meinung der Mehrheit der von clef Kirche verkundigten ~ a h r h e i ! . ~ ~  

Besonders ist ru bedenken, da13 in vielen Bereichen der Moral eine Kluft mischen lekr- 

amtl~chen Aussagen und der Praxis des Lebens entstanden ist.= ES isf die Frage. ob die 

Meinung der Mehrheit oder die gegenwartige Praxis mit cier Lehmrkundigung der Kirche 

gieichzusetzen sei. Wie kann man eine solche Situation iiberwinden, wenn die GIBubigen 

die gekijrten Wahrheiten nlcht in die Tat umsetzen, sondcrn mehr oder weniger bewu8t 

die ub!iche Praxis teilen? 

562 In: AAS 85 (1993) 11 59f, hier 11 59; deutsche Ausgabe. VApS 1 11, 36f, hier 37. 
563 Vgl. Eaida, J., Person und Gewissen, in: Ethos, Sanderamsg. Nr. 4 (1 9939, 101-1 13, bes. 109. 
564 V ~ I .  etxi. 110-111. 
565 In: AAS 85 (1993) 1182f, hier 11 83; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 62f, hier 62. 
55E Vgl. Bajda, J., Person und Gewissen, (Anm. 583) 109. 
56: Vgl. Ratzinger, J,, Wahrheit, Werte, Macht, (Anm. 424) 30-34. 
568 Vgl. Bajda, J., Person und Gewissen, (Anm. 563) 110. 
569 Z. B. in der Frage der EmpfiingnisverhMung und in der A.nwendung der natiirlichen Familien- 
pianung. 



Ein Beispiel fijr die Losung des Konfiiktes zwlschen $em ordentiichen behrarnt und 

dern Gewissen ist der Vorschlag der deutschen Bischufe zur Frage der Verbirsdlichke~t der 

Aussagen von ,,Humanae vitae" zur kunstlichen ~ r n ~ f ~ n ~ n i s v e ~ i i t u n g ~ ' ~  In diesern 

schwierigen Bereich empfehlen die Bischiife nicht die FIucht unter den Schutt des inigen 

Gewissens, sondern eine sachliche Auseinandersetzung rnit der Problernatik. Wenn man 

dann der nichi-unfehlbaren Aussage von HV nicht fsigen kann, mug man sich fragen, cb 

man dieos Meinung vor Gott im eigenen Gewissen verantworten kar~n.~'' Die Prijfung der 

eigenen Argumente sol1 nicht der ,,Obert?ebtichkeit und vorelliger Besserwisserei" ausge- 

setzt werden, sondem dem Urteil von Gsttes ~ericht.""~ur dann ist das eigene von der 

HV abweichende Urteil legitirn und haltbar. Es ist auch ein Zeichen der 

,,Gewissensfreiheit", die der Ausdruck der verantwortungsv~Hen Auseinandersetzung rnit 

den Probiemen ist und nicht der leichtfertigen und bequemen Ablehntrng der lehramtii- 

chen ~ui3erungen dient. 

4.3.4. Gewissensfreiheit und Lehramt. 

Die Freiheit geht aus dern Wesen des Menscherl als Person hewor und d~%ckt das 

Selbstbestirnmen-K6nnen des eigenen Lebens aus (vgl. VS Nr. 341.''~ Das Gewissen 

tr3gt Verantwortung fiir die Antwort der Person auf den Ruf Gottes, die im freien Gehor- 

sans Gott gegeben werden soll. lm Gewissensurteil und in der Eritscheidung ist deutlich ELI 

sehen, da8 die Freiheit und das Gewissen ,,innerlich zusarnrnera geh6ren". 574 Der Mensch 

sol1 frei in seinem Gewissen entscheiden. Das zwangsfreie Handeln in der Ubereinstirn- 

mung mit dern eigenen Gewissen jst die Gewissensfreiheit, die von den meisten Lander 

der Welt in rkwn Erkliirungen zu den Menschenrechten anerkannt ~ u r d e . ~ ~ ~  Bie Erkiarung 

iiber Religionsfreiheit ,?Dignitatis humanae" des Vaticanum II, setzt sich mit dem Verlangen 

nach der Freiheit auseinander. Sie mochte diese Bestrebungen der Prufung auf ,,die 

Wahrheit und Gerechtigkeit" unte~iehen. Demnach sind ,,die Menschen ihrerseits ver- 

pflichtet, die Wahrheit, besonders irr dern, was Gott und seine Kirchs angeht, zu suchen 

und die erkannte Wahrheit aufiunehrnen und zu bewahren" (DH Nr. A) . '?~  

57@D~s WoFt der deutschen Bischiife zur seeisor~lichen Lage nach dern Erscheinen der Enmyklika 
.Hi~manae vitae", Konigstein 1968, in: Enzyklika Papst Pauis Vl, iiber die rechte Qrdnung der Wei- 
tergabe menschlichen Lebens, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), (Sonderdruck) 
Bonn i968,63-71. 
"71 Vgl. ebd. 65. 
572 Ebd. 68-69. 

In: AAS 85 (1 993) 1160f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 38f. 
574 Sustar, A,, Gewissensfreiheit, (Th Med 171, Einsiedeln 1967, 16. "' Vgl. Kriele, M., Ethik, Recht, Gewissen, in: lKaZ 22 (1993) 292-301. bes. 291-293; Straub, E., 
Menschenrechte fur Menschenfrsunde, in: lKaZ 22 (1993) 31 7;321; KEK 11, 141. "' lri: AAS 58 (1966) 929f, hier 930; det~tsche Ausgabe: LThK Erg.-Bd. 1 1 ,  712f-714f, hier 715 



Die Enzyklika fdgt diesen Ausfiihrungen, sie ermahnt die Ivlenschen, die die Kir- 

che und Gott angehertde Wahrheit standig zu suck2n. Lllenn die Wahrheit erkannt wird, 

soil sis angensmmen und aufbewahrt werden. Nur dann kiinnen die Urteile des Gewis- 

sens aas wahre Zeichen der Autodetermination der Person sein. Es verwundett deshalb 

nicht, da8 auch die Gewissensfreiheit ,,vonl' dieser Wahrhett nicht befreit werden sol1 (vgl 

VS Nr. 64).577 Zu der Aussage, da8 man niemanden zwingen kann, gegeri sein Gewissen 

zu handeln oder daf3 man niernanden hindem kann, nach seinem Gewissen zu handeln 

(DH Nr. z?)~'" kommt eine weitere, die auf Grenzen der Gewissensfreiheit verweist. 

,,MsineM Gewissensfreiheit ist, genauso wie meine Freiheit, begrenzt vsn den Gewissens- 

freihoiten der anderen. Was fur mich ein Recht ist, ist fur den anderen eine Pfiicht und 

umgekehrt. H. Newman druckt diesen Zusammenhang so aus: "Das G~swissen hat Reck- 

te, weil es Pflichten hat."579 Niemand darf die absolute Freiheit des Gewissens aufgrund 

der individua!istischen Konzeption des Menschen fijr sich beanspruchen. Solche Frelheit 

fC~hrt zur Mi8achtung der anderen Person und zum Sich-Lossagen von der ~ a h r h e i t . ~ "  

Jeder Mensch tragt daher seine eigene VeranWortung fur die Gewissensfreiheit. 

Man darf nicht unter der Berdfung auf die Freiheit einem anderen Schaden zufiigen. Fur 

ein veftretbares Fditeinander in der Gesellschaft kiinnen gernejnsame sittliche Grundwerte, 

Verfassungsoranungen, fremde Gemein- und individualguter von Bedeutung sein und 

dem lndividuum seine Grenzen aufzeigen. 

Wie la8t sich demrufotge das Verhliiltnis twischen tehramt und Gewlssensfreiheit 

jedes einzelnen charakterisieren? Welche Einordnung und Gewichtung wird den beiden 

zuteif? 

\Nie schori gesagt wurde, scheinen beide gerade genanrrten Wirklichkeiten in der 

heutigen offentlichkeit nicht gieichermaaen anerkannt zu sein. Zwar sind die Zeiten, in 

denen man nur Protestanten die Freiheit des Gewissen zugebilligt hat, den Katholiken 

hingegen nur die Wahrheit und den Papst augesrdnet hat, vorbei. Trotzdem genieat 

die Gewissensfreiheit ein grdf3eres Ansehen und wird in Grenzfatlen bevo~ugt. Die Enzy- 

klika sekt sich mit solchen Tendenzen auseinander, indem sie aufzuweisen versueht, dat3 

das Lehramt der Gewissensfreiheit ,,keinerlei Abbruch (tut)" (VS Mr. 64)"' Durch Ermatl- 

nungen und ebvaige Eingriffe soli das Lehramt der sietlichen Wahrheit dienen und wa- 

chen, daB die Gewissensfreiheit des einen in den Grenzen der Gewissensfreiheit des an- 

deren ausgeubt wird. Das Lehramt will dem Gewissen keine frernde Wahrheiten auferie- 

5?7 In: AAS 85 (1 993) 1183f, hier 1184: deuische Ausgabe: VApS 11 1, 63. hier 63. 
578 In: AAS 58 (1966) 930f, hier 930; deutsche Ausgabe: LThK' Erg.-Bd. I ! ,  714f-718f, hier 715/71?. 
579 VS Nr. 34 in: AAS 85 (1993) 1160f, hier 1161 ; deutsche Ausgabe: LIApS 11 1, 38f, hier 38. 

KEK I I ,  143. 
58: Vgl. Weber, ti., Konkurrenfen oder Weggensssen? (Anrn. 537) 85. 

In: BAS 85 (1993) 11 83f, hier 'r 184; deutsche Ausgabe: VApS '! 7 1, 63f, hier 63. 



gen, so;adern die schon vorhandenen t u  entfalten verheifen s33 Weil der Mensch und sei- 

ne Gewissensfreiheit sich nur in Christus reaiis~eren ktinnen, soil auch das Lehranrt pri- 

mar auf ~ h n  reigen, der die wahre Antwort zuf kngste und Hoffnunget-1 de: tnlait von heute 

ist. 

Es gibt jadoch heutzutage Meinungen, dai3 das teshra~t irn Verlauf ber Geschichte 

durch seine anscheinend zu enge Sicbtweise den Sachverhalt r?icht imener votlstiAndig 

durchleuchtet hat, so da8 es keinen Anspruch erheban kann, daL3 jeder seine Entschei- 

dungen ohne kfltische Rcickfragen und ohne MirJtrauen befolgen mui3.* 

Zugieich gibt es auch pragnante Beispiele, in denen sich ervviesen hat, da13 die 

iehramtiichen Aussagen eine sahr positive, fast eine prophetische Rolle gespielt haben, 

abwohl man meinen konnte, sie brechen die Gewissensfreiheit ab. Papst Pius XI. nahm 

in seiner Enzyklika ,,Casti ~ o n n u b r i " ~  zu den zeitgers6ssischer1 Tendenzen irn VerstGnd- 

nls der Ehe, der Fortpflanzung, der Wurde des menschfichen Lebens Stellung. U. a. hat 

er die medizinische, soziale und eugen~sche lndikation bei einer Abtreibung ver~rteiit. '~ 

Besonders aktueli far die darnaiige Zeit war das Problem der eugenischen Indikation, auf- 

gntnd deren behinderte Menschen in der Nazrzeit ihr Leben verloren haben. Leider haben 

einige Theolsgen d~ese lndikation befurwortet. H. Muckerrnann hat behauptet, die Zahl 

der Minderwertigen sei vie1 zu gro8. Beswegen spiefte die Eugenik afs Wissenschaft eine 

positive ~ o l l e . ~ ~ ~  In diesem Fall rnuB jedoch gefragt werden, ob die Gewissensfreiheit 

darin besteht, die Rechte des anderen, r B. das Recht auf Leben, infrage zu steilen. 

Aus der Geschichte des Lehramtes kennen wir F811e. in denen es sich urn eine 

Vet-urteiiung der Gewissensfreiheit handelt. So hat Gregor XVI. in seiner Enzyklika ,,Mirsri 

ws" die Gewissensfreiheit als Wahnsinn be~eichnet.~'~ A. iaun versucht diese Verurtei- 

lung nicht im Sinn von ,,deliramentum" zu interpretieren. Er rneint zu Recht, baa diese En- 

zyklika Gregors XVI, darnit nur Autonomieanspruche zurijckweist, die nicht mehr an Gott 

gebunden ~ind.'~' 

583 Vgl. DH Nr. 14, in: AAS 58 (1966) 940; deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.-Bd. if, 7425,-744f, hier 
745. 
5a4 Ygl. Hilpeit, K., Glanz der Wahrheit: Lichi und Schatlen. Eine Anaiyse der neuen Moralenzykli- 
ka, in: HerKorr 47 (1993) 623-6239, bes. 628. 
585 

586 
Pius XI, Litterae Encyciicae .Cast1 Connubii" (im folgendem CC), in: BAS 22 (1930) 539-592. 
.Id autem permissum volunt alii et matris patrisque beneplacito relicturn; alii tamen illliciturn di- 

cunt, nisi pergraves accedant causae, qua$ rnedicae, socialis, eugenicae indicationis nornine a p  
peliant. Hi omnes quod ad poenales reipubiicae leges attinet, quibus genitae necdurn natae proiis 
perernptio prohibetur, exigunt, ut quam singuli, aiii aliam, defendunt indicationern, eandem eiiarn 
le es publicae agnoscant et a5 omni poena liberam declarent", in: AAS 22 (1930) 562. 
'"Vgl. Muckermann, H., Stauungspiinzip und Reifezeit. Essen 1934, bes. 73; siehe dazu Weber 
H., Konkurrenten oder Weggenossen?, (Anrn. 537) 94. 
582 Vgl. Duffe, B.-M., Conscience moral e: Magistere catholique. in: Moraltheo!ogie irn Abseits, 
{Anrn. 3) 144-176, bets. 145.173. 

Vgl. Laun, A., Aktuelie Probteme der Moraltheolor~ie, (Arrrn. 468) 58; Mneib, M.. Die lehrarntli- 
chen Stellunynakrnen t u i  Gewisensfreihert, in: Aus reichen Quellen ieben, (Anrn. 11) 133-147, 
be§. 136-1 37. 



Solche rnilJverst&ndlichen Verulteilungers bzw. Zurijckweisungen wurden jedoch 

gern polemisch aufgegriffen und gelten bls jetzt als Vowurfe gegen das ~ehrarnt.'~%~an 

soflte jedoch bei aller berechtigen Kritik beachten, da13 das behtamt der Kirche in letzter 

Zeit sich zu eigener Schuld bekannt hat.599 

Das Lehramt der Kirche ist eina wichtige Institution, die nur ais erne Ganzheit be- 

trachtet werden kann. Es mi18 gesehen werden, dai3 das Lehramt den BbemaZiirllchen 

Charakter besitht und nicht wie ein ,,5Orou oder eine .,Behorde" irn weitlichen Sinn zu ver- 

stehen ist. Allerdings ist dss Lehramt auch von menschlichen Elementen geprggt. In der 

Tat kannen sich durch rnenschliche Schwachen Fehler und lrkiimer einsch!eichen Des- 

halb gehijrt es zu den Aufgaben des Gewissens, die ernste Profung und Auseinanderset- 

zufig mit den meifelkaften oder urnstrittenen Thesen durchzufuhren, urn dernzufcrlge ei- 

gene Oberzeugungen zu gewinnen, ohne dabei Kriteriera fiir Gut und Bose zu schaffen. 

Auf keinen Fall ist diese uberzeugung rnit dern ,,Recht auf Inturn" gieichzusetzen. Man 

kann auch nicht behaupten, die Lehrverkundigung des behrarntes sei falsch, weil sie nicht 

auBerordentlich, sondern nur authentisch ist. 

4.4. Gewissen und sittiiches Gesetz. 

-,en es Theotogische Diskussionen uber aktuelle Probleme der Moraltheologie hab 

auf den Punkt gebracht, dal3 es irn Fragehorizont z~ischen dem Gewissen und dem sitlli- 

chen Gesetz einen Zusammenhang gibt. Diese Relation wird von einiger Denkrichtungen 

als eine Spannung oder gar Antinomie empfunden. 

Die Enzyklika dagegen versucht zu beweisen, dal3 sotche Antinornie nicht existiert 

(vgI. VS Nr. 32).582 Ma, darf beide Wirklichkeiten nicht so verstehen, als ob sie nicht in- 

einander greifen wiirden. Dadurch entstiinde der Eindruck, daR das sittiiche Gesetz nur 

rnit emas Objektivem, Fremdern oder Abstraktem und das Gewissen rnit ehvas Persanii- 

chem, Subjektivern oder Existentiellem zu assoziieren sei. Urn dieses Nicht-lneinander- 

Greifen zu rechtfertigen, wird es angenommen, dalJ ,,cine Art doppelter Seinsweise der 

sitllichen Wahrheit" moglich ist (VS Nr. 56). So unterscheidet man zwisehen der 

,,theoretisch-abstrakten" und der ,,konkret-existentiellen Ebene". Die meite sei wichtiger 

und entsckeidender fur allti4gliche Entscheidungen. Sie betucksichtig're unfassender alle 

'9~2 Vgl. Griindel, J., Person und Gewissen, (Anm. 5444 83. 
591 Vgl. Jahan~es Paul ! I . ,  Wir fljrchten die Wahheit nicht. Der Papst uber die Schuld der Kirche 
und der Menschen, (Originalausgabe: ,,Not1 terniarna ta verita" 5bers. v. Machowetz J. H.), Graz 
k~a.1  1397. 

In: AAS 85 (1993) 1159f, hier 1160; deutsche Ausgabe: VApS I Z 4 ,  36f, hier 37. 



Utnstiinde der Situationen und erlaub; Ausnahrnsn in der Beashtung der theoretischen 

~ o r r n e n . ~ ' ~  Demzufolge wgre es rnSglich, daf3 man eufgmnd eines guten Getvissens 

Wandlungen vollniehen wctrde, die von Ikren Wesen her ,,intrinsece mafurn" sind (vgl. VS 

Nr. 56).5'"~shalb will die Enzyklika mit Nachdruck die lnfragestellung der Identitat des 

Gewissens mrt dem sittlicher: Gesek ubaprufen 

4.4.1. Konnex des sittlichen GeseLzes rnit der Freiheit im Gewissen. 

Das Gewissen ist dsr Ort der Beziehung der Frerheit des Menschen rnit dem Ge- 

setr. Die Beziehung vewirklcht sich in rnenschiichen Taten (vgl. VS Nr. 71)."' Das Ge- 

wissensurteil mu13 sowc~hl das sittliche Gesetz einerseits als ailch die Freiheit arrdererseits 

beriicksichtigen. Es soil zlmerst das Gesetz erkennen, es im Einzelfail anwenden und so 

zum Volltug einer Handlung fijhren Zugleich mui3 das Gewissensurteil der menschlichen 

Freiheit gerecht werden, indem es z. EZ. Gdterabwagung, Einmaligkeit der Situation wahr- 

nirnrnt. Daraus ist !eicht zu falgern, daB das Gewissen in einer Spannung zwischen dem 

Gesetz und der Freiheit steht, die durch die Person ausgehalten werden mu13 Es entsteht 

aber oft die Gefahr, da13 das Gewissen eine von beiden ,,Optionenig bevorzugt. SQ kann 

es psssieren, da13 das Eesetz zu einer Last wird und Schaden zufiigt. Oder es wird sjch 

das Gewissen nur an der Freiheit orientieren, was letztlich dazu vedeitet, darJ es nleht 

mehr das uns gegebene und aufgegebene Gesetz vertritt. Von einsr solchen Freiheit ass 

ist nur ein kieiner Schritt zur ~ i l l k ~ r . ' ~  

8. Haring bemerkt zu Rechr, dalJ ,,das Gewissen nicht vorn Gesetz befrejt, sondem 

an es binder. Zum Gesetz gehdren einige Grundsatze, die bekannt sein mijssen. 'Wenn 

man diese sittlichen Grundsatze nicht beachtest, hat man dadilrch keinen Ansprucb; sich 

auf das Gewissen zu b e ~ f o n . ~ ~  

J. Ratzinger bietet eine interessante Analyse zum Freiheitsverstandnis 5S8 Er weist 

auf SehnsUchte der demokratisch%r? Gesellschaft hin. Obirvohl eine solehe Gese!lschaft 

auf bem Prinzip der Freiheit aufgebaut ist, was eice demokratische Ordnung schafft, 

kommen in ihr immer wieder ideen der totalen Freiheit zu Wort. Man sieht Gesetz und 

Ordnung als Gcgensatz zur Freiheit, obwohl die beiden zum Aufbau der Gese[lschaft er- 

nen sehr wichtigen Beitrag leisten. Zugleich sfeigen die Sehnsiichte nach der tstalen 

"' In: AAS 85 (1993) 1178f, hier 4 178; deutsche Ausgabe. VApS Z 11, 57f, hier 57. 
534 ,,(...I das zu tun, was vom Sittengesetm als fur in sich schlecht eingestuft wurde", in: , U S  85 
(1 993) 1 178f, {Tier 11 78; deutsche Ausgabe: VApS 1 1 1 ,  57f, hier 57. 
'" 5ln AAS 85 (1993) 11 90; debtsche Ausgahe: VApS 9 1 1, 70f. 
596 Vgl. Pinckiiers. T. S.. Das Gewissen und der i r r t ~ m ~  in: lKaZ 22(1993) 391-342, bes. 334-335. 
597 Vgl. Hiking, B., Das Gesetz Christi, Bd. I, Freiburg 1967, 193. 
5% Vgi. Ratzinger, J.. Freiheit uiId Wahrheit, ( A m .  501) 553. 



Freiheit, die in der Geschichte der Menschheit vie! Bases verursacht ha!. Urn so wichtiger 

scheint deshalb die Rolle des Gewissens als ,,Barornetst' der Beziehung zwischen dam 

sittlichen Gesetz und der Freiheit zu sein. Es laat nsmlich nicht zu, daa def Mensch iir 

Extrernhaiturrgen, s e ~  es Legalismus, sei es SubjeM~vismus oder Libert:nismus, gerat.'% 

Cas Gewissen sol1 durch seine Reife und verankdsrtbare Udeile sowahl den Anspruch 

des sittfichen Gesetztss ais auch die Wakmehmung der eigenen Fieiheit beaehten (vgi. 

VS Nf. 59).60'= 

4.4.2. Autoritat des Naturgesetzes. 

Besondere Aufmerksarnkeit schenkt die Enzyklika dem Naturgesetz ais einem Teri 

des sittlichen Gesetzes. Durch die rnenschliche Natur 1st es in die Person eingepragt. Die- 

ses Gese?z gilt immer und firr alle, die Vernunft und freien Wilfen haben. Zu den Prinzipi- 

en des Naturgesetnes gehijrt vor allern ,,die verntir~ftlge Ubeneugung da8 man das Gute 

lieben und tun und $as t3ijse meiden soil" (VS Nr. 59)."0' Die vernijnftige Uberzeugung 

hebt hervor, daB irn Leben des Menschen objektive und universale Morrnen vorhanden 

sind. Diese These wird nicht nur in der moraftheollogjschsn Fundamentalfeflexiorr vedre- 

ten. Dge Existenz der objektrven Nomen ist fur Frankl eine ~elbstverst~ndlichkeit.~~ Sie 

vedieren nie ihre Geltung, es sei denn, die menschliche Natur - verstanden nicht nur ais 

biologische Abiaufe -, aus der sie entspringen, wird beeintracktigt. 1st das Naturqjesets 

eWas Objektives und Universales, so mu& das Gewissen dieses durch seine Ifdeile in 

sittticne Verpfiiehtungen urnsetsen, die die Einmatigkeit und Besonderheit jeder Lage, in 

der sich der Mensch konkret befindet, berdcksichtigt. Das Naturgesetz besieht aus derr 

iallgemeinen objektiven Normen. Diese werden durch das Gewissen auf den kcnkreten 

Fall angewendet und solien als inneres Gebot, ais persijnliche ibberzeugung unter der Be- 

riicksichtigung der Freiheit von der Person angenornmen werden. Deshalb kann man 

nicht von zwei Ebenen der sifttichen Wahrheit sprechen, sehr wohl aber van zwel Ein- 

flulJfsidern auf das Urteii des Gewissens. Einersaits hat das Gewissen dem Matirgesetz 

599 Vgl. Gleixner, H., Ethik unter dem Anspruch der biblisch-christlichen Freiheit. (Anm. 536) 432. 
In: AAS 85 (1993) 1180f. hier 11 80f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 59f. hier SO. 
In: AAS 85 (1 993) 11 BOf, hier 1 180; deutsche Ausgabe: VApS I 1 l , 59f, hier 59. 

6'd2 Frankl, V. E., Der leicleilde Mensch, (Anm. 419) 90-91: .Wenn wir dawn ausgehen, daL3 das 
Gswlssen eine Art Sinn-Organ is:, dann gPeicht as ja einem Saufflaur, der eirrern 'eingibt', in wei- 
cher Richtung wir uns zu bewegen haben, in welcher Richtung wir vonugehen haben, urn an die 
Sinnrn6glichkeit heranzukomrnen, deren Verwirklichung eine gegebene Situation uns abvedangt. 
An diese Situation miissen wir aber jeweils einen bestimmten lklaBstab anlegen, und zwar einen 
Wertmaastab. Nur sind die Werte, aui die er geeicht ist, In einer solchen Tiefenschicht unser seibsf 
verankert, daR wir, wofern wir uns selbst nicht untreu werden, wcfern wir unser Seibst nicht verraten 
wollen, gar nicht anders k(innen, als ihnen zu falgsn: Es sind Werte, fijr die wir uns gar nicht en?- 
scheiden klinnen, und zwar eiiifach deshalb nicht, weil wir sie schan irnmer 'sind'!" 



gegenuber keine ,,sch6pferischeu Aufgabe, sondern durch seine Urteile hat das Gewissen 

die Autoritat des Naturgesetres zu bestatigen (vgl VS Nr. 60).'" Andererseits erfijiit es 

durch diese BestMigung und zugleich durch die Anerkennung und Einbezlehung der 

Subjektivitat der Person seine Rolle als ,,Vermittier': zwischen der persenlichen Sittfickkeit 

und der universalen und objektiven Norm. 

Solche Konzeption des Gewissens und des Natirgesetzes stdat auf die Kritik eini- 

ger Theolsgen. J. Fuchs betont, die Enzyklika, die sich nur auf ern System des Weitver- 

standnisses einlant, spiegele nicht das gesamte Problemfeld wider.604 Vor allern die starke 

Betonung der Relevanz der Normen fur das Gewissen wirkt auf Kritiker entmutigend. Es 

stellt sich auch die Frage, ob die biblische Interpretation des Gewissens und des Naturge- 

setzes in VS anhand Rom 2,14-15 exegetisch haltbar ist und wie sie in die systemati- 

schen Uberlegungen eingebettet ist. 

Die Bedeutung des Gewissens wifd am Beispiel der Relation zwischen dem sittli- 

chen Gesetz und der Freiheit transparent. Das Gesetz und die Freiheit gehoren eng zu- 

sammen. Diese beiden, angeblich gegenuberstehenden Wirklichkeiten sollen im Gewis- 

sen und seinen Urteilen Ausdruck finden. lhren Einflua f i r  die Handlungen der Person hat 

es auf dynamische Weise zu bestimmen. Bamit Cibernimmt es eine Kontroii- und Regula- 

tionsro'sile. 

5. ResGmee des zweiten Teils, 

VS ist die ersie Enzyklika, die sich mit der moraltheologischen Grundlagentherna- 

tik als solcher eingehend beschafiigt. Der Papst mkjchte damit ausdrijcken, daf3 die Moral 

neben den Glaubensanliegen einen wichtigen Stelienwert in den Aussagen des ordentli- 

chen Lehramtes erlangt. Die Diskussion uber diese Themen ist keineswegs ein Zeichen 

vcin ausgepragtem Moralismus, sondern dient der Sofge urn die richtige Verkundigung 

des Sitilichen. Der Papst rnach: mit seinem thomistischen und personalistischen Ansa2 

zugangl~ch und fanbar, dalJ die Wahrheit eine leitende Rolle fur die Moral spieit. Die 

Wahtt-reit sol1 die Beweggande des Handelns des Menschen bestimmen, und in ihrem 

Lickt soi!en seine Taten bewertet werden. lhre unverminderte Aktuaiitat kornmt im Ge- 

w3 In: AAS 85 (1993) 11 81 ; deutsche Ausgabe: VApS 11 1,EiO.  
Fuchs, J., Die Last moraltheoiogischer Lehrautoritat, (Anrn. 288) 231. "ljberdies bemangelt man, 

dal3 der Papst zwar sage, er woile kein besonderes philosophisches oder theologisches System 
vorlegen; doch glaubt man einerseits feststellen zu kiinnen, dallC ein deutliches Zuriickgehen auf ei- 
nen - wie rrian weithin meint: uberwundenen - Thomisrnus bzw. Neothornismus friiherer Jah~ehnte 
vorliege, wahrend andererseits ein unubersehbarer positiver Bezug zu neokonsetvativen Tenden- 



samtduktus der Uberlegungen oft zum Vorschein. Es wundert deshalb nicht, daB Johan- 

nes Paul II. irn systematisch-doktrinaren Perl nach der Probiematik der Freiheit das Ge- 

wissen und seine Relation zur Wahrheit aufgreift. weil dies ein ar! der Begegnung und 

des Einflusses der Wahrheit auf verschiedene Elemsnte der sittlichen Handlung ist. Was 

ijber das Gewissen in VS gesagt wird, ist die Rszeption und Bekraftigung der Ausfuhrun- 

gen vsn ,,Person und Tat" 

An erster Stelle kiinnen wir erkennen, daB die Basis fijr die Gewissenskanteption 

die Aussagen der Bibel, der scholastischen Reflexion und des Vaticanurn 11 sind. Der 

Papst geht zuerst vam gegenwartigen Gewissensverst&ndriis aus, das er irn Lichte der 

oben genannten Aussagen beleuchten mochte. Er ist sich dariiber irn klaren, da8 auf 

Vollstandigkeit der Darstellung der zahlreichen und unterschiedlichen Meinungen ins 

Rahmen einer Enmyklika ve~ichtet werden mu&. Bas bedeutet allerclings nicht, da13 man 

dadurch geyen VS den Einwand d e ~  Oberflachlichkeit odar gar fehienden Kompeteriz er- 

E~eben kann. Schon die gebrauchten Definitionen verraten die Vielfalt der ~ertretenen Ge- 

wissenskonzeptisnen. am besonderen kommen die Vorsteilungen zur Sprache, die sich 

der ganzheitl~chen Vision des Menschen in den Dokumenten des Vaticanum l i  verdanken 

und in denen das Gewissen als Orl der Begegnung und des Dialogs zwischen Gott und 

dem Menschen aufgewertet wird (vgl. VS Nr. 54-55). Sie sind Ergebnis des langen ge- 

schichtiichen Prazesses, dessen Ursptung in der Vorsteliung der Antike von der ,,vox clei" 

in uns zu orten ist. Einen Beitrag zur Weiterenbicklung dieses Gedankens hat Bonaven- 

tura geleistst, der, obwohl gepragt von der scholastischen Terminologie, das Gewissen in 

die Sphiire des Wiiiens einzuordnen versuchte und zugleich durch seine ,,praeco dei"-ldee 

den Ursprurag der Autoritiit des Gewissens ve~*deutlicht hat (vgl. VS Nr. 58). 

Auf der anderen Seite ist die bieibende Bedeutsamkeit der thsmistischen Gewis- 

sensauffassung zu sehzn, die sich mehr auf die intellektuelle Seite des Gewissensaktes 

konzentriert (vgl. VS Nr. 32). Der Papst mijchte eine ausgewogene Beschreibung bes 

Gewissensph3nomens, in der sowohl der rationale Aspekt wie auch der emotionale, mit 

dem Willen verbundene Akent seiner Funktion ins Blickfeld ksrnrnt. Dies tut er vor allern 

in ,,Person und Tat", wo er zuerst darauf aufmerksam rnacht, dal3 das Gewissen in seinen! 

dynarnischen Entwickiungsprozet3 standig auf die Wahrheit ausgerichtet sein soll. Dem 

Urteil, mit dem das Gewissen am meisten identifiziert ist, geht der Vorcgang des Suchens 

und Erforschens der Wahrheit voraus, der den ganzen Menschen beansprucht, ohne das 

Gewissen nur auf die Anwendungsfunktion der Normen nu reduzieren. In diesen ProzeB 

ist das Gewissen ,,schopferischC', weil es alle Urnstande der menschiichen Existenz be- 

ricksichtigen mu& und damit seinen personalen Charakter ausweist. Das bedeutet: aller- 

-- - 
nen zum Beispiei in Pulen, in entsprechenden Gruppen in Nordarnerika und in einigen Zentren und 
Bewgungen in romanischen Liinder deutfieh erkennbar sei." 



dings nicht, cia13 das Gewissen uber die Wahrheit entscheidet oder ikr ubergeordnet ist. 

Es schdpft seine Autoritat aus der Wahrhert und aus der Bereitschaft, nach ihr ru suchen. 

Die Abfgabe dieser Suche kann zum Zustand des Irrtums fiihren, der ke~neswegs mif dem 

guten lauteren Gewissen gleichrusetzen ist. Nur in cliesern Sinn ist es hiiehste lnstanr der 

Sittlichkeit, die firr das Handeln maagebend ist. 

Ferner verdient das Gewissen nach der Enzykiika VS Beachtung als Ort der Be- 

ziehuny zwisehen der Wahrheit und der Freiheit sowie der Freiheit und dem Gesetz. Im 

ersten Fail neigt sich die bezeugende Funktion des Gewissens, das aufgerufen wird, auf 

die Unterordnung der Freiheit unter die Wahrheit hinzuweisen Am Beispiel der Relation 

zwischen der Freiheit und dern Gesetz veranschauticht VS die Bestimmungsrolle des Ge- 

wissens, durch die ein ausgewogenes Urte~l gevvahrleistet werden kann. In der Tat be- 

deutet das, daB das Gewissen bei den Entscheidungen sowohl die Anspruche der Freiheit 

als auch des Gesetzes gelten lassen soil, ohne dabei eine der ,,Parteienk zu bevo~ugen. 

Wenn der Papst besonders die Geltung des Gesekes in Erinnerung ruft, m6chte er nicht 

der Freiheit die ihr gebiihrende Rolle absprechen, sondern die Existenz der objektiven 

Norrnen betonen, die oft in Vergessenheit gerat. 

Diese philosophisch-theofogischen Ewagungen will VS mit biblischen Texten be- 

griinden und ptausibel machen. Vor allern nennt die Enzyklika hier Rtjm 2, 14-76 als Bei- 

spiel fur den biblischen Sinn des Gewissens. Nach diesem Text ist das Gewissen ais 

Zeuge des Verhaltnisses dem Gesetz gegenijber zu verstehen, dessen Funktion sich in 

den Urteiien iiuaert (vgl. VS Nr. 57-59). Auaerdern finden wir andere Bezugstexte aus 

dem Ccrpus Paulinum, die die Eigenschaften des guten Gewissens verdeutlichen (vgl. VS 

Nr. 62) und die Dienstfunktion des Lehramtes bekraftigen sollen (vgi VS Nr. 64). Im Kon- 

text des Themas des irrigen Gewissens tauchen die Texte aus dem AT und den Evange- 

iien auf, die den Argumenten bezuglich der t'erformung des Gewissens beipflichten SQI-  

ien (vgl. VS Nr. 63-64). Die Art der Schriftauslegung und die Methode ihrer Einfijgung in 

das Geast der Gewissenskonzeption von VS ist eine im f~igenden Teil Z S ~  behandelnde 

Problernatik. 



Ver-gleich der Gewissensaufiaissungen 

der Moraienryklika und des Corpus Paulinum 

Nach den ijberlegungen iiber das Gewissensverstandnis des Corpus Paulinum mit 

seinem historischen Hintergrund und ber Herausarbeitung der Gewissenskanzeption in 

VS widmen wir uns dem Hauptziel dieser Arbeit: dem Vergleich der Ergebnisse der ange- 

stellten Untersuchungen bezijglich der Gewissensauffassungen der Nloralenzyklika und 

des Corpus Paulinum. Zuerst wird die lnterpretationskompetenz des Papstes bei der Re- 

zeptlon und Auslegung der biblischen Texte bei der Lehrverkundigung in Betracht gezc- 

gen. Fur diese Interpretation stehen ihm verschiedene Zug3nge und Methoden sur Verfij- 

gung. Besonders behilflich wird uns dabei das Dokument der Bitselkommission 

,,Interpretation der Bibel ir! der Kirche" sein, dessen Entstehung und Anliegen erljrtert wer- 

den, urn seinen besonderen Rang und seine aufschluBreiche Rolle bei der Darsteilung 

des gegenwartigen Standodes der biblischen Exegese aufzuweisen. Als letztes werden 

die einzelnen biblischen oberlegungen vsn VS and ihre Argumentati~nskraft bewertet im 

BIick auf die ganze Konzeption der Enzyklika, d. h. auf den Bezug des sittlichen Lebens 

mit seinen Aspekten auf die Wahrheit. Die Anwort auf die Frage, ob dabsi die P.rgumcn- 

tationskraft der Gewichtigkeit der Ausssgen proportional entspricht, soil mit besonderern 

Interesse verfolgt werden. 

I. Zugange und Methoden der Interpretation cler Bibel und Interpretationskompetenz 

dea Lehramtes der Mirche. 

In den Iztzten beiden Jahrhunderten kann man ein steigendes interesse an den 

biblischen sfl~issenschafte samt der Problematik der Auslegung und des Verstandnisses 

der Heiiiaen Schrift beobachten. Dreses lnteresse hat auch in den Veroffentlichungen des 

Lehramtes der Kirche seinen Niederschlag gefunden Papst Leo Xlli. setzte sich in seiner 

Enzyktika ,,Providentissirnus Deus" (l893) rnit den Vorwiirfen der rationa!istischen Wis- 

senschaft gegen die kathofrsche Austegung der heiligen Schrift auseinander. ="er glei- 

che Papst sch!_rf im Jahre 1902 mit den Apostslischen Schreiben ,.Vigrlantiae" die Papstli- 



che Bibelkommissian, deren finitgiieder ursprLinglSch nu; Kardinale waren. Die Exegeten 

wurden nur ats Berater zu Rat gszogen. 50 Jahre nacb der Veriiffentiichung 

,,Providentissimi!s Deirs" verfarJte Papst Pius XII. die Enzyklika ,,Divine afflante Spiritu" (im 

folgenden DaS) (1943).606 Diesmal hat der Papst die kathoiische interpretation vor den 

Angrifferr der Vertreter der sog. ,,spirifuellen" Aus!egung der gibe! verteidigt, die die lnan- 

spruchnarime der Wissenschaft ir der Bibelauslegung ausschiossen. Die F8pstiiche BI- 

belkommission gab 1954 die Instruktion ,,De historica l~eritate ~van~eiiorum.'"~, auch ge- 

nannt ,,Sancta !dater Ecclesia" heraus, in der, noch mit Zuriickhaltung. die umstrittene 

,,Forrngeschichte'>nerkannt ~ u r r f e . ~ ' ~  Die lnstruktion wurde vom Vaticanurn II. in seiner 

dsgrnatischen Konstitution ,,Dei Verbum" rezipiert, die eine entscheidende R ~ l l e  iijr die 

spatere Entwicklung der kalholischen Interpretation gespieit hatern Diirch Papst Paul \dl. 

et-hielt die P8pstliehe BiZse!kommission eine neue Gestalt. Aus einer Kard~nalskommision 

entstand eine internationale Kommission, derer Mitglieder (max. 20) ausschiiefilish Ex- 

perten waren. Die Bibelkommission ubt in neuer Form ikre TAtigkeit bis heute aus. Anlai3- 

lich des 50. bzw. 100. Jubiia~ms der oben genannien Enzykliken wurde am 23.04.1393 

ein neues Dokurnent der Bibelkommission unter dem Titei ,,Die Interpretation der Bibel in 

der Kirche" vargeste~lt.~'~ 

Weil es fur unsere zu untersuchende Fragesteilung aufschluBreich ist, werden bier 

einige Themen und Aspekte des Dokuments herausgestellt. Z~terst ist auf seine Entste- 

hung und die Hauptanliegen hinzwweiser;. Anschlienend werden die Methocien und Zu- 

garrge der Interpretation der Bibel dargestellt, deren sich besoriders die Enzyklika VS be- 

diertt. Ais letzter Schritt wird die Frage nach der lnterpretationskompetenz der verschiede- 

nen Glieder der Kirche mit der besonderen Betonung des Lehrarntes eriirtert. 

'% In: M S  35 (1943) 297-3226, 
'" In: AAS 56 (1964) 717-728. 
508 VgI. Rupp'ert, L., Neue Impulse aus Rorn f i r  die Bibeiausiegung - Zum neuesten Dokurnent der 
Papstlichen Bibelkommission, in: BIK~ 49 (1993) 202-273, bes. 213. 
'09 Vgl. ebd. 213. 
E ? S  Uie offiziel!e deutsche Ausgabe des 3okuments: VApS 7 15. 



1 . ? .  Zil Erltstehung, inhait und Hauptaniiegen des Dokurnents .Die Interpretation der Bibel 

in cfer Kirche" 

Der direkte Auslaser der neuen Diskussion ijber zlas Thema der Interpretation de: 

Bibei in der Kirche war der Votsck!ag des jetziger! Pr&sidenten der Bibelkommission J. 

Ratzinger bei der Voilversammtung dieser Kornrnissisn 1988. Ratzinger gab In dieser Zeit 

zu den neuen Auseinandersetzungen mit der historisch-kritischen Exesese viele Anre- 

gungen und foi'derte die einschlagige Eeleuchtung der anderen neueren Methoden und 

Zugangen dcr ~~=hriftinterpretation.~" Ber Gebrauch der historisch-kritischen Methode ist 

heute so gut wie selbstversti4ndlich, was einen grof3en Fortschritt in der Bibelauslegung 

des letzten Jahrhunderts bede~tet .~"  Zirgleich aber 1st sie auch urnstpitten, was die Bibel- 

kommission im letzten Dokument zum Ausdruck bringt. Die Bibelkorrtrnission sieht deshalb 

die Notwendigkeit, zur historisch-kritischen Exegese im Elick auf die in der exegetischen 

Welt aufkommenden anderen Auslegungsweisen und auf die Kritik der Christen, die diese 

Exegese rnit dem Glauben nur teilweise vereifibaren kdnnen, Stellung zu nehn~en .~ '~  

Ein anderer Grund der Ausarbeitung des neuerl Dokurnents war das ansteherrde 

Doppeljukilaum der beiden sehon genannten Bibelenzykliken. Die Wiirdigung ihres Bei- 

frages fiir eine zeitgenCissische Exegese und das Rufgreifen ihrer Thematik erm6giichte 

der Kommission ansatzweise die Beschreibung der Situation in der gegenwartigen Exe- 

gese und ~ermcneut ik .~ '~  Die Bibelauslegung hat in letzter Zeit an Gewicht gewonnen. 

lrnmer mehr melden sich die Stirnmen zu \hk~rt, die einfachere Methoden und Zugange zur 

Bibel fordern, darnit sie kein verschlossenes Btich bleibt. Einige wollan in der Bibel die 

Antwort auf subjektive Lebensfragen finden und berufen sich dabei auf eigene Einge- 

bungen, die ihnen, wie sie meinen, das Recht auf lnterpretation ver~eihen."~ Die Bibel- 

kommission hat sich in ihrem Dokument das Ziel gesetzt, all diesen Fragen gerecht zu 

werden. '16 

lrn ersten Teil wird eine Beschreibung der verschiedenen Methoden und Zugange 

der Bibelausiegung dargeboten. Dabei weist sie immer auf die Vorteile i ~ n d  zugleich die 

''I Vgl. Ratzinger, J.; Schriftauslegung irn Widersireit, in: Schriftallsiegung im Widerstreit, Ratzin- 
ger, J. (Hg.), (QD 117), Freiburg [u.a.] 1889, 15-44; auch Sternberg, Th. (Hg.), Neue Formen der 
Schriftausiegung ?, (QG 140), Freiburg [~i.a.! 1989. 
U.2 Vgl. Ruh, U., Schriftauslegung: Kiarungen der i3ibelkomrnission, in: HerKorr 48 (1994) 10-12, 
bes. 10. 
613 Vgi. Die lnterpretation der Bibe! in der Kirche, 27 (Zah!en bezeichnen hier die Seiten des Doku- 
ments). 
61 4 Vgi. Ruppert, L., Kornmentierende EinfGhruog in das Dokument, in: Die Interpretation der Bibel 
in der Kirche. Das Dokunrent der Papstlichen Blbelkocnrnisslcn yon 23.4, 1993 nit einer komrncn- 
tierenden Einfijhrung von Ruppert, L. und einer Wijrdiguny durch Klauck, H.-J., SBS 161. Stuttgart 
1995, 9-61 ! bes. 16. 
615 Vgl, Die lnterpretation der Bibel in der Kirche, 28. 
''' Vgt. ebd, 29. 



Grenzen tind Gefahren jhrer Anwendung hin. Die erste Methode, die historisch-kritische, 

die fdr die wissenschaftiiche Untersuchung des Textsinnes unerlaniich ist617, wird vom 

Dok~rment in foigenden Punkten erortert: Geschich~e, Priiszipien, Beschreibung der Etap- 

pen der Anwendung und Bewertung. 

Anschiief3end folgt die Vorstellung der neuen Methoden der literarischen Analyse. 

Durch die I:~anspruchnahne der Sprach- ur;d Literaturwissenschaft~n eraffnen sich die 

Mliglichkeiten, den biblischen Text unter dem Aspekt der Rhetorik, der Narratior, und der 

Semiotik zu analysieren. 

Nicht nur den Methoden, sondern alrch den verschiedenen Zugangen schenkt das 

Dokurnent seine Aufmerksamkeit. Zuersl werden die Zugange, die atrf die Tradition griin- 

den, dargeboten. Zu ihnen zahlen der kanfsnische Zugang (Kanonkritik), die Zugiinge, die 

die judische lrrterpretationstradition wahrnehmen, und der Zugang uber die Wirkungsge- 

schichte des Textes. 

Ferner beschreibt das Dokurnent die Zugange, die die Humanwissenschaften ii7 

Anspruch nehmen. Damit wird der Beitrag der Sozioiugie, Kulturanthropoiogie, Psycholo- 

gie und Psychoanalyse hervorgehoben. Es gibt auch Zugange, die die Nentalit3t und die 

Situation der Leser van biblischen Texten barucksichtigen. Die kontextuellen Zugange 

nehmen u.a. die Beireiungstheoiogie und die feministischen ldeen wahr. Das Dokument 

empfiehit, diese neuen Zugange zu beachten. Die Bibeikomission legt jedoch Wert atif 

das kritische ~nterscheidungsvermijgen.~~ Abschlieaend beschaftigt sich die Bibelkurn- 

mission mit dem fundamentaiistischen Umgang mit der Heiligen Schrift. Die Auseinander- 

setzung zeigt die Gefahren der Anwendung der fundamentaiistischen Gedanken be! der 

Schriftauslegung auf. 

Im zweilen Teil steilt die Bibeikommission Uberlegungen uber die Problerne der 

Herrneneutik an. Zuerst werden die philosophischen Hermeneutiken angesprochen und 

wird ihr Beitrag zur Exegese betont. Anschliei3end behandelt das Dokurnent das Therna 

des Sinnes der inspirierten Sct~rift. Es unterscheidet den wortlichen Sinn, der ,,von den in- 

spiriefler: menschlichen Autoren direkt ausgedruckt ~vurde"~ '~,  den geistlichen Sins: der 

sich irn Zusammenhang rnit dem osteriichen Mysterium erkennen und den ,,sensus 

plenior:', der als ein tieferer, von Gott gewollter Sinn verstanden wird, Der ,,sensus pienior" 

eines Textes kommt zum Ausdrirek im Bezug auf andere bibliscke Texte, die vc~leinander 

abhangig sind oder sich auf ihn b e r ~ f e n . ~ ~ '  

517 Vgl. zk.2. 30. '" Vgi. ebd. 55. 
"' Ebd. 69. 
"O Vgj. ebd. 71. 
"I Vgl. ebd. 73. 



Der dritte TeEl des Dckiamsntes weist auf die charakteristischen f benen der katho- 

lischen Bibelinterpretation hin. Disse Interpretstion fu8t auf al!en wissenschaftlichen Me- 

thoden ufid Zugtingen! jedoch versteht sie sich als die !nterpretation in der iebendigen 

Tradition der Kirche. Daraus ergeben sich die Voraussetzungen, die von ihr beachtet wer- 

den miissen. Zu den wichiigsten gehart das knliegen, die Offenbarung lreu zu bewah- 

i - e ~ . ~ ~ '  Die katholische interpretation erfolgt innerhalb der b~blischen Trzdition. @as Boku- 

ment ewahnt vieffaltige Aspekte solcher Interpretationen. Vor allem betont es die 

,,WiederaufnahmenN (reiectures), die die Tatsachs aufzeigan, da!3 viele spatere biblische 

Texte sich auf die frijheren stutzen, urn ihren S i ~ n  zu vertiefen oder neue Bedeutungen 

zu entwickeln. Weiterhin wird die Beziehung zwiscken Altem und Neuern Testament dar- 

gestelit. Im Neuen Testament werden viele alttestainentliche Texte ausdrijcklich zitiert 

oder in einem neuen Licht beleuchtet. Es mu8 dabei bemerkt werden, da13 diese Zitate 

oder Bezugnahmen von der, lnierpretationsweisen und Kenntnissen der damaligen Epo- 

chen gepragt sind und dadurch nicht immer den modernen wissenschaftfichen Ausle- 

gungsmethoden gerecht werden kijnnen. Daher ist die Kenntnis der friihsren lnierpretati- 

onsweisen so ~ l c h t i g . ~ ' ~  

AtiBer der Interpretation innerhalb der biblischen Tradition hebt die Bibelkommiss:- 

on die Interpretation innerhaib der Tradition der Kirche hervor. Zuerst befagt sie sich mit 

der Entstehung des ,,KanonsU. Sie verweist auf den langen Prozef3 der Festlegung des 

,,Manonsx und erkennt den kanonischen Schriften einen besonderen Steilenwert unter at- 

Ien anderen alten Texten 2 ~ . ~ ~ ~  AnschlieiJend beschreibt das Dokument den Beitrag ds;. 

Kirchenvater zur Exegese. ihnen wird ,,eine grundlegende Roile im Hinbtick auf die leben- 

dige Uberlieferung" zuerkar7nt."""hre Exegese stelit die grundlegende Orientierung fijr die 

Lehrtradition der Kirche her und aheitetet eine reiche theologische lehre aus.626 

Weiterhin setzt sich die Bibelkommission mi: der Rolie der verschiedenen G!ieder 

der Kirche bei der interpretation atlseinander. Die Heilige Schrift is? das gemeinszme Gut 

des ganzer? 'Jolkes Gattes. Deshalb sind alle Glaubigen berechtigt, an der Bibeiinterpre- 

tation teilz!~nehmen, je nach Amt und Interpretatie,nskompet~:tiz, Die besondere Rotle des 

Lehrarntes und seine lnterpretationskompetenz, die fur unser Thema von grof3cr Wichtig- 

keit ist, wolien wir nsch in einern separaterr Punkt erortern. 

Ferner beschreibt das Dok~rnent den Auitrag der Exegeten, die durch ihre For- 

schung und Erklarung den Seeisorgem und Giaubigen die Bibel zugangtich machen sal- 

522 Vgl. ebd. 75. "' LfgI ebd. ?9. 
5'4 Vgl. erd. 82-83. 
"' Ebd. 83 
""gl. ebd. 84. 



len und zugieich dem wissenschaftlichen Anspruch der Exegese gerecht werden miis- 

sen .527 

k.ls Ietzten Punkt des clritten Teiles beharldeit die Bibelkommission die Beziehun- 

gen zwischen der Exegese ilnd den anderen theolctgischen Distipline~. Sie zeigt z. B. 

Erforciernisse fiir ein geiungenes Zusammenwirken auf. Dabsi betont sie hauptsiichlich 

rwei Aspekte der gegenseitigen Relation: die Theologie ais Vowerst2iadnis fur die Exege- 

se und die bestirnmende Rolle der Exegese rnit ihren Vorgaben fur die anderen theslogi- 

schen Disziplinen."' 

irn vierten und letzten Teil stellt die 0ibelkommissicn die Interpretation der Bibel im 

Leben der Kirche vor. Hier geht es darum, daf3 man die Bibel nicht nur wissenschaftlichen 

Analysen untenieht, sondern als das lebendige Wort Gottes empfangt, das seine Wir- 

kung in jeder Epoche hat. Deshaib ist es wlchtig, dai3 dieses iNort imrner neu aktualisiert 

und lnkulturiert wird, Aui3erdem v~irti dieses Wort in der Seelsorge und in der Katechese, 

in der Liturgie, im personlichen gelstlichen Lesen (lecfio divina) und in der Okurnenischen 

Begegnung in Anspruch gen~mmen."~ 

Die Skizzierrmg des lnhalts des Dokurnentes beweist, darJ es eine urnfangreiche 

sachiiche Besct-rreibung des heutigen Standes clef Exegese und Hermeneutik beinhaltet. 

Bei der Vorstellung und Wijrdigung der Methaden uncl Zugange weist das Dokument dar- 

ahif hin, dai3 man alle lnterpretationsweisen mit Seriicksichtigung ihrer Grenzen anwen- 

den soll. Dabsi mu8 aber beachtet weiden, dai3 keine Methode oder kein Zugang den 

Anspruch auf Exklusivittit erheben darf. 

Diese Uberiegungen der Bibelkommission sind auf eine allgemeine Akzeptanz der 

Wissenschaftler gesto13en.6" Sie betorien auch die richtige Form des Dokurnenfs, die zum 

Nachdenken und Zustimmen ernladt und somit ihren Erwartungen bezuglich der lehrant- 

lichen Unteweisung ent~pr icht .~~ '  

Weil dieses Dokurnent einen so wichtigen Platz in der lehramtlichen Unteweisung 

uber die Schriftauslegung einnimmt, wollen wir jetzt einige Aspekte der Exegese und 

Werneneutik herausarbeiten, die bei der Bewertung der Schriftinterpretation der Enzyklika 

VS eine groi3e Rolle spielen. Ferner mochten wir auch die Anfragen von Exegeten be- 

62' Vgl. ebd. 89-94. 
'" Vg/. ebd. 94. 
"' V ~ I .  ew. 100. '" Vgl. Kremer, J., Die Interpretation der Bibel in der Kirche. Marginalien zurn neuesten Dokument 
der PBpstlichen Bibelkommission, in. St2 212 (1994) 151-166, bes. 152.164-165; Kertelge, K., In- 
terpretation der Bibel in der Kirche. Zcm g!eichf;amigen Dokurnent der Papst!ichen Bibelkomrnissi- 
on vom 23. April 1993, in: TThZ 104 (1995) 1-1 1, bes. 2-2; Klauck, H.-J., Das neue Dokurnent der 
Papstlichen Bibclkommission. Darsteliung und Wljrdigung, in: Die interpretation der Bibei in der 
Kirche. Das Dokurnent der Papstlichen Bibelkommission vr;n 23.4. 1993 mit einer kornmentieren- 
den Einfuhrung, (Anm. 614) 62-90, bes, 88-90, 
"' Vgl. Kremei, J., Die fnte:prefstion der Bibel in der Kirctie, ii;gc,:3inaiien, (Anna. 630) 5. 



rucksichtigen, die auf die Schwachen und die mangelnde Berucksichtigung dieses wichti- 

gen Dokumentes bei der Verfassung der Enzyklika VS h i n ~ e i s e n . ~ ~ ~  

1.2. Einige Aspekte der Bibelinterpretation im Bezug auf die Schriftauslegung der Enzykli- 

ka VS. 

Am Beispiel der Moralenzyklika konnen wir die wichtigsten Grundzuge der 

Schriftauslegung von Johannes Paul II. erkennen. Im Bezug auf das Dokument der Bibel- 

kommission konnen seine exegetischen Uberlegungen dadurch charakterisiert werden: 

Wie ist seine Verhaltnis zu der historisch-kritischen Methode? Wendet er den Zugang 

uber die Wirkungsgeschichte an? 1st die Aktualisierung und geistliche Lesung der bibli- 

schen Texte fur seine Auslegung relevant? Urn diese Fragen beantworten zu konnen, 

werden zuerst die einschlagigen Aussagen des Dokuments der Bibelkommission zu die- 

ser Problematik beleuchtet. Anschliel3end wird eine Untersuchung der Wahrnehmung 

dieser lnterpretationsweisen in der Moralenzyklika folgen. 

1.2.1. Historisch - kritische Methode. 

Grol3e Aufmerksamkeit hat diese Methode in dem Dokument der Bibelkommission 

g e f ~ n d e n . ~  

Der Papst hat in seiner Ansprache zur Veroffentlichung des Dokumentes die 

wichtige Rolle dieser Methode mehrrnals angesprochen.- So spflcht er von der histo- 

risch-kritischen Grundlage der katholischen ~ x e g e s e ~ ~ '  und unterstreicht die Wichtigkeit 

des historisch-kritischen Studiums fijr die Erforschung der Menschwerdung ~ e s u . ~ ~ ~  Je- 

doch sol1 sich die katholische Exegese nicht nur auf diese Methode begrenzen. Sie sol1 

alle aktuellen Methoden ~ahrnehmen.~~ '  Durch die Wahrnehmung aller Methoden wird 

sowohl eine diachrone als auch eine synchrone Analyse des Textes gewahrleistet, was 

letztlich zur Erkenntnis der ganzen Wahrheit der Schrift fuhren @er Papst macht 

aul3erdem darauf aufmerksam, dal3 die historisch-kritische Methode sich nur auf die 

632 Vgl. ebd. 5; Klauck, H.-J., Das neue Dokument der Papstlichen Bibelkommission, (Anm. 630) 
89-90; Theobald, M., Das biblische Fundament der kirchlichen Morallehre, (Anm. 13) 45. 
633 Vgl. Die lnterpretation der Bibel in der Kirche, 30-36. 
634 Johannes Paul II, Ansprache uber die lnterpretation der Bibel in der Kirche, in: AAS 86 (1994) 
232-243; deutsche Ausgabe: VApS 11 5, 7-20. 
635 Vgl. Ansprache ijber die lnterpretation der Bibel in der Kirche Nr. 13, in: AAS 86 (1994) 241; 
deutsche Ausgabe: VApS 11 5, 16f, hier 17. 
636 Vgl. ebd. Nr.7, in: AAS 86 (1994) 236f; deutsche Ausgabe: VApS 115, 12. 
637 Vgl. ebd. Nr.13, in: AAS 86 (1994) 241; deutsche Ausgabe: VApS 115, 16f, hier 17. 
638 Vgl. ebd. Nr.14, in: AAS 86 (1 994) 241; deutsche Ausgabe: VApS 11 5, 17. 



menschlichen Aspekte der Eibe! konzentriert, wedtirch de. \~olie Sinn der biblischen Texte 

geschrn3ler-t werden kann 639 

Dzr Prasident der Bibeikornrnission hebt in seinem GeleiWort hervor, dal3 mit der 

Entstehung der historisch-kritischen MeChode eine neiie Eposhe in der Schriftauslegung 

begonnen hat.640 Diese Methode rnuQ ihrsn Platz in der 'Theologie finden, darnit der wahre 

Sinn des bibiischen Textes uber eigene rnenschliche Mernungen hinaus besser erforscht 

wird. Ratzinger bemerkt ferner, daB die Diskussion uber' die richtige Gestaltung und die 

Bedeutung der historisch-kritischen Methode in der gesamten Schriftausiegung fortgesetzt 

werden 

Die Bibelkommission schlieFJt sich diesen Oberlegungen an, indem sie diese Me- 

thode als ,,die am weitesten verbreitete wissenschaftliche Methode" w ~ r d i g t . ~ ~ ~  Sie ist legi- 

tim und erforderlich, urn zurn echten Verstandnis des Wortes Gottes zu g e ~ a n g e f i . ~ ~ ~  lhre 

Geschichte zeigt, dal3 sie, ausgehend von der Textkritik bis bin zur Redaktionsgeschichte, 

einem standigen Entwickiungsproze8 ausgesetzt war, wodureh ihre Mangel teiiweise be- 

waltigt wtirden. Diese Entwicklung findet bei der Bibeikornrnission eine grab Anerken- 

n ~ n g . " ~  Erst nach ber Befreiirng von hermeneiitischen Optionen, die den! Glauber? freind 

sind, und von Voreingenommenheiten, die bei der Anwendung dieser Methode aufkan'ien, 

gewinnt sie f i i s  die Erkerintnis der Literalsinnes der Bibel an Bedeutung. Sie ist hierfur un- 

en tbehr~ ich .~~~ Deswegen war sie fGr gro8e exegetische Werke von grundlegender 9e- 

d e u t ~ n g . ~ ~ ~  

Die historisch-kritische Methode sol! andere Methoden und Zugangen erg2nzen: 

wie 2. 8. bei der narrativen Analyse, die auf die cliachronen Untersuchungen nicht ver- 

zichten darf.6" Umgekehrt verweist die Bibelkommission auf die subsidisren Funktionen 

der anderen Methoden und Zugange gegeniiber der historischen Kritik, lm Bezug auf den 

kanonischen Zugang, der die Bibel immer ais ,,Weisung fijr den Glauben einer Gemein- 

schaft von Glaubigeni' betrachtet, stellt die Kommission fest, da8 die historisch-kritische 

Exegese von diesern Zugang nicht zu ersetzen, sondern zu erganten Um solche 

Relation zwischen beiden lnterpretationsweisen bemuht sich das Bokument, damit cias 

Vgl. ebd., in: AAS 86 (1994) 241 ; deutsche kusgabe: VApS 115. 17. 
640 Vyl. Ratzinger J., Geleitwort zurn Dokument der Bibelkommission, in: VApS 1 15, 23-25, lies. 
23. 
64 1 VgI. ebd. 23. 
"' Vg!. Die Interpretation der Bibel in der Kirche, 27. 
643 Vg!. ebd. SO; Kertelge. K.. Interpretation der Bibel in der Kirche. Zum gleichnamigen Dokumerit. 
'Arrrn. 630) 9. 

Vgl Die Interpretatinn der Bibel in dcr Kinhe; 30-32. 
645 Vgl. ebd. 35; 69. 
546 Vg!. ebd. 35. 
""' Vgl. ebd. 41. 
""bd. 45. 



angespannte gegenseitige \Jerhaltnis verringert ~ i r d . ~ ~ " i e  Bibelkommission befafit sich 

aufierdern mit dem EinfluB des soniologischerr Zilgangs auf die diachrone Methode. Die 

Kenntnis des soziclogischen Umfeldes hifft r u  sinern besseren VerstGndnis der biblischen 

\Neltl und somit ist sie fur die diachrone Llntersuchung ilner188lich.~" Ahnliche Dienste 

emleisen der historischen Kritik die Psychologie iind die Psychoanaiyse. Sie erganzen sie 

durch ihre Analyse der verschiedenen Realitatsebenen, die in den biblischen Texten vor- 

k ~ r r i n e n . ~ ~ '  Die historische Kri'iik steht im Gegensatz zur fiindarnentalistischen 

Schriftausiegung: die die Schilft ,,wortw6,rtlich" interpretiert. '" 
Bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit sollen die Exegsten auf die histcrisch-kritische 

Methode nie vetzichten, ohne ihr jedoch ein Exklusivit~tsrecht nu ve~leihen.'~ Das be- 

deutet aber, da& die Methode in ihren hauptsaehiichen Zugen angewendet tverden mu%. 

Dies erfordert die Natur der biblischen Schriften, die in einer gewissen Zeitspanne ent- 

standen sind. Daher kann die historische Kritik nicht von synchronen Zugiingen oder Me- 

thoden ersetzt ~ e r d e n . ~ ~ ~  

Die Bibeikommission sieht neben den Vorteilen dieser Methode ihre Grenzen und 

Schw3chen. Sie bemerkt. daB die anderen Methoden und Zugange ihre unersetzliche 

Rolie relativieren, und daB ihre Vetwendung vielen Christen in Frage des Glaubens gr013e 

Schwierigkeiten bereitet6" Von! exegetischen Standpunkt aus beschrankt sich diese 

Methode nur auf die Untersuchung des S in~es eines Textes in seinem historischen Ent- 

stehungsprozef3 und heriicksichtigt nicht weitere, spater aufgetretene Sinnmijgiichkel- 

ten.656 Diese Sinnmoglichkeiteri werden durch die Erkenntnisse der Sprachforschung bs- 

statigt, die die von der historisehen Kritik vertretene These eines einzigen Sinnes infrage 

s tell en."^ Somit mijssen wir feststefien: da8 die historisch-kritische Methode frob ihrer 

Unentbehrljchkeit keinan dogmatischen Rang besitzt und geschichtlich bedingt ist."' Die- 

se Tatsache soil den Ansporn zu jhren weiteren Entv~icklung ~ e i n . ~ ~ '  Die Bibelkommission 

empfiehlt die Ko::vergenz aller bekannten Methoden ~ i n d  Zugange mit Seachtung der be- 

649 Vgl. ebd. 44; Kremer, J., Die lnterpretation der Bibel in der Kirche. Marginalien, (Anm. 630) 155. 
650 Vgl. Interpretation der Bibei in der Kirche, 51. 
"I ~ g i .  e13d.54. "' Vgl. ebd. 61. 
"' Vgl. ebd. 90. 
654 VgI. ebd. 114-4 15. 
""5gl. ebd. 27. 
556 Vgl. ebd. 35; Kremer, J., Die !nterpretation cier Bibel in der Kircne, Marginalien, (Anrn. 630) 154. 
E57 Vgl. Die interpretation der Bibel in der Kirche. 68. 
558 Vgl. Kertelge, K., Interpretation der Bibel in der Kirche; Zurn gleichnamigen Dokument, (Anm. 
630) 10; Schiirrnann, H,, Institutionalitat, Unauflosbarkeit und Sakramentalitijt der Ehe, in: Ders., 
Studien zur neutestamentiichen Ethik, (Anrn. 4593 119-146, hier 121: ,,Kirchliche Sci?riftauslegung 
ist auf die Ergebniss~ der historisch-kritischen Exegess a~tei.;;esen. 'entprivatisiert' sie aber and 
ibt ihr so eine neue Qua!itat." 
"' Vgi Klauck, H.-4,. Das nsue Dokunent der Pi-ipstiichen 6tuLt:..im7-ission, (Anm 630) 68. 



sonderen Roile der histcrischen Kritik bei der Schriftausiegung. ohne dabei in ei~? Extrem 

zu verfai~en.~~' 

1.2.2. Zugang uber die &'irkungsgesehichte. 

Dieser Zugang, der bereits in der Antike bekannt war, hat sich besonders in den 

Jahren 1960-1 970 irt den Literaturwissenschaften entfaitet. Zwei Grundtatsachen sind fur 

ihn reievant. Der Text wird dadurch lebendig, darj er vom Leser verinnerlicht wird. Dtese 

Verinneriichung und das ,,Sich-zu-eigen-machen", die vie!faltigen Atisdruck in den Berei- 

chen der geistigen Tatigkeii der Menschen findet, ieistet einen Beitrag zum besseren Ver- 

standnis des Textes. Die Exegese macht sich diesen Zugang zu eigen, indern sie die Ge- 

schichte der Wirkung eines Buches oder eines Abschnitts der Bibel bea~htet.'~' Die 'flir- 

kung stelit eine dynarnische Entwicklung der Relation zwischen der Bibel und ihrer L~ser -  

schaft im konkreten sozialeil Umfeld dar und tragt zur besseren Edorschung des Textes 

bei."' Die Bibelkommissior: nennt rwei Beispieie fiir den wirkungsgeschichtEichen Einfiul3 

der Schrift, namlich Jas Hohelied und die Ferikope iiber den jungen Mann in Mt 19, 16-26 

par., und betont die durch ihre Lekture hervorgerufenen ~rnpulse.'~~ Dieser Zugang allein 

gendgt nicht, den volien Sinn der Schrift zu erforschen. Die Geschichte kennt die falschen 

oder einseitigen Tendenzen in der Bibelinterpretation, die verheerende Folgsn, wie z. 9. 

Antisernitismus oder Rassendiskriminierung, nach sich 2ieher-1.~~ Dasselbe gilt fCir den 

Versuch, eine Interpretationsweise bestimmter Epochen oder Personen als die einzig 

richtige Auslegung eines Textes zu bevorzugen oder ihr Exklusivitat beizumessen. 

Die Bibelkommission betont eine weitere Gefahr der Anwendung des wirkilngsgc- 

schichtfichen Zuganges. Es besteht eine Gefahr, da8 man die spater von der Tradition 

enwickelten Sinnmdglichkeiten dern biblischen Text zuschreibt, die gar nicht vorhanden 

sind. Man kann namlich Begriffe, die in spateren Epochen erdacht wurden, nicht auf den 

bibiischzn Text reprsjizieren oder deren Ansatz in ihnen suchen, wenn diese der bibli- 

schen Terminclogie fremd oder unbekannt sind. Das Problem der Projektion ist nosh am 

Beispiel der Schriftauslegung von VS zu untersuchen. Es ist dabei wichtig, daB man ge- 

nau unterscheidet zwischen dern von den Texten gemeinten Sinn und dem Sinn, der auf- 

grund der Wirkung des Textes auf konkrete Perssnert entstanden i~ t .~ ' '  

660 V31. Die !ntcrpretation der Bibel lr: der Kirche, 36. 
""!gl. ehd. 48-49. "' Vgl. ebd. 49. '" ~ ~ 9 1 .  eM. 49. 
664 Vgl. ebd. 49; Vgl. Kiauck, ti.-J., Bas neue Dokunent ci-. %pstIichen Bibelkommission, (Anm. 
630) 72. '" Vgl. Die Interpretaflon d?!. Eibel in der Kircne, 75. 



AbschlieEend mu& festgesteii: werden, dai3 dleser Zugang trotz seiner Grenzen 

zum besseren Verst6ndnis der FSelationen zwischen dem biblischert Text und seinen L.2- 

ser beitrigt. 

Die Aktualisierring als solche 1st keine Methode cder kein Zugang. Sie ist eine Pra- 

xis der Interpretation der Bibei im Leben der Kirche, die ihrem Ansatz schon innerhaib der 

Bibel hat. Die erwahnten ,,WiederaufnahmenU zeigen, da& Altere Texte Irn neuen Kontext 

gelesen und auf konkrete, neue Situationen der Heilsgeschichte berogen ~ e r d e n . ~ ~ ~  Die- 

se Praxis in der Bibel soil in konkreten Gemeinschaften irnmer wieder fortgesetzt werden. 

Die Aktualisierung spielt bei der Bibelinterpretation in VS eine wichtige Rolle. Deshaib sind 

nun ihre Prinzipien, Vorteile und Grenzen zu erlautern. 

Die Hailige Schrift besitzt eine Sinnfuile, die fiir jede Generation \don Bedeutung ist. 

Diese Bedeutung ist jedoch nur' dann mu entdecken, wenn die biblische Botschaft in einer 

uns verstandlichen Sprache wiedergegeben ilnd auf die gegenwartige Situation der Le- 

serschaft beragen v~ird. Die Leser werden hier a ! ~  eine GlaJ~hensgemeinschaft verstan- 

den, die Trager der iebendigen Oberlieferung ist. Die Oberiieferung ijbernimmt eine ivich- 

tige Aufgabe bei cier Aktualisierung: Schutz vor abv~eichenden interpretationen und GE- 

wilhrleistung der urspriinglichen Dynamik der ~ortweitergabe.~" Die Aktudisierung, die 

die lebendige Traditiori voraussetzt, mu8 die rnoderne Denkweise und Mentalitat beach- 

ten. Die Bibelkommission bemerkt, daB der Aktualisierung eine konkrete Exegese voraus- 

gehen mu&. Diese Exegese sol1 den wartlichen Sinn erforschen. Weil die Unersetzlichkeik 

der historlsci7-kritischen Methode fijr die Feststeliung des wartlichen Sinnes dargestelit 

wurde, kann auf die enge Relation zwischen der Aktualisierung und der historischen Kritik 

geschlossen werden. Ohne die zweite verliert die erste das richtige Fundament, z ~ f  dern 

sie funen soil. 

" Vgl. ebd. 106. 
'" Vgl, ebd. 101. 
668 Vgl. ebd. 102. 



Die Aktualisierllng erfolgt in drei Schritten, die ineinander greifen. Zuerst mug das 

Wort in der konkreten Situation gehort und verstanden werden, in der es wifkfich gespro- 

chen wurde. Hie[ rnijssen alle gsschichtlichen, zeitlic:hen und ku!turel!en timstande wahr- 

genomrnen werden. AnschtieBend wird die konkrete gegenw3ftige S!tuation analysiert. 

Man mu13 dzbei die Elemente dieser Situation erkennen, die vom bibtischen Text ange- 

sprachen werden. Der letzte Schritt besteht darin, da8 man aus dern SinnijberschuB des 

biblischen Textes die Komponenten nimmt. die die konkrete Situation positiv beeinfiirssen 

trnd ssmit zum von Gott in Chrisfcis gewollten Heiispian ihren Beitrag leisten. lnsgesamt ist 

die Aktualisierung, besonders aufgrund jhres driiten Schrittes, fur die heutige Welt wichtig, 

weil die niodernen Probleme wie die Amterfrage in der Kirche, die Befreiungstheologie; 

die Rechte der Person u.a. in ihrern Licht geklart werden k 6 n n ~ n . ~ ~ '  

Die Aktualisierung, die eine Hilfe fur die Anworten auf die rnadernen Fragen aus- 

rnachen kann, mut3 auch ihre Grenzen einsshen. Demzufolge soll sie jede Projektjsn oder 

Manipulation der biblischen Texte vermeiden. lhr Ausgangspunkt sind niche neue Ideolo- 

gien sder Meinungen, sondern der biblische Text und seine Bstschaft, die gerade moder- 

ne Leser erreichen soll. Die Bibelkommlssian iehn? eine tendenziose Aktuaiisierung ~ b ,  

die sich nur aui' beschrankte Ziele konzent:.iert. Weiterhin ist jede Aktualisierung, die auf 

den GIauben entgegengesetzten rationalistischen oder atheistischen ldeen basiert. nicht 

akzeptabel. Das gleiche gilt fur eine Aktualisierung: die Apartheid oder Antisemitismus rnit 

den biblischen Texten begrijnden wol!en, was der Liebe cder der Gerechti~keit irn Sinn 

des Evangeliums widerspri~ht.'~~ 

Trotz der erwahnten Schwachen soll die Aktualisierung, ausgehend von der kor- 

rekten Textexegese und unter der Leitc;ng des Lehrarntes zuf dem Hinterrund der leben- 

digen ijberliefenlng, ihre wichtige Funktion bei der Verkundigung des Wsrtes a u ~ i i b e n . ~ ~ '  

1.2.4. Geistliche Lesung. 

Neben den versct~iedenen Methoden und Zuggngen der Schriftinterpretation weist 

die Bibelkommission auf den vielf3ltigen Gebrauch der Bibel im teben der Kirche hin. Ein 

besonderer Platz konimt hier der geistlichen Lesung zu. Oiese Lesung besteht darin, daB 

man die bibfischen Texte als Anleitung zum Gebet, zur Meditation oder Kontemplation 

wahrnimrnt. Sie kann individlrell oder gemeinschaftlich durchgefdhrt werden, Die Tradition 

der Kirche kennt beide Lessweisen: die irn Veriauf der Gesehjchte Immer empfchlen wur- 

665 Vgl. Die interpretation der Bibel in der Kirche. 202-?03: Kiauck, H.-J.. Das neue Dokument der 
Papstiichen Bibeikom~ission, (Anm. 630) 85-86. 
67G Vgl. Die Interpretation der Bibel in der Kirche, 103. 
67 i 

Vgi. ebd. 104. 



den,672 Die Ribelkommission rezipier? hiesru die Aussage von ,,Bei verbum" Nr. 25 rnit der 

Betonung, darJ die geistliche Lesung oicht nur den Priestern irnd Ordensleuten anemp- 

fohler: wird. Die Einiadung ergeht an a!!e an Christias Glaubenden, die sich individueil oder 

in Bibelfesegruppen mit dem biblischen Text I~ertraur macheri wcl!en. Die geistliche Le- 

sung ubernimmt, obwohl sie nicht imrner auf einer \riissenschaftlich-methodischen inler- 

pretation basiert, eine aufbauende Funktion in der gesarnten Bibetauslegung. Dabei mu13 

sie jedoch dcm Text den ersten Rang geben und darf den bibiischen Sinn rlicht rnit den 

eigenen Elngebungen verwechsein. Um die geistliche Lesung richtig und fruchtbar wahr- 

zunehmen, sind viele Angebote und ~berlegungen, die in den Bibeiwerken angesteiit 

wurden, zu beru~ksicht igen.~~~ 

Alle vorgestellten Methoden und Zug2nge wie auch die interpretationsm6glichkei- 

ten irn Leben der Kirche zeigen, wie wichtig es ist, der! richtigen ijmgang rnit der Bibel zu 

schaffen. Llm zum voiten Sinn der Schrift zu gelangen und ihn sich zu eigen zu machen, 

ist es notwendig, moglichst viele interpretationsweisen anzuwenden. Nur dann kann marl 

der Sinnfijl'ie der Schrift gerech; werden. Ein besonderer PIatz in der Interpretation kommt 

der historisehen Kritik zu, die von anderen Methoden und Zugiingen ergiinzt werden sol!. 

AII diese Uberlegungen werden dazu dienen aufzuzeigen, in welcher Weise sich 

der Papst in VS der Bibei bedient und daraus Konsequenzen fur sittliche Fragen erarbei- 

tet. 

Weil alle aufgerufen sind, sich die Blbel imrner mehr vertsaut zu machen, stellt sich 

zurrst die Frage naeh der Roile dsr verschiedenen Glieder der Kirche bei ihrer Interpreta- 

tion unter besonderer Berikksichtigung des Lehramtss. 

1.3. lnterpretationskampetenz der diversen Gliecier der Kirche 

Die Heilige Schrift samt der lebendigen oberlieferung stellt fur die game Kirche 

!,einen heiligen Schatz des Vllortes Gottes" dar.674 Diese {Nanrheit betont die Bibeikom- 

mission und gibt zu, bag jedes Glied der Kirche das Reckt auf die Schriftauslegung hat, 

abhangig von seinem Amt oder seiner Kompetenz. 

57' Vgt. ebd. 108 
673 Vgl. Kerfeige K., Interpretation der Bibel in der Kirche. Pum gleichnamigen Dokument, (Anrn. 
630) 11. 
674 Dei verbum Nr. 20, in: AAS 58 (1966) 995ff, hier 996f. L .:sche Ausgabe: L T ~ K '  Er~.-0d. I l l ,  
! 56f.-160f, hier 1531161. 



Sie nennt als erste lnterpreten des Wortes die Bischofe, die in ihrer pastoralen Ta- 

tigkeit sich in erster Linie der Verkundigung der Heilsbotschaft widmen sollen. Durch diese 

Verkundigung mu13 das Wort Gottes treu bewahrt, erklart und ausgebreitet ~ e r d e n . ~ ~ ~  

Der Dienst der Bischofe sol1 von den Priestern unterstutzt werden, die als ihre Mit- 

arbeiter mit dern lnterpretationscharisma ausgestattet sind. Sie mussen darauf achten, 

daf3 sie nicht eigenen Einfallen erliegen, sondern da13 sie das Wort Gottes verkunden, leh- 

ren und in die Tat u m s e t ~ e n . ~ ~ ~  

Die Lekture und die Auslegung der einzelnen Glaubigen sol1 im Glauben und in der 

Tradition der Kirche erfolgen Dadurch wird sie eine Bereicherung fur die gesamte Ausle- 

gung des Wortes innerhalb des Volkes Gottes. Jedoch mu13 jeder beachten, dal3 seine 

Auslegung nicht nur nach subjektiven Eingebungen erfolgen 

In der Schriftauslegung der Gesamtkirche ubernimmt das Lehramt der Kirche eine 

besondere Rolle, die fur unsere Frage nach der lnterpretationskompetenz des Papstes 

und nach der Relation zur Exegese relevant ist. Diese Rolle besteht darin, das Wort Got- 

tes verbindlick zu erk~aren."~ Qie Formulierung in ,,Dei verbum" Nr. 10: ,,nur dern Lehramt'' 

bezieht sich auf die Bewahmng und Verwirklichung des uberlieferten Wortes durch das 

ganze Volk Gottes. Der besondere Dienst des Lehramtes umfa13t nicht die ganze Fiille der 

Gegenwart des Wortes, sondem veweist auf den ganzen Kontext der Bibelinterpretation, 

in dern sowohl Amtstrager als auch Laien je eigene Funktionen a~suben.~" 

Weiterhin betont das Konzil in ,,Dei verburn" den Dienstcharakter des Lehramtes 

gegenuber dern Wort ~ o t t e s . ~ ~ '  Diese Feststellung ist ein Fortschritt, insofem sie das 

Subsidaritatsprinzip des Lehramtes gegenuber dern Wort darstellt. Das bedeutet, dat3 das 

Lehramt von der Schrift her zu erklaren ist und nicht umgekehrt. Weil die Schrift innerhalb 

der Gesamtkirche interpretiert wird, haben auch die Exegeten zum Verstandnis des Lehr- 

amtes einen Beitrag zu leisten. Ihr besonderer Beitrag besteht in der selbstandigen wis- 

senschaftlichen Erforschung der Quellen. Man kann daher die exegetisch-theologische 

Reflexion nicht darauf begrenzen, da13 sie zuerst von den lehramtlichen Aussagen aus- 

675 Vgl. Dei verbum Nr. 9, in: AAS 58 (1966) 821; deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.-Bd. 11, 522f-524f, 
hier 5231525; Die lnterpretation der Bibel in der Kirche, 86-87. 
676 Vgl. P r e ~ b y f e r ~ ~ m  ordinis Nr. 4, in: AAS 58 (1966) 995ff, hier 996f; deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  
Erg.-Bd. Ill, 156f-160f, hier 1591161; Die lnterpretation der Bibel in der Kirche, 87. 
677 Vgl. Die lnterpretation der Bibel in der Kirche, 91; vgl. Ratzinger, J., Kommentar zu Dei verbum 
Nr. 10, in: L T ~ K ~  Erg.-Bd. 11, 526-528, bes. 526-527. 
678 Dei verbum Nr. 10: .Die Aufgabe aber, das geschriebene oder uberlieferte Word Gottes verbind- 
lich zu erklaren, ist nur dern lebendigen Lehramt der Kirche anvertraut, dessen Vollmacht im Na- 
men Jesu Christi ausgeiibt wird", in: AAS 58 (1966) 822; deutsche Ausgabe: L T ~ K *  Erg.-Bd. II, 
526f-528f, hier 529. 
679 Vgl. Ratzinger, J., Kommentar zu Dei verburn Nr. 10, (Anm. 677) 526-527. 
6~ Dei verbum Nr. 10: .Das Lehramt ist nicht uber dern Wort Gottes, sondern dient ihm, indem es 
nichts lehrt, als was uberliefert ist, weil es das Wort Gottes aus gottlichem Auftrag und mit dern Bei- 
stand des Heiligen Geistes voll Ehrfurcht hort, heilig bewahrt und treu auslegt und weil es alles, was 



geht und fur sie die Seweise in den Quelfen sucht. Die richtige Reihenfolge verlangt zu- 

Wst d ~ e  Erforschung der Quelfen, dann die Refiexior! iiber die lehramtl~che Verkundi- 

gung.%' 

Bei der Erforschung der Quellen iibernimrnt such die Exegese gegeniiber dem 

Wort Gottes eine Dienstfunktion. SIE! leistet eine wissenschaftiiche idoratbeit zur besseren 

Erfassung der Sinnfiilie der Heiligen ~ c h r i f t . ~ ~  Oiese Vorarbeit soil einen dienenden Cha- 

rakter haben. Dirbei durfen die wissenschaftlichen Erkenntnisse keinen dogmatischen 

oder exklusiven Anspruch erheben. Die Exegese soil sich nicht nur auf die wissenschaftli- 

che Sinnerforschung konzentrieren, sondera dazu beitragen, daB die Interpreten irn pa- 

storalen Dienst alien Glaubigen das VerstGndnis der Schrift mogfichst nahe bringenm3 ur;d 

zugleich keinen Eindruck det Vewirmng a ~ s t d s e n . ~  

Die Vorarbeit der Exegese ist demnach wichtig fijr die vetbindliche Schriftausie- 

gung des Lehramtes. Nur aufgwnd dieser Vorarbeit kann das Urteil des Lehramtes reifen 

und einer neuen Herausforderung Rechnung tragen. Die Bibelkommission bemerkt, cia& 

die lnanspruchnahme und die Wertschatzung der exegetischen Arbeiten im Verlauf der 

Gesehichte der lehramtlichen VeMndigung nicht imrner gleich grog waren. In der nsue- 

sten Zeit erfanrt die Arbeit der Exegeten mehr Anerkennung. Einige von ihnen jedsch 

betonen, daR das neueste Dokument iiber die Schriftinterpretation gerade im Bezug auf 

die gegenseitige Relation zwischen dern Lehramt dnd den Exegeten sich zu wenig au- 

ISert. Vor allem ist ihrer Meinung nach die Zitierung von ,,Dei verbum" Nr. 10 nicht ausrei- 

chend, urn die Konflikte zwischen beiden Parteien abzuwagen oder zu en tscha~ fen .~~  

Zugieich kommt ihrer Meinung naeh das Therna der wechselseitigen Beziehungen ais De- 

siderat fur die Interpretation der Bibel in der Kirche zu kurz. Auch der srwahnte Text (,,Dei 

verbum" Nr. 12), der dieses Thema b e h a n d e ~ t ~ ~ ~ ,  und die spatere lnstruktisn der Giau- 

bensk~ngregat ion~~~ geben hierfur keine klaren Linien an.s89 

es als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt, aus diesem einen Schatz des Glaubens schiipft", in: 
AAS 58 (1966) 822; deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.-Bd. 11, 526f-528f, hier 529. 
%' Vgl. Ratzinger, J., Kommentar zu Dei verbum Nr. 10, (Anm. 677) 527. 

Dei verbum Nr. 12: ,,Aufgabe der Exegeten ist es, nach diesen Regeln auf eine tiefere Erfas- 
sung und Auslegung des Sjnnes der Heiligen SchriR hinzuarbeiten, damit so gleichsam auf Grund 
wissenschaftiicher Vorarbeit das Urteil der Kjrche reift", in: AAS 58 (1 966) 823f, hier 824; deutsche 
Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.-Bd. II, 550f-556f, hier 557. 
683 Vg!. Die Interpretation der Bibei in der Kirche, 88-89. 
684 Vgl. eM. 27. "' Vgl. Klauck, H.-J., Das neue Dokumeni der PBpstlichen Bibelkommission, (Anm. 630) 8.4. 

C)ei verbum Nr. 12: .Alles, was die Art der Schrifferklarung betrim, untersteht letztlich dem Urteil 
der Kirche, deren gottgegekner Auftrag und Qienst es ist, das Wort Gottes zu bewahren und aus- 
zulegen", in: AAS 58 (1966) 823f, hier 824; deutsche Ausgabe: L T ~ K ~  Erg.-Bd. I f ,  550f-556f, hier 
557. 
687 DV Nr. 6:  .(.,.)Aufgabe (des Theologen) dafln besteht, in Gemeinschafi mit dern Lehrant ein 
immer tieferes Verstiindnis des Wortes Goltes, wie es in der inspirierten und van der lebendigen 
Tradition der Kirche getragenen Schrift enthalten ist, zu gewinnen." 
"* Vgl. Kerteiige, K., interpretation der Bibel in der Kirche. Zum g!eichnamigen Dokument, (Anm. 
630) 8-9. 



Es stelit sich also die Frage, wsrin die geiungene Zusamrnenarbeit mischen den 

Exegeten und dem Lehramt bestehen sollte. K. Kertelge plliidiert fur den subsidiaren Cha- 

rakter des Lehramtes gegenuber der Exegese. Es mu& der Exegese einen freien Rauni 

fur ihre \~dissenschaftiich-methodischen uberlegungen schaffen und keine Liisungen von 

vcrrnherein festlegen, wenn die wissenschaftliche Forschung noch andauert. Zugleich 

mu8 es das Ziel im Auge behalten, dal3 die Einheit des Glaubens be@dakrt wird, auch mit 

Hilfe der exegetischen kuse inander~et run~en.~~ 

Aul3erdem ksmmt noch ein anderes Postulat an die lnterpretationskompetenz des 

Lehramtes zur Sprache. Es mu13 sich bemijhen! in seiner Lehrverkundigung eine mag- 

lichat gru&e Basis fur alle zuganglichen interpretatisnsweisen zu schaffen. Unter den di- 

versen Methoden und Zugangen mu8 es der historischen Kritik den bevorzugten PlaQ 

zuerkennen, ohne dabei in fachliche Blindheit zu geraten. Das Lehramt soll, genauso wie 

die Exegese, Extreme vermeiden, d. h. es soll sich nicht einseitig entweder auf die histo- 

risch-kritische Interpretation oder auf den geistlichen Kornmentar konzentrieren." Sofern 

es moglich und niitig ist, soil die historisehe Kritik vom Lehrarnt angewendet werden. Falls 

die diachrone Methode keine sichere Antwort auf die anstehende Fragestellung geben 

kann, sols sich das Lehrarnt veranlaat fiihlen, die anderen lnterpretationswege zu gebrau- 

c h e ~ . ~ ~ '  Auch wenn ein Problem nicht explizit von der Bibei behandelt wird, kann die Bibel 

in ihrer ganzen Dynamik fijr die Theologie und ssmit fur die lehramtlichen Aussagen ein 

Wegweiser ~ e i n . ~ ~  

Weiterhin pladiert die Exegese sowohi an die Theologie als auch an das Lehrarnt, 

$a8 beide die Gewichtigkeit ihrer Aussagen bedenken solien und dementsprechend eine 

rutreffende Bibelinterpretation anwenden. In der Tat bedeutet bas, da13 man bei cter pri- 

vaten Auslegung, wie z.B. der Meditation, oder bei der Predigt die Methoden und Zugsn- 

ge wahrnehmen darf, deren Ergebnisse nicht streng historisch-kritisch verifizierbar sind. 

Stattdessen nu13 sich die Schriftauslegung in den offizielien Tescten des Lehramtes an die 

unumstrittenen Ergebnisse der Exegese halten und genauer die ausgearbeiteten Diffe- 

renzen beachten. Demzufolge dijrfen die lehramtlichen Aussagen z. 5 einer Enzyklika 

nicht das infrage ste!ien oder sjch gegen das auaern, was in der exegetischen Fachweit 

als bewiesen gilt. Zugleich musse das Lehramt aber, ausgehend von der histsrischen Krj- 

tik, mit der lnanspruchnahme der anderen Interpretationsm6glichkeiten zu einem ausge- 

wogenen Urteil geiangen. Die interpretationskompetenz des kirchlichen Lehramtes soll, 

689 Vgl. Kerteige, K., Biblische Exegese im Kontsxt kathoiischer Theologie, in: Schockenhoff, 
E.NVaffer, P. (Hy.), Dogma und Glaube, Bausteine fur eine theologische Erkenntnislehre (FS Bi- 
schof Walter Kasper), Main? 1993, 88-99., tes. 96. 

Vgl. DaS, in: AAS 35 (1943) 310. 
13'' Daraerf weist Schumann am Beispiel der UnauflGsbarkeit der Ehe hin, vgl. Ders.. Institutronafi- 
tat, Unauflosbarkeit und Sakramentalitat der Ehe (Anm. 658) 122. 
692 Vgi. Die interpretation der Bibel in der Kirche, 97. 



gema13 den konziliaren Feststellungen, Verbindung von exegetischer Hermeneutik 

und gesamttheologischer Methodik und lebendig-kirchlicher Glaubensverstandigung, die 

jedem die notwendige Besonderheit lafit, allen aber das gemeinsame Ziel weist: die im- 

mer vollere Erfassung und Aneignung der Offenbarungswirklichkeit", f ~ r d e r n . ~ ' ~  

2. Bewerlfung der biblischen Auslegung beziiglich der Gewissensauffassung in VS. 

Nachdem die allgemeinen Uberlegungen zum Stellenwert einer Enzyklika im Ver- 

lauf der Kirchengeschichte angestellt und wichtige Punkte der Schriftinterpretation auf- 

grund des neuesten Dokuments der Bibelkommission herausgestellt wurden, ist die Frage 

nach den biblischen Uberlegungen in VS zur Gewissensthematik zu erortern. Zugleich 

werden wir einige allgemeine Bemerkungen zum gesamten Gebrauch der biblischen Aus- 

sagen des Rundschreibens machen. Daruber hinaus sol1 die Anwendung der paulini- 

schen und deuteropaulinischen Aussagen uber das Gewissen in VS hinterfragt werden. 

Schlienlich folgen Uberlegungen ijber die auf das Gewissen bezogenen Bibeltexte aul3er 

dem Corpus Paulinum. 

2.1. Allgemeine Bemerkungen zur Rezeption der biblischen Texte in VS. 

Der Schriftgebrauch in VS sieht unterschiedlich aus, je nach der Thematik und 

dem lnhalt der einzelnen Kapitel. 

Im Kapitel I stellt die Enzyklika eine Art Exposition zum ganzen Schreiben auf. Die 

meditativ-paranetischen Uberlegungen zum Dialog zwischen Jesus und dem reichen 

Jungling (Mt 19, 16-22.259 bieten, verbunden mit vielen biblischen Texten, eine umfang- 

reiche ~ u s l e ~ u n g . ~ ' ~  Der Papst versucht, diesen Dialog zu aktualisieren, und zeigt, da13 

wir alle zu diesem eingeladen ~ i n d . ~ ~ ~  Dieser Dialog besitzt einen christozentrischen und 

zugleich moralischen Charakter, weil derselbe Mensch, der an Christus glaubt, auch zu- 

gleich Subjekt der sittlichen Handlungen ist. Die Konvergenz des Glaubens und der Moral 

hat ihre Berechtigung in der Person Jesu. Deshalb ergeht an Christus die Frage: ,,Meister, 

was mun ich Gutes tun(...)?" (Mt 19, 16). Dies ist auch der Titel des ersten Kapitels. Unter 

acht Untertiteln dieses Kapitels sind sieben der Perikope vom reichen Jungling entnom- 

men. Der letzte Titel kommt aus dem letzten Kapitel des Matthausevangeliums (28, 20). 

Der Papst geht in seinen Uberlegungen auf jeden Untertitel ein und legt ihn durch eine ei- 

gene geistliche Lekture und Aktualisierung aus. Dabei zitiert er viele biblische Texte oder 

693 Grillmeier, A., Kommentar zu .Dei verbum" Nr. 12, in: L T ~ K ~  Erg.-Bd. 11,337-543, hier 556. 
694 Vgl. Theobald, M., Das biblische Fundament der kirchlichen Morallehre, (Anm. 13) 26. 
695 Vgl. Ratzinger, J., Perche una enciclica sulla morale? Riflessioni circa la genesi e 
I'elaborazione della Veritatis splendor, in: Veritatis splendor, genesi, (Anm. 3), 9-19, bes. 14. 



nennt nur   tell en." Die geistliche Lekture wird vom wirkungsgeschichtlichen Zugang un- 

terstiitzt, indem der Papst, wie bereits angemerkt, Kommentare zu den verschiedenen bi- 

blischen Aussagen von ~mbrosius~ ' ,  Leo d e ~  ~rol3en", Johannes ~hrysos thomos~~,  

~ u ~ u s t i n u s ' ~  und Thomas von ~ ~ u i n ~ "  zitiert bzw. auf sie Bezug nimrnt.'02 Es geht hier 

oflenkundig urn eine spirituetl-theologische Meditation. Daher ist das erste Kapitel von k'S 

keine stringente exegetische Auslegung der Perikope vom reichen Jungiing, die nach den 

Kriterien der historischen Kritik beurteift werden r n u ~ t e . ~ ' ~  Der Papst betracktet dieses 

Kapitel als Einstieg zur ganzen Thematik von VS.''~ 

Im meiten Kapitei, das den systematisch-doktrinlren Teil der Enzyklika da rs te l~ t~~ ,  

werden die bibliscken Texte auf diverse Weisen wahrgenommen. Wie im ersten Kapitel 

tauchen hier sehr oft biblische Texte als Uberschriften oder Untertitef der einzefnen Para- 

graphen auf. Der Haupttitei des zweiten KapiteEs: ,,Gleicht euch nicht der Denkweise dia- 

ser Weit an" ist dem Rornerbrief entnomrnen (12, 2) und bildet einen Vorspann fur den 

Untertitel: ,Die Kirche und die Beurteilung einiger Tendenzen heutiger Moraltheologie". 

Schon dieser Untertiteel macht darauf aufmerksam, daB es sich hier nicht urn eine persijn- 

lieh-meditative Empfehlung handeit, sondem dalS der Papst die Auseinandersetzung mit 

den aktueflen moraltheologischen ,,Fragen van ihrer Sachlogik her" fuhren Soiche 

Auseinandersetzung setrt voraus, daB man die biblischen Aussagen, auf denen die Ar- 

gumente basieren, zuerst durch die diachrone Methode beleuchtet. Damit wird ihr wertli- 

chef Sinn festgestellt. AnschlieBend mu& man die anderen angewandten Methoden oder 

Zugange der Auslegung genau unterscheiden, damit die biblische Grundlage der piipstli- 

chen Auseinandersetzung mit den gegenwartigen Tendenzen konekt herausgearbeitet 

wird. Die Argumentationsweise mu13 hier stringenter sein. 
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Vgl. Ratzinger, J., Presentazione, (Anm. 3451, 5-9, bes. 8. 
VS Nr. 10; 15, in: AAS 85 (1 993) 1 140 f, hier 1 140 f; 1 145f, hier 1 145; deutsche Ausgabe: VApS 

11 1, 15f, hier 16; 20f, hier 21. 
VS Nr. 18, in: AAS 135 (1 993) 1148; deutsche Ausgabe: VApS 1 l1 ,24 .  

699 VS Ns. 24, in: AAS 85 (1933) 1152f, hier 1753; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 28f, hier 29. 
700 VS Nr. 15; 21; 22; 24, in: AAS 85 (1993) l145f, hier 1145; 1150; 1150f; hier 1151 ; 1152f; deut- 
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7M Beispiere fur den wi&ungsgeschichtlichen Zugang siehe Die !nterpretation der B i b !  in der Kir- 
che, 49. 
7" VgI. Rief, J., Grundiinien und Grundanliegen der kirchlichen Moralverkundigung in und nach der 
Enzyklika Veritatis splendor, (Anrn. 348) 13 
704 Vgl. Russs, G., I1 valore dsttrinale ed ecclesiologico delta Veritatis splendor, in: Veritatis splen- 
dor, genesi, (Anrn. 3) 35-66, bes. 37. 
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7m 
Vgl. ebd. 38. 
Theobald, M., Das Slblische Fundament der kirchlichen Morallehre, (Anm. 13) 26. 



So gebraucht die Moralenzyklika in diesern zweiten Kzlpitel die b~blischen Zitate als 

lintertitel der einzelnen Sektionen besonders im Punkt 1 '" Die Zitate dienen ihr als Ein- 

stieg su den au bespreehenden Frayesteliungen. 

In den uberlegung,pn zur Todsgnde und zur iSl3iichen SLlnde (VS Nr. 69-70) zitiert 

der Papst kei:?en blblischet: Text, sondern beruff sich auf die traditioneile Lehre der Kir- 

che.'08 Dieser Veraicht auf den Schriftnachweis ersci-reint angesichts der umstrittenen bi- 

blischen Stellen, z. 0. 1 Joh 5, 16, angebracht. 

im Punkt !V, in dem es um die sittliche Handlung geht, greift die Enzykllka (VS Nr. 

8 1 ) ~ ' ~  den Lasterkatalog von Paulus (1 Kor 6. Sf) auf, urn die Legitimit3t der Aussage uber 

,,in sich schlechte" Handlungen nachzuweisen, was aus tier Sicht der historischen Kritik 

nicht legitim is!. Die Thematik der ,.in sich schlechten" Handlungen ist Paulus frernd."'" 

Anschlief3end soil noch die PIausibilitat der Bibeiauslegung in diesern Kapitel am 

Eeispiel der Gswissensauffassung genauer bestimmt werden. 

Im dritten Kapitel von VS, das aus den pastoral-praktischen Aussagen Gestehf, 

wendet der Papst die gleiche Z~tationsweise wie im ersten Kapiiel an. Das Zitat aus dern 

ersten Korintherbrief (1, 17) beziehi sich auf den Untertitel: Das sittlich Gute for das Le- 

ben der Kirche und der Welt. Es foigen eirrige Zitate, die jeweils den Titel der einseinen 

Sektionen biiden. Neben bibiischen Zitaten wird der Text der Enzyklika rnit vie!en Zitaten 

van Kirchenvatern und Theologen des Mittelalters angerei~hert.~" Bezuglich der Thernatik 

des Martyriums wird sogar ein Reidnischer Dichter, Juvenal, zitiert. 

Aus der Sicht der historischen Kritik bereiten hier zwei 2itate7" aus dem Epheser- 

brief (8, 8-1q.15-16; 5,  1-2) Ausiegungsschwierigkeiten. Der allgemeine Konsens unter 

den Exegeten geht dahin, daf3 der Epheserbrief nicht zu den pauiinischen Hauptbriefen 

gehoit und sornit nicht %Is Nachweisquelle fijr pau!inische Aussagen getter; k a n r ~ . ~ ' ~  Die 

Enzyklika nennt an diesen beiden Steilen Paulus als den Verfasser dieses Briefes und 

schreibt ihm somit Aussagen mu, die aus seinem theologischen Verstandnis nicht hervor- 

gehen. Es gibt noch andere Stellen irn diesem Kapitel von VS, an denen der Epheserbrief 

"' Siehe VS NF. 35, 38 u.a., in: P,AS 85 (1993) I l f i l f ,  hier 1162; 1164; deutsche Ausgabe: VApS 
11 1, 39; 41f, hier 41. 
'" In: AAS 85 f Z  993) 1 188f; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 68ff. 
7')s 

711; 
In: AAS 85 (1 993) 1198; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 79f! hier 7%. 
Vgi. Theobald. M.. Das biblische Fundament der kirchlichen Wlorallehre. (Anm. 13) 27, FuGn. 9. 

"I  Vgl. VS Nt-. 87; 92; 93; 108 u.a., In: AAS 85 (1993) 1202f, hier 1262; 1206; 520'7'; 12?7f, hier 
1218; deutsche Ausgabe: VApS 111, 83 ,  hier 86; 90f, hier 91; 91 103. 
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VS Nr. 88; 89, in: AAS 85 (1993) 1203f, hier 1203; 1204; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 86f, 
hier 87; 84i, hier 88. 
713 Vgl. Kuss O., Pauius. Die Rolle des Aposteis in der theologischen Entwtckii!ng der Urkirche, 
(Aom. t 0) 77-78. 



zitiea? bzw. auf ~ h n  Bezug genommen wird."%ier alierdings wird der Name des Briefver- 

fassers nicht genannt. 

C'steiche Schwierigkelten kann die Interpretation (VS Nr. 104) des Gleicknisses vom 

Pharisiier- und Zoflner (Lk 18, 9-74) als Beispiel fur das ,,reuevolle:' bzw. ;:seibstzufriedeneN 

Gewissen verursa~hen.~" Historisch-kriiisch ist diese Auslegung nicht. verifimierbar, weil 

Jesus hier aui die Thematik des Gewissens nicht direkt eingegangen ist. In Lk 18: 9-14 

geht es urn die Darstellung der zwei verschiedenen Haltungen Gott gegeniiber. Die Aus- 

legung ist zu prufen, urn festzustellen, trieichen Zugang zur Schriftstelle der Papst anwen- 

det. 

Vdle wir gerade gesehen haben, kommen in der Enzyklika verschiedene Argu- 

rnentatiot~sebenen zur Sprache. Angefangen von der biblisch-narrative17 Meditation Qber 

die doktrinar-iogische Auseinandcrsetzung mit den modernen Tendenren in der Mo- 

raltheologie bis hin zu praktisch-pastoralen Uberlegungen tr8gt die Ensyklika durck die 

Verbindung vcln diversen Argurrlenten zum besseren Verstandnis der gegenwartigen Pro- 

blematik der Moral bei. Der Papst mijchte namlich aus den verschiedenen Blickwinkeln 

das aufzeigen, was die Kir.r;he glaubt und was sie !ebt, namlich den Gfauben an die 

,,WahrheitR und das Leben in der ,,\~ahrheit"."~ Deshaib ist die Kritik an der Struktur von 

VS schwer zu verstehen. Die Verbindung verschiedener Argumentationsebenen bedetltet 

noch iange keinen ,,~witter"."~ Die Inanspruchnahme von verschiedenen Argumentati- 

onsweisen in VS ist aufgrund der angewandten ,,Umkreisungsmethode" piaustbel. Der 

Pzpst bezieht sich in seinem ,,Umkreisen" auf die verschiedenen Themen in der Moral, die 

er unter biblischem, systematischem und pastoralem Ellickpunkt betrachtet, urn ein mog- 

lichst breites Spektrum fur die ijberiegungen uber den heutigen Stand der Moralproble- 

matik zu schaffen, Der Papst gebraucht ubrigens, wie bereits angernerkt, die Zusammen- 

stellung ditderser Argurnentationsebenen auch in der Enzykiika EV, was auf die ~hnl ich- 

keiten der beiden Enzykliken in ihrem Aufbau hinweist. In VS werden demzufolge ver- 

schiedene Methode und Zugange der E3ibelinterpreta:ion verwendet. Dieser Gebraach jst 

legitim, sofern die angewandte lnterpretationsweise der Bibel mit der Gewichtigkeit der 

verti-etenen Thestn tibereinstimint. Je gr6Ber der Verbindlichkeitsanspruch der Lehrver- 

kundigung ist, desto p!ausibter, d.h. exegetisch verifizierbar, mu& die Auslegung von bibli- 

schen Stellen sein, die zu ihrer Begrundung herangezogen werden. 

714 VS Nf. 89; ? 09: ? 15, in: AAS 85 (1 993) 1204; 121 8f.  hier 121 9; 1223f, hier 1223; deutsche Ails- 
gabe: VApS 11 1 ,  87f. hier 88; 103ff, bier 104; 109f, hier 109. 
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2.2. Paulinisches und de~lteropaulinisches Gewissensverstandnis in der Ausieg~ng ber 

Enzykiika VS. 

\Re11 die paulinischen und nachgauiinischen Gevdissensaussagen vor3viegend im 

zweiten Kapiiel von VS vorkommen, des eine do~trinar-systematische Dimension hat, 

mui3 man die Ausiegung der veiwendeter? Texte zungchst aus der Sicht der historischen 

Kritik prdfen, urn unseren vorherigen ];jberiegungen aber die Relation zwischen der Ge- 

wichtigkeit einer Aussage und ikrer biblischen Begrijndung gerechi zu werden. VUei! t~nd 

insofern aber die histsrische Kritik kein Recht auf Exklusivitat hat, miichten wir auch ande- 

re Methoden und Zugange zu Rate ziehen und die Korrektheit ihrer An~vendung ~ a c h -  

prufen. 

Die Auslegung von Rom 2, 14-16, die nach VS zu den wichtigsten biblischen Aus- 

sagen gehor?, wird hauptsachiich in VS Nr. 57-61''' durchgefuhrt, wo es sich urn das Ge- 

wissensurteii handelt. Die Enzyklika nirnmt bereits im ersten Punkt van Kapitel li uber 

Freiheit und Gesetz diesen Text als Beispiel fur die Erklar~ang des Wesens des Naturge- 

setzes. 'I9 Sie eriautert jedsch nicht das Zitat: ,,Die Forderungen des Gesetzes ist ihnen 

ins Herz geschrieben" (Ram 2 , ~ s ) ~ ~ ~ .  in VS Nr, 57 betont der Papst wiedar, dalJ dieser 

Text nicht nur das Wesen des Nat~rgresetzes ausdrcckt, sondern auch den bjblischen 

Sinn des Gawissens verstandlich ma~ht. '~' 

Deshalb sollen zunachst einige Bernerkungen zur Gesetresthernatik von R6rn 2, 

14-15 aus der historisch-kritischen und der wirkungsgeschichtlichen Sicht gemacht wer- 

den. Diese Reihenfolge ist auch desauegen naheliegend, weil das Hauptthema dieses 

paulinischen Textes das Gesetz der Heiden und nicht das Gewissen ist. 

Paullds spricht in Rom 2, 14-15 von vbpo; und von (p60y. Er gebraucht jedoch 

nicht den Begriff ,,Naturgesetz." Weiterhin bezieht sich c p h ;  bei ihrn nicht direkt auf 

v6jlo(;, sandern agP das vorn Gesetz Geforderte, also auf das Tun (a6 Epyov). Heiden er- 

kennen das gefordete Tun ,,van Natur aus", deshalb ist fiir sie das Gesollte gleichsam das 

Naturgesetz. Hieran kann man erkennen, cia6 Paulus ustter dem Einf un der griechischen 

Ordnungsidee steht. Er versteht das vorn Gesetz Geforderte als die natbrliche Ordnung 

der Welt und des Menschen, die dank der Vernunft wahrgenommen werden kann. Aller- 

dings wird Pauius auch von der alttestamentlichen Konzeption der Sehapfung beeinfluat. 

''"13. AAS 85 (1 993) 11 79-1 ? 82; deutsche Ausgabe. VApS 1 11, 58-61. 
7.19 Vgl. VS Nr. 46-53, in AAS 85 (i933) 1169-1 177; deutsckie Ausgabe VkpS 11 1, 48-56. 
72C 
--A Vgi. VS Nr. 46, in: M S  85 (1993) 1169f, hrer 1169; deu!sche Ausgabe: VApS 11 I ,  4Sf, hier 48. 
'" In: AAS 85 (1993) 1179; deutsche Ausgabe: VApS 11 1. 58. 



Demzufoige ict fGr ihn das Naturgesetz keine selhstandige Grtise, 2 ~ s  der vernunftgern2- 

Ge ~ n d  naturgem&Ge Verhaltensweisen abzuleiten s!nd Die Natur, die rnit den menschli- 

chen teben verbunden ist, ist daher sch6pfungstheo!ogisch zu detrten. in der Tat ist Gott 

der Schdpfer der ?!atcrr und des Gesetzes. Urn das !?ervorzuheben, gebraucht Paulus 

nicht den Begriff ,,NaturgesetzU, condern ,,Gesetz." Daruber hinaus sind fGr Paulus beide 

Gesetze: das geoifenharte Thora-Gesetz crnd das von Nat~rr  ac!s erkannte Gesetz iden- 

tisch, weil de~selben Urheber haben.722 

!n der LNirkungsgeschichte dieser paulirrischen Aussage is! auf den Kommentar 

von Thornas von Aquin aufmerksam zu rna~hen.~~?lhomas stellt sick die Frage, wie der 

Ausdruck ,,van Natur aus" z ~ ;  verstehen ist. Gegen die Pelagianer, die sich auf Paulus be- 

rufen und meinen, dal3 die natGr!ichen fahigkeiten der Monschen N r  die ErfOll~ng slier 

Regefn des Gesetzes ausreichen, wendet sich Thomas mit seiner rweifachen Inferpretati- 

or! dieses Acrsdruckes. Z ~ r n  einen versteht er unSer diesem Terminus die Natur, die unter 

den Einflua der Gnade wiederhergestellt wurde. Gem fugt er hinzu, da8 der Begriff 

,,Heiden" atlf die ZUM G!auben bekehrten. Heiden vers~ieist, die aufgrtlnd der ihnen gege- 

ben Gnade irnstande baren, die Moralvorschriften zu befolgen. Wie irn ersten Teil dieser 

Arbeit nachgewiesen wurde, hmdel! es sich aus des historisch-kritischer! Sicht nicht urn 

die Heideitchristen, sondern um die Heiden, die schon dtirch den Akt der SchlSpfuny rnit 

der Ker~ntnis der sittlichen Nzmme:: ausgestattet Thomas interpretiert diesen Aus- 
725 druck mlt der Absicht, die pelagianische NaturirJee zc! bskiirnpfen. 

Zum anderen begreift Thomas den Terminus :,van Natur aus" als Naturgesetz, das 

die blornen des Hande!ns angibt. Nach ihm ist dieses Naturgesetz ,,das Licht der naturii- 

rhen Vernunft, in welcher das Bild Gottes !euchtel". Der Ursprgng bes Lichtes weist auf 

seine2 Urheber, der a!s Schepfer seine SchlSpfung z i t  der naturlichen Vernunft be- 

schenkt. Hierin decken sich die Theorien von Thomas rrnd von Paulus, soweit beide zu- 

erst Gott ats Initiator der Schiipfung ~ n d  afs Gesetzgeber bet~nen."~ Der Unterschied 

besteht darin, dan Paulus das Gesetz ,,van Natur auc" nicht ausdriicklich ais Naturgesetz 

bezeichnet. M i j g i i ~he~e ise  veranlagt dieser Kornrnentar des Thomas den Papst, sich di- 

rekt auf die pau!inische Aussage z ~ i  berufen und \!on! Naturgesetz zu sprechen. Thomas 

bezieht sich bei der Rede vom Licht de: natiirlichen Vernunft auf Ps 4 ,  7 ,  urn das Wesen 

722 Vgi. Kertelge, K., Grundthemen pau!inischer Theolsgie; F~e'eiburg [u.a.] 1991, 257-158. 
723 Vgl. Thomas von Aqiiin, Bes heiligen Thomas van Aquin Kornrnentar zurn Rbrnerbrief 2us dem 
Lateinischen zurn ersten Mal ins Deutsche ijbersetzt und heragsgegeben vun Fahsel; W. ,  Freiburg 
1927; 88-94. 
724 Vgl. Keitelge, K.; Grundthemen paulinischer Theologie; (Ctnm. 722) 152. 
725 --,- Thomas von Aquin; KorntnerrCar zum Remerbrief, ( A m .  723) 97. 

EGd. $1. 



des Naturgesetzes ZLI zeiger?. Diese bibiirche Szelie gebraucht auch der Papst in! Eerug 

auf die Wahrheit und das ~ a t u r ~ e s e t z . ~ ~ '  

Nach den Feststelfurtgen hbsr den Konnex von Rtjm 2, 14-15 rnit dem Naturyesetz 

macht die Enzykiika darauf aufmerksam, darJ dieser Text den biblischen Sinn des Gewis- 
I .. 4 728 sens erk,a,,. Durch diese Aussage schlis%t sich die Er;myklika der Meinung an, daB die 

Sfelle ein Paradigma iijr die paulinische Gewissensiehrz ist.729 Jedsch stellt sich die Fra- 

ge, cab %an ijberhaupt von ginem biblischen Sinn des Gewissens sprechen kann. Mit 

Recht betent Theobald mit Eeruf~ng auf %!suck. da8 ::die einschlaglgen Pa~lus-Texte 

nicht auf eine besondere pauiinische oder gar biblische Lehre vom Gewissen 

(veweisen)". Sie ,,(bezeitgen) mit den Ubrigen vereinzeiten rst!. wie au13er-nZI. Belegen 

vielrnshr die Teiinahme des Frijhjudentums und des Urchristentums am ethischen Disk~lrs 

der ~ e i t ' ' . ~ ~ '  

Andererseits bleibt daran zu erinnern, daa Paulus unler den biblischen Autr~ren 

den Begriff ,,Gewisseni' am hAufigsten gebraucht hat, obwohi mar! ihrl nicht mu den Zen- 

tralthemen der paulinischen Theoiogie zshlen kar;n.7" Jedoch 1st seine Ver~vendung die- 

ses Begriffes neu und unterscheidet ihn ir; einigen Funkten; die aufgezahlt wurden, von 

seinen Vorg9ngern: z. 5. von Seneca. Sornit ist das Gewissen nach ihrn nicht mehr ,,Gott 

in dif', sondern eine rnenschliche lnstanr, die dem eschatulogischen Urteil unterliegt. Die 

Originalitat der pal-~finischen Gedanken kijnnte daher er!auben, van dern paulinischer! 

Sinn des Gewissens zu sprechen oder zumindest von der paulinischen Rezeption, nicht 

aber vcn dem biblischen Sinn der Gewissens (vg!. VS Nr. 57). Weif Paulus vieiseitige Mo- 

tive und Denkrichtungen in seiner Gewissensrezeption aufweist, ist es hingegen kaum 

m~glich: nvr Worn 2, 14-16 als ,,locus elassicus" seiner idee zu nennen. Die Enzykiika laat 

z. B. das Problem des Gewissens bei ,,Schwachen" und ,,Starken'Yn 1 Kcir 8, 7-12; 10, 25- 

29 aus. Urn der Anssage iiber den bib!ischen Sinn des Gewissens bei Paulus gerecht zu 

werden, muate VS die Vieiseitigkeit seiner Gewissensaussagen berocksichtigen. 

Dazu rnuB noch gesagt werden, dar3 VS den biblischen Sjinr-1 des Gewissens auf- 

grund des Textes R a m  2? 14-15 unter den Aspekt der Verbindung mit dem Gesetz sieht 

(vgl. \IS Nr. 57). Das Gewissen steht nach Pault?s in Verbindung mit dern Gesetz, weil es 

727 V.;!. VS Anrede; Nr. 2: 42, in: RA,S 55 (1993) 11 23; 1134, hier 11 34: 1 ?6Ef, hier 1167; deufsche 
Ausgabe; VApS I I I ,  7; 8. 44f. hier 45. Irn Ieizteren T e d  zitiert der Papst S.Th., !-11, q. 91 ; a.1 ., wo 
Thomas das Naturgesefz definiert. 
728 \IS Nr. 57: ,,Textus ipse Epistulae ad Romanos, ex quo essenlia elicitur fegis naturalis, etiam 
notionern conscientiae ex iibris divinis depr~mptam demonstrat, praesertim conscientiae cum iege 
roprie copulatae( ...Iu, in: AAS 85 (1953) 1179. 
" VgI. Eckstein. H.-J., Der Begriff Syneidesis bei Pauius, (Anm 11) 137-138. '" Theobaid, M.: Das biblische Fundament der kirchlichen Morallehre, (Anm. 13) 37-36. 
731 Vg!. Kertelge, K., Grtlndthemen paulinischer Theologie, (Anm. 422) 9-10. 



von seiner Existenz Zeugnis ablegt. Das setzt ein Vowerstandnis ijber das Gewissen bei 

den Hijrern des Paulus voraus, weif gr keine Erklartlng for dig Syneidecls anfuhrt. Er geht 

\!on diesern Vowerst3ndnis aus. Sornit kann er das Vorhandensein des ~6pc.5 mit Hilfe 

der Syneidesis nachweisen. Die Enzyklika spricht irn g!eichen Sinn wie Pau!us \don der 

Cegenuberstellung des Gesetzes und des Gewissens. In dleser Relation ist das Gewis- 

sen der Zeuge daMr: darj das Gesetz uns gegeben !st. VS bemsrkt ferner, da13 das Ge- 

wissen des h4enschen nicht nur ein Beweis fur die Existenz des Gesetzes ist, - die Haup- 

tintentian von Pauius -, sondern stlch der ,,Zeuge seiner Treue oder Untreue gegenuber 

dem Gesetz, d.h. seiner fundamentalen sittiichen Rechtschaffenheit oder Schlechtig- 

k ~ ? i t " . ~ ~ *  Thomas sagt in seinem Komrnentar, da13 das Gewissen van der GOte oder 

Schlechtigkeit einer Tat zeugt und damit auch Zeugnis iiber das gegebene Gesetz ab- 

Wie zu sehen ist, kann man nur aas den: Blickwinkef des wiri<ungsgeschichtiict;en 

Zuganges plausibel erk!8ren, darJ die Syneidesis nicht nur die Existenz des Gesetzes be- 

statigt, sondern, wie VS behauptet, auch das Zecrgqis uber die Trecie oder die Unt;-eue 

ihm gegenuber ablegt. Dat3 das Gewissen nach Rom 2, 14-15 der Nachweis fur das Ge- 

set+ ist, ist aus der Sicht der historischen Kritlk verifizierbar Die Syneidesis aber als Zeu- 

ge der Treue oder tlntreue gegenuber dem Gesetz zu verctehen, ist nach ihr nicht halt- 

bar. 

Nach der Feststellang des Gewissenszengnisses uber die Treue oder tlntreue 

dem Gese?z gegenllber fahrt die Enzyklika mit der D.ussage fort, da& das Gewissen der 

einrige Zeuge fur das lnnerste des Menschen Die Enzyktika mochte diese Erkennt- 

nis einsichtig machen, indem sie die idee \/om dialogischen Charakter des Ge~~jissens 

einfijgt. Der Mensch fiihrt in seinem lnneren einen Dialog rnit sich selbst, d.h. rnit dem ei- 

genen Gewissen. 'Neil dieser Dialog a!len accleren verborgen ist, zeugt das Gewissen al- 
735 leinig von der sittlichen Rechtschaffenheit oder Schlechtigkeit des Menschen. Ob der 

Papst sich dabei auf Paulus bezijglich der spateren; vom Dia!ogscharakter gepr3gten 

ldee des Gewissens beruft, wird nicht deutlich. 

Anschlienend greift die Enzyklika In Nr. 58 den letzter! Gedanken von Nr. 57 a~rf 

und f3hrt rnit den ljberlegungen uber den sich im Menschen ereignenden Dialog fort. Sie 

betont, daB dieser Ctialog nicht rnit dern Menschen selbst, sondern in der Tat rnit Gott ge- 

' 32  VS Nr. 57: ,,(,..)testis eius fidelitatis aut infidelitatis erga legem, naiuralis scilicet ipsius probitatis 
aut pravitatis morum", in: AAS (1 993) 1 179: deutsche Ausgabe: VApS 1 11 : 58. 
'" Vgl. Thomas von Aquin, Kommentar zum Romerbrief, (Anm. 723) 92. 
734 VS Nr. 57: ,,Conscientia est unicus testis": in: AAS 85 (1 993) 2179; deutsche Ausgabe: VApS 
111, 58. 
'" VS Nr. 57: .(...)q uod accidit in corde horninis, id extrinsecus eteros ornnes latet. Nonnisi in per- 
sofiam ipsam suum vertit testirnoninm; atque vicissim, soia persona cognoscit id quod ad vocem 
suae conscientiae ipsa respcndet", in. AAS 85 (1993) 1 179. deirtsche Ausgabe, VApS 11 1 .  58 





Ernpfang ausgerichtet is?. Dieser Ort bedeutet f6r den ?Aenscher! einer? hei!igen Raum, in 

dem es su einer persnna!en Begpgnr?r;g kommt. 

Insgesamt IiiTs? slch NP. 58 der Enzyklika VS als elne Rezeptior! der idee des Ge- 

wissens als art des Dialogs zusarnmenfassen. Dcirch diesen Dialog kornmt die Person zu 

ihrer wahren Entfaitung, weil die Begegnung rnit Gctt neue Wrspektiven schafft und sie 

nieht in eine undurchdringliche Einsamkeit einschlient. Zugieich aber sieht man, daf3 ?/S 

\Jon der Konzeption ,,vm dei" beeinflufit ist. 

!m nacksten Punkt (VS fir. 591'~~ greift die Enmyklika wiede: RBm 2, 15 auf. Die bi- 

blische Stelle steilt das Gewissen nicht nur in seiner Funktion, sondern auch die Weise 

der ErfQ!lung dieser Funktion dar. Der Papst hebt hervor, da13 der Ausdruck ,,Gedanken" 

die urtellende Fcrnktion des Gewisseris zirtreffend beschreib!. Es ist damit jenes !Jrteil 

gerneint, das das Gewissen ijber den Menschen ilnd seine Handiungen fallt and dernzu- 

folge es die Abweichung oder die UDereinstirnn?ungr der Handlurigen rnit dern vorgegebe- 

nen Gesetz feststelit. Die lnanspruchnahme yon ,,sich anklagenden und verteidigenden 

Gedanken'' (vgl. l iS Nr. 59) bei der K!arung der Funktion des Gewissens ist jedoch aus 

der Sicht cler historischen Kritik streng exegetisch nicht haitbar. Neben dern Begriff 

,,SyneidesisU sir!d die ,,GedankenU der Zeuge, dai3 das Gesetr alien Menschen ins Herz 

geschrieben wurde. Sie sind als ein weiterer Reweis fGr  dieses eingeschriebene G~setE 

angeflljhrt. 

A ~ l s  d e ~  wirkctngsgeschichtlichen Kontext geht aber hewor, dai3 dieser Zusam- 

menhang zwischen den Gedanken und dem Gewissen immer wieder vedreterr wurde. 

Thornas yon Aquin betont clie Relevanz des Zetrgnisses des Gewissens f i i r  das 'Jorhan- 

densein des Gesetzes bei Heiden. \Aleil dieses Gesetz ins Herz geschrieber! ist, kann das 
744 Ge~vissen ein Zeugnls vom Guten oder Schlechten ablegen. Thowas interessiert sich 

dabei fur die Tatsache der Existenz der Anklage und der Verteidigung der Gedanken. Sie 

wiirden nicht stattfinden, wenn die Kenntnis des Gesetzes nicht vorhander! wiire. Somit 
745 teiit Thomas die Meinung uber die Beweisfunktion der Gedanken. E: ~.tersuct.,t aber 

auch die Verbindung zwischen den Gedanken und dern Zeugnis des Gewissens zu erkl8- 

ren. Dem Gewissen schreibt er die beipflichtende !?o!!e bei der Anklage und Verteidigung 

' 4 " ~ f l :  AAS 85 (1993) 1180f. hier 1180; detitsche Ausgabe: VApS 1 ? I. 59f, hier 59. 
744 Thomas von Aquin, Kommentar zLim RBrnerbrief (Anm. 723) 92. ,,Mit iolgenclen Worten: 'indem 
ihnen ihr Gewissen' begrundet der Apostel dss Gesagte, nSmlich da!3 das  lnlerk des Gesetzes in ih- 
re Herzen d ~ r c h  gewisse Tatsachen geschrieben ist, die das Werk des Gesetzes als ein Geschrie- 
benes verkhden. (...)Daher leg1 sc!ches Gewisser! zztfiei!er? \!err! Gueer! Lwgnis ab, (,..)zuweilcn 
aber auch vom Schlech!en," 
745 \/s!. ebd. 92. 



U, 746 Oaf3 es einen Konnex zwischer? dem Begriff ,,Gedankeni' und dem Zeugnis des Ge- 

wissens glbt, betont Thomas noch elnmai ausdrCickllch bei seinen Uberleyungen uber 

Rbm 2, 16. So identifiziert er die Anklage und die Verteidigung mif den Zeugnis des Ge- 

wissens in einem Urteil. Dieses Urteii wird rnit dem Ausdruck ,,Gericht" gemeint, das ,;an 

dem Tage;' stateinden wird. Sowohl das Zeugnis des Gewissens als auch die sich ge- 

genseitig verteidigender, und anklagenden Gedanken versteht Thomas pr$isentisch. Sie 

werden noch einmal an ,jenem Tage" aufgrund des Wirkens Gottes dern Menschen vor- 

gestellt und endgijltig b e u r t e i ~ t . ~ ~ ~  Thomas hebt damit den eschatologischen Vorbehalt 

hervor, der die Versuche einer Verabsolutierung der menschlichen Urteile zuruckwelst. 

Auch die Enzyklika unterstreicht das endgultiye Lirteil uber die bereits vollzogenen 

Handlungen und Urteiie, ohne dabei auf den Inhaft dieses eschato!ogischen Vorbehaltes 

ausfiihrlich einzugehen (vgl. VS Nr. 59). j4' 

Abschliel3end stellen wir fest, da13 die Enzyklika vowiegend die wirkungsge- 

schichtliche Auslegung von Wi3m 2, 14-16 rnit besonderer Wahrnehmung der ljberlegun- 

gen des Thomas von kquin ubernirnmt. Aus der Sicht der historisch-kritischen Exegese 

jedach ist Riim 2, 14-16 kein ,,locus classicus" fijr die paulinische Gewisssnslehre, weil 

diese Stelle allein der Vielfalt der pauiinischen [Jberfegungen uber das Gewissen nicht ge- 

recht wird. 

Die Enzyklika gebraucht weitere Stellen aus den paulinischen Schrifter! irn Ab- 

schnitt uber das irrige Gewissen. In VS Nr. 62 zahlt der Papst in Anlehnung an die konzi- 

liare Lehre vom irrigen Gewissen d ~ e  Eigenschaften des Gewissens auf. Diese Aukah- 

lung ist eine Art Katalog, die aus zusammengesteliten bibiischen Texten besteht. Die En- 

zykiika nenfit aus den paulinischen Texten Rom 9, 1 und 2 Kor 4, 2. Aus dem ersten Text 

greift der Papst die Aussage uber den Heifigen Geist auf, der beim Zeugnis des Gewis- 

sens eine erleuchtende Rolle iiberni~nrrrt.'~~ Leidsr ist hier keine genaue ~bereinstirnmi~ng 

746 
Vgl. ebd. 93: ,,Und auch bei dieser Anklage und Verteidigung spielt 6as Zeugnis des Gewissens, 

welchern beifrepfljchtet wird. eine Ro!ie." 
'" Vgl. ebd. 93. 
746 Nur rnit einem Satz kommentiert die Enzyklika dieses Afiliegen von Paulus: ,,De ipso actionum 
iudicio, sirnulque de earum auctore deque tempore perfzctae exsecutionis, loquitur apostolus Pau- 
!us eodem loco: ita erit 'in die cum iudicabit Oeus occtilta haminum secundurn Evangelium meurn 
per Christum lesurn'(Rom 2, 16)':, in: AAS 85 (1 993) 2 180. 
3 19 VS Nr. 62: .U: ait apostolus Paulus, conscientia a Spiritu Sancto collustrari debet (cf. Rom 9,1)", 
in: AAS 85 (1 993) 1 182. 



der deutschen Ausgabe mit dern Qrlginaltext vorhanden. Nach der deutschen Ausgabe 

zitiert der Papst die paulinische ~ u s s a ~ e . ~ "  iim Originaltext beruit er sich nur veweisend 

auf R6m 9, 1. Die Diskrepanz fijhrt zu einer fakchen Ubersetzung dleses biblischen Tex- 

tes, weil die deutsct~e Ubersetzung: :.vom heitigen Geist erleuchtet" der Formi~lierung: 

u u p p a p ~ ~ ~ p o i v q ~  pot ~ f j s  ~ S O U \ J E L ~ ~ ~ ~ G E ( ; ) S  ~ O U  dv ~ v ~ u p a z r .  uyiig nicht entspricht. Warurn je- 

doch sprick: der Papst von der Erleuchtung durch den Heiliger: Geist irn Zusarnmenhang 

rnit Rijm 9: I? 

Zuerst 1st darauf hinzuweisen, da13 diese Stelle von einigen Exegeten schon her- 

angezogen wurde, urn die Reiation zwischen dern Heiligen Geist und dem ,,ckristiichen" 

Gewissen auszudrijcken. Sevenster sieht irn Wirken des Heiligen Geistes die Bedingung 

fur ein gutes Zeugnis des Gewissens. Er gekt noch weiter und steilt fest, daf3 der An- 

spruch auf die VVahrheit nur dem Gewissen zukornmt, das der Wirkung des Heiligen Gei- 

stes ausgesetzt ist.'" Aus dteser Interpretation geht hervor, daB Paulus das Gewissen nur 

,,christlich" versteht, weil er im Zusammenhang rnit dem Heiligen Geist vsn dern Gewissen 

der Heiden nicht sprechen kann. Jedoch zeigen andere Texte, z. B, Rijm 2, 15: aufl daB 

das Gewissen fiir ihn sine rnenschliche instanz ist, die allen gegeben ist, unabhangig vom 

Empfang des Weiligen Geistes in der Taufe. Deshalb mussen wir annehmen, daB der 

Versuch, das Gewissensverstandnis von Paulus zu ,,christianisieren", Ergebnis der spate- 

ren Interpretation ist. Diese wirkungsgeschichtliche kuslegung bringt zum Ausdruck, darJ 

die Gewissensidee zunehrnend vom christlichen Verstandnis gepragt wurde, in dem dern 

Wirken des Heiligen Geistes ein grcrl3es Gewicht zukornmt. 

Die zweite Stelie 2 Kor 4, 2 gebraucht der Papst wieder in dern Kataiog der Eigen- 

schaiten des ~ewissens.?~' Bedauerlicheweise stimmt auch hier die deutsche Uberset- 

zung mit dern Originaltext nicht exakt uberein. Aus der deutschen Ausgabe entsteht der 

Eindruck, daf3 der Papst diese Stelle zitiert hat. Irn lateinischen Text nirnrnt er nur Bezug 

auf diesen ~ e d . ' ' ~  Aui3erdern bringt die deutsche Ausgabe die Formulierung : ,,offen die 

Wahrheit lehren" an, die im lateinischen Text nicht vorkomrnt. 

Die Bezugnahme auf 2 Kor 4 ,  2 erlai~bt es dem Papst, durch die Anwendung der 

aktuafisierenden Ausregung dern Gewissen die Roile des Subjekts bei der Wahrheitsver- 

kiindigung zuzuschreiben. Aus dern bibfischen Text seibst erfahrt man, daf3 Paulus und 

nicht sein Gewissen das Subjekt der Tatigkeit ist. Paulus ste!lt niimlich in 2 Kor 4, 2 die 

schon e~,vahnten Antithesen dar, welche die Konsequenzen seiner Diakonia betonen. 

'" VVS Nr. 62: ,:Das Gewissen mug, wie der Apostel Pauius sagt, 'vorn Heiligen Geist erleuchtet' 
sein (Rom 9, 1?", in: VApS 11 1, 61f; hier 61. 
7!z, 

"' Vgl. Sevenster, J.N., Paul and Seneca, in: NTS 4 (1961) 84-102, bes. 96. 
'" VS Nr. 62: ,,(...) neque debef adulterare verbum Dei. sed esse 'in manifestatione veritatis'(cf. 2 
Cor 4, 2)". in: AAS (1 993) 1182. 
'" VS Nr. 62: ,;(...) es darf 'das Wort Gottes nich? verfSlschen', sondern mu13 'offen die Wahrheit 
lehren' (2 Kor 4, 2)"; in: VApS 11 i! 64f, hier 61 



U. a. vefi3lscht er aufgrund der Diakonia bas Wort Gottes ntcht, sondern lehrt offen die 

'JVahrheit. Darnit gibt Paulus die Antwort auf eine Anfrage der Getrleinde. Zugieich aber 

e t z t  er sich mit dern Verbalten seiner Gegner auseinander und Deweist ihnen das Ge- 

genteil dbrch sein eigenes Verhalten. Dabei kebt er die Bestatigung seines eigenen Ge- 

wissens hewor, das um keine Schuid weiTJ, die er aufgrirnd schlechter Handtunger? haben 

k6nnte. Beeinflugt von der nichtreflexiven Bedeutung der Syneidesis als ,,Mitwissen", 

,.Eingeweihtseinfi beruft sich PauIus auf das Gewisserl der anderen. Er stelit sich dern Ur- 

teii der anderen wit der Hoffnung, da13 dieses Urteil und das seines Gewissens aberein- 

stimmen werden. Der Payst geht deshalb in seiner Akt~alisierung so weit, daf3 er das 

Gewissen als Zentrum des Menschen, g!eichsam als der: Menschen seibst, versteht. Er 

versucht durch diese identifikation aufzuzeigen, da13 dern Gewissen in diversen Entschei- 

dungsprozessen eine ganz wichtige Rolle zukommt, weil es fur den ganzen Menschen 

veranb~ortlich ist. Deshalb isi die Suche des Menschen nach der Wahrheit so wichtig, 

damit sein Gewissen nach ihren Mailstaben gebildet wird. Nur danli wird es ,cjas Wort 

Gottes nicht verfaischen", sondern ,,die Wahrheit offen lehren" ( vgl. 2 Kor 4: 2). 

Die Bildung des Gewissens stellt nach der Enzyk!ika den Menschen vor eine groC3e 

Aufgabe. Der Papst bezieht sich dabei auf Rom 12, 2. Er weist darauf hin, dal?, Paulus mit 

dem Text zur Wachsamkeit aufruft irn Hinblick auf die Mogiichkeit des l r r t u n ~ s . ~ ~ ~  ES failt 

auf, dal3 in R6m 12, 2 kein einziges Mal der Begriff ,,Gewissenh vorkommt. Paiilus spricht 

vsn der Erneuerung des ~ 0 5 5 ,  nicht der ovvei6qot~. Syneidesis setzt namlich als die urtei- 

lende rnenschiiche lnstanz das WertebewuTJtsein und das Normensystem voraus. Sie fzilt 

die Urteile aufgrund der ihr vorgegebenen Werte. Stattdessen ist nach Paulus die FunMi- 

on des WJissens urn das Gute und das Bose dern v o G ~  zugeordnet. Wenn er von der Er- 

neuerung der voiiq spricht, machte er damit dessen groae Rolie fur das menschliche 

Handeln batonen. Das menschliche Handein wird dann richtig, wenn es dem erneuerten 

\lo.Cy und dem B&hqpcc zoii ClEvv entspricht. Paulus spricht nicht direkt \/on der Erneuerung 

der Syneidesis. Sie erf8hrt ihre Erneuerung entsprechend dem Wandei des voiiS.'" Auch 

der Papst mahr?t die Notwendjgkeit der Bildung des rnenschlichen Gewissens an. In sei- 

ner Aktualisiertrng spricht er vor. den lrrturnsmogiichkeiten des Gewissens dern ohne dre 

entsprechende Biidung Fehler unteriaufen konnen. Der Papst sieht also in der pau!ini- 

schen Aussage einen Appeii zur Wachsamkeit, damit keine Fehlurteile vom Gewissen 

getroffen werden. Diese Interpretation wird awch dadurch plausibel, wenn man einige 

754 VS Nr. 62: ,,Pauli admonitio ad vigiiantiarn nos soliici!at, docens in iudiciis nostrae conscienliae 
semper errorern inhaerere posse", in: . M S  85 (1 993) 11 82; ,, Die Mahnung des Paulus hSlt uns zur 
Wachsamkeit an init dern warnenden t j i~weis ,  daf3 sich in detl Urteilen unseres Gewissens immer 
auch die Mijglichkeit des Irrtums einnistet", in: VApS I "! :, 61f. hier B l f ,  Die Enzyklika bez~eht sich 
noch einmal auf Rom 12, 2 in VS Nr. 64, in: M S  85 (1993) 1?83f, hier 1183: deutsche Ausgabe: 
VApS I? 1,63f, hier 63. 
755 Vgi. Eckstein, H.-J., Der Begriff Syneidesis bei Paulus, ( A m  11) 178-179. 



~berkgungen der Theologen in Betrachi zieht, die die Syneidesis bei Paulus fijr das Wis- 

sen urn das Gute und Base verantvvortlich gemacht haben.'" 

Weiterhin wendet die Enzyklika drei Stellen aus den deuteropaulinischen Briefen 

an: 2 Tim I, 5; 2 Tim 1, 3 und Eph 4, 14. Diese Texts aus den deuteropaulinisehen Brie- 

fen sind far die weitere Bedeutungsent~ficCtfung des Gewissensbegriffes wichtig. Er be- 

kommt nach und nach christlichen Charakfer, und seine Bedeutung deckt sich immer 

mehr mit der des Begriffes ,,lnneresU. Daher mu13 man genau urtterscheiden zwischen 

dem, was Paulus als Gewissen verstanden hat, und dem, was als spiitere, nachpaulini- 

sche Konzeption des Gewissens bezsichnet werden muB. 

Aus der ersten Steile (1 Tim 1, 5) zitiert die Enzyklika (VS Nr. 62) den Ausdruck 

&K( ...) C ? , V E L G + O ~  hpe*, ohne dabei die Frage nach dem Verfasser zu ber~h ren . '~~  Der 

Papst sieht im Zusammepthang mit dern guten Gewissen die Suche nach der Wahrheit als 

unentbehrfich an. Diese Stiche ist gleichsarn die Voraussetzung fiir das gut@ Gewissen, 

d.h. das Gewissen, das fijr die Wahrheit als den objektiven Normentr3ger offen ist, Zu 

dieser SchluBfolgerung kornrnt der Papst aufgrund seiner Aktualisierung von 'I Tim 4 :  5, 

die aus der gesamten papstlichen Konzeption des Gewissens und seiner Abhacgigkeit 

von der Wahrheit hervorgeht und nicht im Widerspruch zui Absicht des Briefverfassers 

steht. Es geht namlich in diesem Text, wie wir bereits festgestellt haben, urn das Ziel der 

christtichen Unterweisung ~ ~ n d  Verkundigung. Bieses Ziei ist die Liebe, die unter drei Vor- 

aussetzungen zu erreichen ist (reines Werm, gutes Gewissen und ungeheuchelter Glaube). 

Die zweite Voraussetzung: das gute Gewissen entlehnt der Autor des Briefes bei 

ber heiienistischen Ethik, urn die Bindung an das Siitliche z i ~  betonen. Es ist interessant, 

dal3 der Verfasser des Briefes neben dem guten Gewissen das reine H e n  als erste Vor- 

aussetzung anfiihrt. Sornit wird die Unterscheidung zwischen beiden Gr68en irn l'ergleich 

zum alttestamentlichen oder Jesu Herzverstafidnis deutlicher. Das Herz nirnrnt nicht mehr 

die Funktion des Gewissens wahr, sondern gehtjrt neben iflm zu den Merkmaien einer 

christiichen Haltung. Das gute Gewissen in den deuteropaulinischen Briefen druckt priii- 

gnanter ais bei Paulus das normative Soilen der sich entwickelnden christliehen Doktrin 

aus. Es ist gleichsarn das Symbol fijr das standhafte Ausharren in der gesunden Lehre 

und fur die Bindung an das ~ v a n g e l i u n . ~ ~ ~  Dadurch unterscheidet sich u.a. das Gewis- 

sensverstandnis in den Pastoralbr~efen von der paulinischen Gewissensidee, wie bereits 

angemerkt wurde. Das Gewissen nach 1 Tim 1, 5 bekomml christliche Zuge, die mehr auf 

das Normative als auf das Anthropologische fixiert sind. 

756 €in Beispiel &fur vgl. Bultmann, R., Theoiogie des Neuen Testamerlts, Tiibingen 619~83 217 

757 In: AAS 85 (1993) 11 82; deutsche Ausgabe: VApS 11 1. 6 l f ,  hier 61. 
75.5 VgI. Brox, N., Die Pastoralbriefc, (Anm. '195), 103-104. 



Die meite Stelle 2 Tim 4 ,  3 wird uen der Enzyklika Paulus als Verfasses zug* 

schdeben (VS blr t ~ ) . ~ ~ ~  Diese Feststellung stiiTJt auf Kritik durch die histopiseh-kritjsche 

&egese: fiir die die Unterscheidung beziiglrch der Verfasserfrage innerhalb des Corpus 

Pauiinum unentbehdich ist. Die Enzyklika verkniipft in eiirler Aussage, die die Eigen- 

sckaften des chrisflichen Gewissens aufziihlt, die paulinischen und die deuteropaulini- 

schen Texie. Die Bezeichrrung des Gewissens mit derrr qualifizierenden Adjektiv ,,reinu ist 

nicht fiir die gaulinische Konzeption charakteristisch, sondem Ist das Ergebnis der spate- 

r'en Reflexjon. Der Autor von 2 Tim 1, 5 wendet sich an den Schijler und Freund von 

Paulus rnit einer Beteuerung, die sich auf das eigene reine Gewissen beruft, dafl er Gott 

fur Timotheus' Bewahrung irn ungeheclchelten Glauben dartkt (vgi. 2 Tin 1, 5). Die Be- 

teuerung wird also der vertrauten Person und nicht den Gegnern gegeniiber ausgsspro- 

chen. Dadurch kznn man feststellen, daf.3 2 Tim 1, 3 nicht direkt van Paulus herkommt, 

sondem einen Teil seines stiiisierten Bildes In den Pastoralbriefen a u s r n a ~ h t . ~ ~  DaB der 

Papst in seinen uberlegungen auf diese Beteuerung zufiekgreift, ist plausibel, wei! er die 

Erfordemisse fur das christliche GewIssen zusammenstellen rnochte. Jedoch w3re eo an- 

gebracht gewesen, die Unterscheidung mischen beiden Briedgntppen zu benlcksichtigen, 

urn Mil3verstandnisse bei der Frago nach dern Verfasser zu vermeiden. 

Neben den Pastoralbriefen gebraucht cler Papst noch eine Stelle aus dem Ephe- 

serbsjef bezuglich der Gewissensthematik. Es handelt sich urn die Bezugnahme auf Eph 

4, 14, dessen einer Teil von der Enzyklika zitiert wird. Leider kommt es auch in diesem 

Fail zu einem Unterschied zwischen dern Originaltext und der deutschen Obersetzung von 

VS Es geht aus der deutschen Ausgabe nicht klar hervor, was direkt vorn Epheserbrief 

zitiert und worauf nur Bezug genommen ~ u r d e . ~ "  In der bibtischen StelDe (Eph 4, 44) 

komrnf der Begriff ,GewissenV nicht Der kutor dieses Verses fangt mit der Schilde- 

rung von vitztot (unmandig, unmiindige Kinder) an. Die Unmandigen sind nsch weit v ~ m  

vollkommenen Glauben ~3n t f emt .~~  Sie sind von Wogen umhergeworfen (~h&w~t<6pvos) 

und hin und her getragen ( m p t ~ ~ ~ v o t )  von jedem Sturm (&VE~OS) der Lehre. Sie sind 

dern Wiirfelspiel des Menschen (~vfkia) und der Verschfagenheit (mvoupyiax) ausgesem, 

'" In: AAS 85 (1 993) 14 82; deutsche Ausgabe: VApS 11 1, 61f, kier 61. 
7m Vgf. &ox, M., Die Pestoraibriefe, (Anrn. 195) 225. 
7" VS Nr. 64: .Eclclesia solurn ac sernper wnscientiae sewit, eam adiuvat, ne ftuctuet neve 
circumrnagatur 'omni vento dodrjnae in falfacia horninum'(cf, Eph 4, 14) (...)", in: AAS 85 (1993) 
1183f, hier 1184; vgi. deutsche Ausgabe: .Die Kirche steilt sich immer rlur in den Dienst des Gewis- 
sens, indem sie ihm hitft, nicht hin- und hergetrieben zu werden von jedem Windstog der Cehrmei- 
nungerr, dern Betrug der Menschen ausgeliefert (vgf Eph 4, 14)( ...)", in VApS 11 1, 6 3 ,  hier 63. 
762 Eph 4, 14: 'iva pq~k ' t t  &p&v v6ato1, ~ l d m v ~ < 6 p e v o t  I E E ~ E ~ E ~ ~ ~ V O L  &ydpcp .rqj 6t6aa- 
~afioy &*.J .\/ ~+iq Z&V &v%plha(i3v, EV aavoupyig z p b ~  .t+v pe63obeiav nl&vx;  Mit der EIn- 
heitsubersetzung: .Wir sollen nicht rnehr unmundige Kinder sein, ein Spiel der Welien, hin und her 
getrieben von jedem Widerstreit der Meinungen, ciem Betrug der Menschen ausgeliefert, der Ver- 
schlagenheit, dje in die Irre fuhrt." 
763 Vgl. Gnifka, J., Der Epheserbrief, (t(ThK X, Fasz. 21, Freibarrg [u.a.] 1977, 216, 



die auf Uberiistung (p~@o?i~ia)  und lrrefijhrung (nhkvrl) hinzielt. Aile Bilder, die in diesem 

Sak auftauchen, liegen ,,dem antiken Menschen mit seiner Furcht vor der Schiffahrt und 

ber Aiigewalt von Wind und Vllellen nahe" und zeigen die Gefahrei7, denen das jange 

Christenturn ausgeliefert ist. 7" A L ~ O I G K ~ > ~ ~ C I  kann hier als geistige Strbrnungen verstanden 

werben, die Unruhe und Unsicherheit stiften. Mit ciiesen Skdmungen setzt sich auch der 

Kolosserbrief auseinander (2, 8 - 2 ~ ) . ~ "  Man kann so atis dem Epheserbrief erfahren, da13 

die lrrlehren und ,,die durch sie drohende Zersplitterung der Kirche zu dieser Zeit ein sehr 

aktuelles Problem ~ a f ' . ~ ~ % a s  gilt bis heute und verlangt Aufrnerksamkert und Sorge urn 

die Einheit. ,,Christus (hat) der Kirche jene Manner mit Leitungs- tind Lehrfunktionen ge- 

geben, daf3 sie den Glaubigen in den schwankenden LVogen menschficher Meinungen 

und auf den verschlagenen Wegen teuflischer ~Jerfilhrung Halt und Festigkeit ge- 

ber~(...j.~" Der Papst aktuaiisiert diosen Text und zeigt, dal3 die Kirche iril Dienst des Ge- 

wissens steht, damit es nicht auf Irwege gerat. Die Aktualisierung hebt hervor, daB das 

Gewissen den ganzen Menschen vertritt und damil angesichts der IrrtUmer aufgerufen ist, 

wach zu sein. Das Gewissen als Repfasentant der ganren Person ist also eines der 

kllerkmale der Gewissenskonzeption des Joharines Paul 1 1 .  . 

Mit der Beschreibung der Gefahren in Eph 4, 14 ist noeh keine konkrete ldsung 

des Problems geboten. Diese kommt im nachfolgenden Vers 4. 15 vor. In diesem Text 

finden wir den Begriff &XqOcbvze5 (von &hqe~6w: wahrhaftig sein! die Wahrheit sagen), 

der hier eine Schi~sselrolle spielt. J. Gnilka bernerkt irn Anschlun an Eph 1, 13, daB es 

sich hier nicht tim irgendwelche Wahrheit, sondern urn die Vlkhrheit des Evange!iums 

handelt. Die zu \~erkundende VtJahrheit sol1 das Herzstijck des Evangeliums ~ e i n . ? ~ ~  Die 

Enzykiika hatte diesen Vers gut gebrauchen konnen, urn ihr Hauptanliegen, die Bedeu- 

tung der Wahrheit fur das sittliche Leben, hervorz~heben.~~~ 

764 Schnackenburg, R., Der Brief an die Epheser, (EKK X). Zijrich [u.a.] 1982, 189; vg!. Ernst, J.. 
Die Briefe an die Philipper, an Philemon, an die Kolosser, an die Epheser, (RNT), kegensburg 
1974, 358. 
'" Vgi. ebd. 358. 
766 Gnilka, J., Der Epheserbrief, (Anm. 763) 217; vgi. MuRner, F., Der Brief an die Epheser, (OTK 
10) Gijtersloh ju.a.1 19982, 130: ,,Die Menscheil kenrlen sich nicht aus, sie sind wie ein steuerloses 
Schiff auf dem Meer 'geschaukelt urld heruntgetrieben", je nachdem, wie der Wiqd gerade weht. 
(...) Es ist die weltanschauiiche Rattenfiingerei, der jene a~isgesetzt sind, die wedef Fiihrung noch 
Ziel noch die Wahrheit haben und kennen." 
767 Scknackenburg, R., Der Brief an die Epheser. ( Anm. 764) 190. 
'" Vgl. ebd. 490. 
76g VS Nr. 64: ,,ne aberret ex ve~ilate de bono hominis, sed, ad quaestiones praesertirn difficiiiores 
quod sttinet, ut veritatern Zute assequatur in eaque maneat", in: AAS 65 (1993) 1184; deutsche 
Ausgabe: VApS 1 1 1. 63f. hier S3f. 



2.3. Bibiische Texte von augerhalb des Corpus Pauiinum tn VS 

Obwohl diese Texte rlicht direkt vorn Gewissen handeln, werden sie von aer Enzy- 

klika aufgenomrnen, meistens in der Form einer Aktualisierung oder persdniichen Lektiire 

rnit einer geist!ichen Auslegung. Wie wir schon festgestellt haben, ist salche lnanspruch- 

nahme plausrbel, es sci denn, die Auslegung steht offensichtlich in? Gegensatz zu der, hi- 

storisch-kritischen Erkenntnissen und ist damit exegetisch nicht haltbar. 

Der Papst wendet irn Konnex rnit dem irrigen Gewissen Ps 19, 13 an77%n und 

veweist damit auf den Zustand der Blindheit fiir das Schlechee (VS Nr. 63). Der Psalm 

besteht zcls zwei Teilen. 19; 2-7 und 19, 8-15. Sie unterscheiden sich nach Thema vnd 

Herkunft. Der erste widmet sich der Schijpfung in Form frei forrnuiierter Parallelismen, die 

aus Kanaan stammen kiinnten. Der nveite, iins interessierende Veil komrnt aus der Zeit 

nach detn Exil und wendet sich dem Gesetz za. Besonders in Ps 19, 12-14 wird diese 

Zuwendung deutiich. Der Beter preist die GrijBe der Thora. lhre Beachtung is: fur das 

Wohlergehen des Thorafrommen ausschlaggebe~d. Wer gegen die Thora handelt, kann 

das mit Wissen oder Unwissen, bewuf3t oder unbewuat tun. Soiche Unterscheidung von 

Grunden dsr Schuld geht aus der priesterlichen Theologie her~or .~"  Diese linterschei- 

dung nirnrnt die Enzyklika offensichtlich wahr, wenn sie von einer aiizu schnellen Recht- 

fertigung irn Namen des Gewissens spricht. Das Gewissen sol! unterscheiden zwischen 

den schlecitten Handlungen, die freiwiliig und vorsatzlich vollzogen wurden, und denen, 

die aufgrund der Unwissenheit begangen wurden. lm zweiten Fall ist die Frage nach dem 

Grund der Unwissenheit von grot3er Bedeutung. Gewisse Ahnlichkeiten der interpretation 

dieses Textes kann man bei J. Ratzinger finden, der den Zustand der Blindheit als ,,Nicht- 

mehr-Sehen von Schuid" bezeichnet und in seiner ijberlegung auch Ps 19, 13 als Antwort 

auf d ~ e  Frage nach dem Grund dieser Blindheit ~ i t i e r t . ~ ~ ~  

Nicht nur dern Problem des Verstummens des Gewissens als eines dauerhaften 

Zustands. sondern auch dem ProzerJ der Verforrnung schenkt der Papst seine Aufmerk- 

samkeit. Huf diese Verformung spielt Jesus an, so die Enzyklika, indem er von ,,ticht" und 

,,Augefi bei Mt 6, 22-25 spricht (VS Nr. 63).773 Die Inanspruchnahme dieses Textes in die- 

77C Mit der Elnheitsiibersetzung: ,,Wer bemerkt seine eigenen Fehler? Sprich mich frei von Schuld, 
die mir nicht bewugt ist", in: AAS 85 (1893) 3 182f. hier 1183; deutsche Ausgabe: VApS ? 11, 62f. 
hier 62. 
771 Vgl. Hossfald, F.-L., Zenger, E.. Die Psa!rnen !, Psalm 1-50, (NEB Lfg. 29), Wiirzburg 1993, 
128- 1 34. --- 
'" Ratzinger, J., Wahrheit, Werte, Maeht, (Anrn. 424) 35: ,,lm Psalm 19, 13 steht der ewig beden- 
kenswerte Satz: 'Wer bemerkt seine eigenetl Fehlefl Sprich mich frei von der Schuld, die mir nicht 
bewul3t ist!' Das ist nicht alttestarnenflichei. Objektivismus, sondern tiefste menschiiche Weisheii: 
Das Nicht-mehr-Sehen von Schuld, das Vefsturnrnen des Gewissens in so vielen Bereichen ist eine 
efahriichere Erkrankung der See!e als die immerhin noch als Schuld erkannte Schuld." 

in: AAS 85 (1993) 1182f. hier 1183: deutsche Ausgabe: VApS 11 I, S2f. 



sem K~ntext ist auf die Kritik von Exegeten gestor~en.~'~ J e s u ~  hat ngrniich nie vorn Ge- 

wlssen gesprochen. Dieser Begriff fehit in den Evangelien (umstritten ist der Text Joh 8, 

9). Jesus hat die afttestamentiiche Begriffiichkeit gebraucht und vom ,,Herru gesprochen, 

das fiir das menschliche Handeln verantwortlich ist. Er beruft sich auf den Willen und das 

Wort des Vaters im Hirnmel und nicht auf das Gewissen. Es stellt sich also die Frage, ob 

iind inwiefern diese Aussage der Enzykiika uber das Gewissen plausibel ist. 

Von der Struktur her ist fur Mt 6, 22-23 die Anwendung der antithetischen Paralle- 

lismen: 6cpBcxhpb~ + a ~ ) ~ u 0 5  und 6qeakp65 + 1~ovqp65 charakteristisch. Das Auge kann fur 

den Leib die Lampe ( h v ~ v o ~ )  sein. Wenn es gesund (hell) ist, danr: ist der Leib irn Lichte. 

Wenn es hingegen krank (base) ist, dann ist der Leib im Dunkel. NatUrlich nu8  gefragt 

werden, was zb @S 23 kv oc)i (das Licht in dir) bedeutet. 

WIrkungsgeschichtlich IaBt sich feststellen, darJ ,,dm L.icht in dir" zuerst als die 

Vernunft verstanden wurde. Das hangt mit dem antiken Verstandnis des Auges zusam- 

men. Eine weitere Deutung, die fur Mt plausibier kt ,  sieht im Licht das Herz des Men- 

schen. Gepragt vorn spatantiken Dualismus, stelite man die Frage, sb das Herz der Erde 

oder dem Hirnrnel gehbre. Davon war die Beiarertung des Herzens abhangig. Augustinus 

sprach vom ,,lumen fidei", das das Herz b e e i n f l ~ l ~ t . ~ ' ~  Spater hat Luther diese Stelle auf- 

gegriffen und kommentiert. Dabei verwendet er den Begriff ,,Gewissene. 776 Sein Kom- 

rnentar zu diesem Text ist auf das Laster des menschiichen Verhaltens, den Geiz, bezo- 

gen. Er bezeichnet ihn als das Laster, das dem Menschen grogten Schaden ~ufug t .~"  

Wenn Jesus vom Auge spricht, rrieint er damit das leibliche Organ, das fur das Licht des 

Kijrpers verantwortlich ist. Ohne das Auge kann der Mensch nur schwerlich existieren. 

Das gleiche gilt fur den ,,geistlichenU Leib, der auch ein Auge haben m1;13. Mit diesem Au- 

ge meint Luther den Verstand und die rechtschaffene Meinung, die dem Menschen die 

rechte Glaubens- und Lebensweise aufzeigen kann.778 Nach Ihm will Jesus uns dwrch die- 

sen Vergleich mit dem Auge warnen und auf das Gewissen hinweisen, damit wir die welt- 

lichen Guter in rechter Weise in ,4nspruch nehmen. Das gute Gewissen erIaubt uns ihre 

774 
Vgl. Theobald, M., Das biblische Fundament der kirchiichen Moraliehre, (Anm. 13j 37. 

775 Vgl. Sctinackenburg, R.; Matthausevangelium 1. 1 - 16. 20, (NEB Bd. I), Wurzburg 1985, 69; 
Luz, U., Das Evangeliurn nach Matthaus (NIT :-7), (EKK 112), Zurich ju.a.1 1985: 355-356. 
776 Vgi. Luther, M., Martin Luthers Evangelium-Auz!~gung, Matthaus-Evangeiium, Mijlhaupt, E. 
[Hg.), Teil. 2, Gottingen 1952, 171-1 78. 
I /7 Ebd. 171: ,,Denn wie gesagt ist unter aflen leiblichen Lastern kein Laster, das die Leute rnehr 
betriigt und dem Evangelium und seinen Fruchten grhjCeren Schader? tut." 
776 Ebd. 173: ,,So, will Christus sager!, geht es auch irn christlichen Wesen, beso!:ders rnit dem 
Geiz: das siehe zu, daB dein geistiicher Leib eir~ Fiuge, d.h. eine rechtschaffene gate Meinung und 
einen Verstand habe, darnit du wissest, wie du glauben und leber! sollst, und dich nicht selbst rnit 
falschem Wahn und Diinkel verfuhrt." 



inanspruchnahme. Zugteich erwahnt er Christus, der jeden Menschen auf sein eigenes 

Gewissen verweist, damit jeder seine Gesinnung erkencen und bewerten kat~n.~"  

Luther gebrauchi diesen Teict, un? die Notwendigkeit der Bildung einer eigenen 

Haltung deutlich zu rnachen. Das geschiehi durch die Erneuerung des Verstandes und 

aer Meinung. Ohne sie wie auch ohne das Auge lebt der Mensch in der Finsternis. Damit 

der Mensch r~icht in diese Finsternis gerat, hat sein Gewissen eine Wachterfunktion. 

In diesem Sinn beruft sich auch der Papst auf Mt 6, 22f und stellt Christus als den 

dar, der im Gewissen eln Auge fur den geistlichen Leib sieht, weiches ohne Bildung der 

Verforrnung ausgesetzt ist. Nur unter diesern wirkungsgeschichtiichen Aspekt ist vorn Ge- 

wissen im Zusammenhang mit M? 6,22-23 zu sprechen. 

Die Thematik des Lichtes und des Dunkels wird vom Papst auch anhand des Jo- 

hannesevangefiums aufgegr~ffen.'~~ Besonders Joh 3, 20-21 beinhaltet die Syrnbolik von 

ticht und Gunkel in form einer ~nt i these~",  die man m ~ t  dcr erwahnten Aussage von 

Seneca (Ep 97, 13) vergleichen kann. Zuerst stellt der Evangelist fest, dal3 das Licht von 

den Menschen gernieden wird, die das Schlechte tun. Damit schlieBt er sich dem Gedan- 

ken der Antike an, die aussagen, dal3 im Licht alle schlechten Taten entdeckt ~erden. '~ '  

In dem Licht werden nicht nur die ~ e r k e  der Menschen verifiziert! sondern es komrnt 

auch zum Ausdruck, was die Menschen sind. Deshalb kann man nach Johannes den 

Ausdruck ,,kommt zum Licht" als Synonym fiir ,,giaubenU betra~hten.~'~ Der nactlste Vers - 
3, 21 stellt im Gegensatz zum vorausgehenden Vers ein Verha!ten des Menschen dar, dar 

sich an der Wahrheit orientiert,, die alles zu Gott Gehorende bezeichnet. Dadurch fuhlt er 

sich zum Ljcht hingezogen, damit seine Taten offenbar werden. Hinter dieser psychologi- 

schen Dimension versteckt sich der Sedanke uber das ,,Sein aus der Wahrheir', der eine 

enge Beziehung zwischen Christus und dem acrs der Wahrheit seienden Menschen her- 

s t e ~ ~ t . ' ~ ~  

779 Ebd. 174: .Denn nu dein Auge einfaltig ist, spricht Christus, so ist dein ganzer teib iicht d h. 
alles, was du tust und lebst in auaerlichem Wandel nach deinem Amt und Stand, ist rechtschaffen. 
g ~ h t  nach Gottes Wort und in rechter Meinung; es leuchtet wie die Sonne vor Gott und den Men- 
schen und besteht vor ailer Welt und ist kostlich und du kannst das zeitliche Gut mit gutern Gewis- 
sen als redlich und gcttlich gewonnen gebrauchen.( ...) Damit will er uns verwarnt und eineri jegii- 
chen seinern Gewisseo befohlen haben, da13 er zusehe, wie sein Herz und seine Meifl~rng steht und 
sich nicht seibsi einen schonen und doch falschen Gedanken mache, als hab er guten redlichen 
Anla63 und wohl Fug und Recht, so zu geizen, und als konne er Gott eine Nase drehen und ais rner- 
ke Gott den Schaik rricht." 
'" Vgl. \JS Nr. 63; 64, in: AAS 85 (1993) 11 02f, hier 1183; 1183f, hier 1184; deutsche Ausgabe: 
VApS 11 1, 62f, hier 62; 63f: hier 63. 
'@' Nach der Einheitsijbersetzung: ,,Jeder, der Bljses tut, haat das Licht und kornmt nicht zurn Licht, 
dan'iit seine Taten nicht aufgedeckt werden. LVer aber die Wahrheit tut, komrnt zum Licht, damit 
offenbar wird, dal3 seine Taten in Gott vollbracht sind." 
'" Vgl. Schnackenburg, R., Das Johannesevangelium, I. Teii, (HThK IV) Freiburg [u.a.] 1965, 430. 
'a3 Vgl. ebd. 431. 
'% EM. 432. 



Die Enzykiika bezieht sich nlcht atlf den ganzen Text: Joh 3, 20-21, sondern nur 

auf derr zweiten Teil der Antithese (3, 21 ) . ' ~~  Damit rndchte sie den Zusamrnenhang mi- 

schen den Menschen und dern wakrhaft Guter~ hervorhehen. Diesen Zusammenhang be- 

zeichnet dei Papst mit dem Begriff ,.KonnaturalitatU, lrvoclurch der sssentieile Charakter der 

Relation zwischen beiden betont wird. Die ,,Konnatrtralit&t" baut auf der Zuyehiirigkeit zu 

Gott auf, die sich in den sittlichen Haitungen &Bert. D ~ s  Fundament der Hahungen sind 

die dern Menschen eingegossener~ giittllchen Tugenden und die eworbenen Kardinaltu- 

genden. Vor allem die gottlichen Tugenden, die aufgrund der Sakramente mit der Natur 

des Menschen verbunden sind, werden fur die Swche nach dern wahrhaft Guten ails- 

schlaggebend, weil sie immer zu Gott hin lenken. Das Rundschreiben weist auaerdern 

darauf hin, dai3 die ,,Konnaturalitat" eine groae Ro!le bei der Gewissensbiidung spieit, In- 

dern sie das Gewissen aufruft, sich standig dern 'Nahren und Guten ztizuwenden. Durch 

das so gebiidete Gewisser! kammt man zurn Licht und kann prufen grid erkennen, was 

der VVille Gsttes i ~ t . ~ ~  

Bei der Auslegung von Hom 12, 2 wie auch von Joh 3, 21 kann man erkennen, 

dat3 der Papst die Erneuerung des Menschen von aer Suche nach der Wahrheit abhangig 

rnacht. Die Taten der Wahrheit bringen dem Menschen das Licht d. h. die rechtschaffene 

Gesinnung, die sein ganzes ieben pr&gt. Obwohi kein exakter Zusamrnenhang zwischer! 

den Uberlegungen von Seneca, Johannes und \JS fesizustellen ist, sind gewisse Ahniich- 

keiten, insbesondere im Bezug zum Licht zu sehen. Seneca betont das Verfangen des 

guten Gewissens nach dem Licht. Obwohi Johannes den Begriff ,,Gewisserio nicht ver- 

wendet, spricht er vom ganzen Me;lschen, der aufgrund der 'JVerke der \JVahi'heit im 

Lichte wandeit. Der Papst unterstreicht in selner aktualisierencfen ljbertegung zu Joh 3! 

21 die Relation zwischsn dern Gewissen, das den ganzen Menschen irn sittlichen Leben 

vertritt, und der Wahrheit, dre die Rlchtschnur des rnenschlichen Wandels bildet und iibe: 

die Taten des Menschen leuchtet. Die Aktua!isierung eriaubt dem Papst Joh 3, 21 in die 

Thematik der Gewissensbildung einzubeziehen, obwohl aus der Sicht der historisch- 

kritischen Exeyese schon aufgrund des Fehiens des Begriffes irn vierten E*~angeliurn kriti- 

sche Anfragen gesteflt werden mussen. 

Am Beispiel des bekannten Gieiehnisses vom Pharisaer und vom ZiilIner (Lk 18, 9- 

14) sieiit ber Papst schiie3lich zwei Typen des Gewissens var: ein ,selbstzufrtedenes" und 

ein ,,reuevolles" (VS Nr. 104).~~' Zuerst stellt sich auch hier die Frage, welche A;t der 

Auslegung er an wendet. Die historisch-kritische Exegese bestreitet wegsn des Nichtvor- 

kommens des Begriffes ,,Gewissen" in den Evangelien jeden direkten Zusammenhang 

7'9s NI: 64, in. AAS 85 (19933 1183f, hier 1183, detitsche Ausgabe: VApS 11 1. 63f, hier 63. 
'" VgI. Rijm 12, 2. 
7'7 In: AAS 85 (1993) 1215: deutsche kusgabe: VApS 7 11, 99f, h!er 100. 



zwischen ihm und der Letwe Jesu. Lk 18, 9-14 ist eine Beispielgeschichte, in der Jesus 

auf die Gefahr der Selbstgerechtigkeit aufmerksam macht. Keiner dad sich nur auf seine 

eigene Leistung berufen, da dies eine Veracktung vorl Schuldiggewordenen verursachen 

kann.'" Was aber von der historischen Kr~tik nicht akzeptiert wid, ist unter dem Aspekt 

cler Aktualisierirng und geistlichen Lesung plausibel. Wir ,mussen dabei auch bedenken, 

dal3 die Auslegung von Lk 18, 9-14, die irn dritten Kapitel der Enzyklika durchgefuhrt wird, 

keine doktrinaren, sondern praktisch-pastoralen ~berlegungen enthalt. Der Papst verbin- 

det trctz moglicher Bedenken aus der Sicht der historischen Krttik die Haltung des Phari- 

saers mit seinem selbstzufriedenen Gewissen und die des Zijllflers mit dem reuevotien 

Gewissen. Er machte gleichsam zeigen, dal3 hinter den verschiedenen Haltungen diverse 

Arten von Gewissen ~tecken."~ Was versteht der Papst in seiner aktualisierenden Inter- 

pretation unter den beiden Typen des Gewissens? 

Nach Auslegung des Papstes versucht der Pharisaer sich fur seine Verfehlunge~ 

zu rechtfertigen. Er sieh: keine Schuid bei sich, und sein Gewissen klagt ihn nicht an. 

Durch das Schweigen des Gewissens ist de: Pharisaer nicht mehr offen fGr Gott und sei- 

ne Stimme. Es scheint dabei plausibel zu sein, da8 dieses selbstmufriedene Gewissen zu- 

gfeich ein irrendes ist, weil es die Situation des ,.Nicht-mehr-Sehen van Sshuld" rechtfer- 

tigt. Deshalb hat der Pharisger kein Verlangen nach der ~ m k e h r . ~ "  

Nach Meinung des Papstes werden im Fail des Zollners seine schlechten Taten 

und Sunden nicht verharmlost, auch wenn das Urteil Gottes fur ihn positiv ausfallt. Dieses 

Urteil beruht auf der Tatsache, da8 der Zullner keine Rechtfertiguny fur sich sucht, son- 

dern seine Unwurdigkeit vat- Gott zeigt, Sein Gewissen klagt ihn an, und dadurch ist er f i j i  

die Stimme Gottes zuganglich. Es macht offen fur die Wahrheit und Gnade; die seine 

Reue be~irken.~'' 

Diese cjberlegungen lassen die Schlu8foigerung zu+ da13 die Aktualisierung des 

Textes Lk 18, 9-14 durch die Nloralenzyklika in ihrem pastoral-praktischen Tei! verifinierbar 

ist. Das Gewissen wird hier als Reprasentant des Menschen vor Gott dargestellt, der ihn 

fur Gottes Stimme offen macht. Das Gewissen ist demnach fur die Kommunikation des 

Menschen mit Goft verantwortlich, die durch seine etwaigen Verforrnungen abgebrochen 

werden kann. 

788 Vgl. Krerner, J., Lukasevangeliun;, (NEB Bd. 3), Niirzburg 1988, 176; Ernst, J.: Das Evangeli- 
urn nach Lukas, (RNT), Regensburg "993, 376-377. 
739 Solche PIuslegung ist nicht nur fur Johannes Paul ! I .  typisch, sondern ist auch bei verschiedenen 
Theologen zu finden z. 5. bei Ratzinger, J:, Ders. Wahrheit, Wertc, Macht, (Ann?. 424) 36. 
' 9 ~  Vgl. ebd. 36. 
79i Ebd. 36. Ratzinger betont wie VS den Zustand des irrigen Gewissens: "Jesus kann deswegen 
bei den Sundern wirken, weil sie nicht hinter dern Paravent ihres irrenden Gewissens unzuganglich 
geworden sind fur die Veranderungen, die Gott von ihnen - von uns - ervdartet." 



Die Moralenzykfika insgesamt wird der These, da13 die Auslegung vc3n biblischen 

Texten der Gewichtigkeit der Aussagen entsprechen soll, aufgrund der angefiihrten Ein- 

wande nicht ganzlich geracht. Mit ihrem ersten Kapitel, das ein narrativer und rneditativer 

Einstieg in die Thematik ist, stirnrnt die aktualisierende ,,lectio divina" Qberein. 

Die Auslegung der biblischen Texte im Blick auf jhre wirkuiigsgeschichtliche Be- 

deutung und die Aktualisierung ist vom Papst bei den pastoralen Aussagen des dritten 

Kapitels von VS plausibel durchgefuhrt worden. Irn zweiten, doktrinar-systematischen Ka- 

pitel von VS wird vorwiegend der wirkungsgeschichtliche Zugang zur Bibel verwendet, der 

der Gewichti~keit ihrer Aussagen aligernein entspricht. Neben dar historischen Krittk ist 

dieser Zugang eine anerkannte Auslegungsmethode, die unter Beachtung ihrer Grenzen 

gebraucht werden kann. Es besteht dabei aber die Gefahr, inhalte auf den biblischen Text 

zu projizteren, die er nicht ausdrijckt. In VS Nr. 59 kann man nicht deutlich erkennen, ob 

die Aussagen von Bonaventura ein Teil der gesamten uberlegungen uber das Gewissen 

sind oder ob sie auf das Gewissensverst3ndnis von Paulus ijbertragen wurden. Dies wijr- 

de eine unzulassige Projektion bedeuten. Ein Fragezeichen verdient auch die nichi ge- 

naue hJnte:sckeidung zwischen den paulinischen Haupt- und den deuteropaulinischen 

Briefen, die den historisch-kritischen Erkenntnissen widerspricht (vgl. VS Nr. 62). 



Ergebnis der Unlersuck~ung - Ausbliek 

Nacrl den angestetlten Untersuchungen kann nun bitanz gezogen werden, in dor 

als Quintessenz die wichtigsten Ergubnisse festgehziten werden. 

"I Gewissensverstandnis der Enzyklika VS auf dens Hintergskindl ihrer The- 

menfeider. 

Zum ersten Mat ist eine Enzyklika erschienen, die sich im allgemeinen rnit Moral- 

grundfragen auseirlandersetst und sie thematisiert. DBS ist jedoch kein Zeichen des Mora- 

lismus. VS miichten eine enge Beziehung zwischen dem Glauben und der Moral verdeut- 

lichen. Schon f i r  fruhere lehrarntliche Dokurnente war die Moral kein Tabuthema. Dieses 

Rundschreiben, das fast sechs Jahre lang vorbereitet wurde, beschaftigt sich ailerdings 

mit Moral umfangreicher und ausschliel3lich. Urn seine Intention, d. h. die Klarung der ge- 

genwartigen Tendenzen in der Moraltheologie, zu realisieren, verwendet der Papst: die 

Form einer Enzyklika, die der Ausdruck der Betatigung des ordentlichen Lehramtes ~ n d  

des Kontaktes rnit dem Weltepiskopat ist. DeshalS ist: VS in erster Linie an die Bischofe 

adressiert. Das bedeutet allerdings nicht, daB sich andere Stande der Kirche nicht ange- 

sprochen wissen sollen. Jedes Mitglied der Kirche sol1 sich von ihrem Text betroffen fuh- 

len und daruber hinaus alle Menschen, die mit gutem VJillen auf der Suche nach der 

Wahrhert uber ihr Leben sind. Weil die angeschnittenen Themen nich: leicht verst3ndlich 

sind, entsteht eine Herausforderung fiir Theologen, den lnhalt des Rundschreibens bes- 

ser zu erschlienen. Dabei sollen Theologen die Erkenntnisse von VS anekeranen und ihre 

Bereitschaft zur Diskussior! wurdigen. Zugieich aber kannen Theologen daran nicht ge- 

hindert werden, kortstruktive Kritik und Ve~esserungsvorschI8ge vorzutragen, die die 

Fragestellungen vielseitig ergiinzen, \veil VS keineswegs den Anspruch auf Voilstandig- 

keit erhebt. 

linbeschadet der Rezeptlon der unfehlbaren Aussagen durch VS, denen Glau- 

bensgehorsam entgegenzubringen ist, verlangt die Enzyklika als solche den religiijsen 

Gehorsam, der sie voi- wiltki~rlicher Kritik schijtzen so!l. Weil die Enzykliken innerhalb der 

papetlichen Lei-irtatigkeit einen bedeutsamen Rang besitzen, rnOssen sie dernentspre- 

chend trot2 des Mangels an Votlstandigkeit plausible und differenzierte Argurnente bei- 

feren. bringen, die mii der Gewichtigkeit ihrer Aussagen korrespond' 

VS hat zum Ziel, die sich auf die Heilige Schrift und Tradition stutzenden Grundla- 

gen der Moraitheologie danusteilen (vyl. VS Nr. 5). Ihre Vorgehensweise, dieses Ziel zu 

erlangen, ist klar uncl uberschacibar. Die drei Kapitel, die aus der biblisch-meditativen, 



daktrinaren und pastoralen Perspektive die anstehenden Themen behandeln; werden vorr 

der Fraae nach der b4\Iahrheit bchenscht, die den ganzen Text wie ein roter Fader: d~irch- 

zieht. Der Papst macht sie zurn zentralen Thema. Fiir ihn ist es klar, daB die Wahrheit 

bjber das Gute fur den Menschen Jesus Christus selber ist. Er, Jesus Christus, ist se!bst 

die Antwort auf die Frage nach dem wahren Guten. Die Krise in der heutigen Moral ist 

,,eine Krise urn die Wahrheit':. Deshalb r i f t  Johannes Pad I I .  dazu auf, sich prirnar auf Je- 

sus zu konzentrieren, darnit der Gtaube kein theoretisches Gerijst bleibt, sondern fiach 

seinem Beispiel eine gelebte Beziehung, ein lebendiger Kontakt mit Gott wird (vgi. VS Nr. 

84; 88). Darin zeigt sich die Sorge des Papstes um die Entfalttrng des Glaubens. Aber 

auch die Theorie soli nicht za, k u ~ z  kommen, doch imrnei irn pastoralen Kantex?. 

Zum Aufbau der Moralenzyklika bedient sich der Papst einer Methode, die wir als 

,,Umkreisungsmethodei' bezeichnet haben. Bei der Lektijre des Textes kann man fest- 

stellen, daf3 viele Ausfuhrungen sich wiederhoien und immer untrr je anderem Aspekt 

beieuchtet werden. Der Angelpunkt, die ,,Sauteu, urn die sich alies dreht, ist die Wahrheit. 

Durch das Aufzeigen der Relationen mit der Wahrheit, durct~ die Beschreibung ihres Pha- 

nomens entstehen immer groi3ere ,,MreiseX, die auch verschiedene Dimensionen signah- 

sieren: biblische, philosophische, lehramtliche u. a,. Demzufelge sind Wiederholungen, 

gepragt von diversen Nuancierungsn fur ciiese Methode relevant. Man muf3 dieses 

,,UmkreisenU bei der Auseinandersetzung mit dem Text im Auge behaiten, sonst konnte 

sich der Eindruck der Langatmigkeit und ijberflijssiger Wiederaufnahmen einstellen. Der 

Frage, ob diese Methode noch in anderen Schriften von Johannes Paul II. nachweisbar 

ist? was ein Kontinuum fur seine Schriften bedeuten wGrde, sind wir nicht nachgegangen? 

weiD das den Rahmen dieser Arbeit sprengen wurde. 

Im ,,!Jmkreisen der Saule der \Nahrheit" r~ehrnen das Problem des Gewissens und 

seine Bedeutung fur die Morai ejnen wichtigen Platz ein. Dan die Gewissenskonzeption 

heute keine eindeutigen Zijge hat und eine differenzierte Darstellung verlangt, spiegelt 

sich in VS wider. Der Standpunkt von VS ist die Relation von Gwissen und Vdahrheit. 

Darnit schlieBt sie sich den Ausfijhrungen des frijheren Werites von Wojtyla ,,Person und 

Tat" an. Das Gewissen sol1 irnrner auf die Wahrhelt ausgerichtet sein, sie anerkennen und 

anschlielJend ein Zeugnis iiber ihre Existenz abgeben. Die Suche nach der Wahrhe~t be- 

anspruch! den ganzen Menschen, mit seiner intetlektuellen sowie emotionalen Sphare. 

Das bewakrt ihn vor einer nur rationalen oder nur ernotianaieri Einseitigkeit. Camit uber- 

nimmt das Gewissen die bezeugende Rolie uher die crntrennbare Beziehung zwischen der 

Freiheit und der VVahrReit. Aul3erdem beteiiigt sich clas Gewisserr bet der Festlegung des 

Einflusses des Gesetzes und der Freiheit auf die Entscheidungerl des Menschen. Es 

sorgt dafur, daf3 sowoht objektive Normrn des Gesetzes ais auch die Postulate der Frei- 

heit des einzelnen ihr angernessenes Gewicht fijr das Handeln erlangen. 



Weil dem Gewissen eine herairsragende Funktion fur das Gelingen des sitt!ichen 

Lebens zukomrnt, mul3 es einem standigen Bil'dungsprczel3 unlenogen werden. in der 

Tat bedeutei das die Eigenveranlwortlich~eit des Menschen fijr die Formirng seines Ge- 

wissens, dem keineswegs ein Unfehibarkeitsansprclch zusteht. Das muB man berucksich- 

tigen bei der Aussage, da13 das Gewissen ,,die n3chstliegende Norm der Sittlickkeit eines 

jeden Menschen" ist (VS Nr. 60). Urn diese Wahrheit kowmt das Lehmrnt der Kirche nicht 

herum. Zuyleich ist hinzuweisen, da8 die Kirche die Lehrerln der Wahrheit ist, die dem 

Gewissen nichts Fremdes von aufien auferiegt, sondern die den Menschen bereits einge- 

gebenen Werte zur Entfaltung bringen soli (vgl. VS Nr. 84). Im Falle der Nicht- 

Ubereinstirnmung des eigenen Sewissensur'Leils mit den nicht-unfehlbaren Entscheidun- 

gen der Kiiche soil man das eigene Urteil einer sorgfaltiger! Prijfirng kinterziehen, deren 

Ergebnis nichts mit ,,Willkur" oder ,,Beliebigkeit" zu tun haben darf und dern Gottesgericht 

standhalten muB. Auch schwerwiegende Grijnde mussen gepruft werden. Auf jeden Fall 

gilt hier das Erfordernis der Vorsicht und der redlichen Auseinendersetnung. Seine 

Grundeinsteltung soil der Mensct-r am Beispiel Jesu messen, dessen keben aus einer 

,,Synthsse von volikommener Freiheit und unbedingtem Gehorsarn gegenuber dem Wiilen 

Gottes" besteht (VS Nr. 87). 

Ferner haben wir entdeckt, da13 innerhalb der Gewissensthernatik verschiedene 

Argumente auftauehen, die auf die Anwendung der diversen Ebenen in der Begi-ihxiung 

des Ausgefuhrten hinweisen. Vor a!lem kommt das erneuerte Gewissensverst3ndnis des 

Vaticanum I! zur Sprache, das sich urn die Konvergenz der bibiischen, traditionelien und 

neueren theologischen Einsichten hemuht (vgl. VS Nr. 54; 55), was bei der Bewertvng der 

Moraienzyklika rgewurdig'd werden mu&. Aunerdem treten Gedanken in das Blickfeld, de- 

ren Ursprung in der mittelalteriicheri Tradition zu finden ist. Dabei miichte VS den An- 

spruch der objektiven Normen des Gesetzes hervcrheben, weil ihre Existenz in Verges- 

senheit zu geraten drsht (vgi. VS Nr. 32; 58; 60). Nicht ztiletzt ist auf die Wahrnehrnung 

der bibiischen Tcxte zur Begrundung der Konzeption aufmerksam zu machen. Es werden 

vor allern Texte aus dem Corpus Paulinum gebraucht, weil hier die yroBte Zahl der bibli- 

schen Belege fur das Gewissen vorhanden ist (bes. R6m 2, 44-16; 9.1; 13, 5; 1 Kor 4, 4; 

8, 7-12; 10, 25-29; 2 Kor 1, 12; 4, 2; 5, 11). Gleichzeitig ist es auf den ersten Blick ver- 

wunderlich! dal3 VS sich auf Texte aus den Evangelien bezieht, in denen der Begriff 

,,GewissenU ijberhalzpt nicht vorkommt (z. €3. Mt 6, 22-23; Lk 18, 9-14). Deshalb haben wir 

versucht, die angewandten lnterpretationsmethoden der Heiiigen Schrift in VS und ihre 

Verifiziertheit herauszustellen. 



2. Syneidesis irn Corpus Pat~llinum 

Aus geschichtlich~n Grunden v~urdcn die uberlegungen zun? Gewissensverstand- 

nis irn Corpus Paci!inurn an erster Stelle der Arheit durchgefC~hrt. Ilm den Hintergrund der 

Gewisserrskonzeptior! des Corpus Paulinurn zu erlAutern: sind wir vorn Gewissensver- 

stacdnis in der Profangrgzitat, Latinitat, dern Aiten Testament und dem Fruhjudenturn 

ausgegangen und haben es detailliert dargestelit, soweit das fljr die Klarung der Gewis- 

senskonzeption des Corpus Paufinum notwendig war. 

Aus der Unte~uchung des vorpaulinischen Kcrntextes kann geschlossen werden, 

daB der Begriff ,,Gewisseni' nicht unmittelbar der Philosophie, sondei-n vielrnehr dem um- 

gangssprar;h!ichen Gebrauch seine Entstehung verdankt. Gevcr ein verbaler Ausdruck fCjr 

das Gewissen entstanden ist, existierte nur eine Urnschreibung seiner Funktion, die wir 

heute als ,,Gewissensbisse" verstehen. Zwe~ Begriffe: ,,SyneidesisU und ,,conscientiaU, die 

mit dem Wort ,,GewissenU ijbersetzt werden konnen, wurden zuerst in ihrer nichtreflexiven 

Bedeutung wie ,,VdissenC', ,,KenntnisN, ,,BewuBtsein" in Anspruch genornmen. Spgter ent- 

wickelte sich der reflexive Gebrauch irn Sinn von ,,Seibstbewul3tsein", Eine folgende Etap- 

pe in dieser Entwicklung war die Vewendung dieser Begriffe irn rnoralischen Sinn von 

,,Gewissen." Es kann aber ver~uundern: daf3 diese Entwicklung keineswe~s einen ijber- 

gang von der nichtreflexiven zirr ref!exiven und moraiischen Form nlarkicrt. Neben der 

Verv~endung irn rnoralischen §inn kornrnen weiterhin die Begriffe in nichtreflexiver Be- 

deutung vor, was die These van der evolutiven Entwicklung der Bedeutung der 

,,Syneidesis" und ,,conscientia", deren Krijnung nur der Gebrauch im rnoraiischen Sinn 

sein so!fte, ablehnen !ant. 

,,Syneidesis" und ,,conscientiaU finden ihre Vewendung nicht nur im umgangs- 

sprachlichen Gebraueh, sondern werden auch in den phiiosophischen Werken einiger 

Autcren der Anlike rezipiert. Besondere Aufrnerksarnkeit verdienen Seneca und Philo vsn 

Alexandrien, bei denen eine Haufung der Belege fur das Gewissen bedeutend ist. Filf- 

reich ist es, den Zusamrnenhangen zwischen beiden und Paulus nachmugehen. Aus der 

Untersuchung dieser Frage i s h u  folgern, da13 Paulus keine direkte Ubernahrne des Ge- 

wissensverstandnisses von Seneca oder Philo vorgenornrnen hat. Es gibt rwar ahnlich- 

keiten, die einen Einflun bevveisen konnen. Dock existieren auch Unterschiede, die eine 

unmittelbare Rezeption ausschliel3en. @er Ursprung des pauiinischen Gewissensbegriffes 

ist also nicht in den anspruchsvolten philosophischen Werken der Antike, sondern im po- 

pularen Sprachgebrauch zu orten. 

Der Gewissensbegriff kommt irn NT bis auf einige Ausnahmen (Apg 23, 1; 24, 16; 

1 Petr 3, 16. 21) nur im Corpus Pauiinum vor. Seln Gewissensbild 1st alles andere als eine 



einheitiicne Grdf3e. Vor allern sieht man in pauiinischen und dei~teropaulinischen Schriften 

Oifferenzen, die aufgrund ber exegetischen Erkenr~tnisse Beachtting verdienen. 

in den paulinischen Mauptbriefen entdecken wir die Verwendung des Gewisser-s- 

begriffes in vielfaltigen Bedeutunger?. Das Gewissen ist demnach eine mitbezeugende 

und urtellende Instanz: deren Urteiie keine Llnfehibarkelt haben, sondern dern Gottesge- 

FIcht unterliegen, das ihre Gijltigkeit anerkennen ader ablehnen wird (vgl. Rtjm 2, 14-16; 

Rom 9, 1; 1 Kor 4, 4;. 

Paulus differenziert iwischen dern Gewisserl der Schwachen und dern Gewissen 

der Starken (vgt. 1 Kor 8, 7-12; 10, 25-29). Der Unterschied entspringt dern verschiedenen 

Grad der Erkenntnis. Dai3 gerade in 1 Kor die rneisten Belege fiir ,,SyneidesisU enthatten 

sind, ksnnte zu der Behauptung veranlassen, dal3 Paulus den Begriff von Korinth iiber- 

nommen hat. Diese Feststellung bieibt aiiet-dings nur eine Hypothese, die bis jetzt keinen 

stichhaltigen Beweis gefunden hat. 

Paulus beruft sich auf das eigene Gewissen, ~ ; m  die eigene Lauterkeit des Han- 

delns zu bestatigen. Man kann seine Motive und Intentionen nach ailen bekannten Wert- 

normen beurteilen (vgt. 2 Kor 1, 12). Ferner sieht er irn Gewissen eine Instanz, die nicht 

nur auf eigene Handlungen bezoyen ist, sondern auch das Verhalten der anderen Men- 

schen bewerten und darnit bestatigen oder veraerfen kann. Paulus verweist auf dtese Ei- 

genschaft der ,,SyrseidesisU irn Kontext der Apostolatsapo!ogie (vgt. 2 Kor 4, 2; 5, 11). 

Aunerdem artikuliert Paulus eine bezeugende Funktion des Gewissens im Verhalt- 

nis mischen den Menschen und dern Staat. Die Berufung auf die ,,Syneidesis" sol! die 

Motivation steigern, dern Staat den Gehorsam zu eweisen (vgl. Ram 13, 5). 

Charakteristisch fijr alle erwahnten Texte ist das Faktum, da13 das Gewissen eine 

anthropologische GruBe ist. Damit befreit es Paulus vom Einflul3 des Pantheismus und 

der lmrnanens in der Vorstellung der Antike. Gewissen 1st nach ihm eine urteilende In- 

stanz, die zwar ein Zeichen der eigenstaridigen Verantwortung fur das Handeln ist, zu- 

gieich aber keine unfehlbare fnstanr darstellt, wejl ihre Urteile dem endgultigen Gericht 

Gottes unterzogen werden. 

In den deuteropaulinischen Schriften hat man es mit einer Gewissenskonzeption 

zu tun, die von den Vorsteliunyen des Paultis abweicht und zugleich einige Aspekte wei- 

terentwickelt. Das Gewissen wjrd nunrnehr als ein Merkmal des christlichen hebens, als 

eine statische GroTJe, die die Einhaltung der sittlichen Vorschriften kontrollieren soll, ver- 

standen. Durch die dern Begriff beigefugten Attribute (1 Tim 1, 5.19; 3, 9; 2 Tim 1, 3) soll 

auf die NoWendigkeit der Emeuerung des Gewissens im Licht des Giaubens aufmerksam 

gemaicht werden. Ferner haben wir festgesiellt, dag das Gewissen in Hebr van der kulti- 

schen Terrninologie gepragt wurde. Es wird vor allern die Notwendigkeit der Rei~igung 

des Gewissens angesprochen, die sich von der blaB rjtueilen Reinigung wesentlich unter- 



scheidet. Die Reinigung des Gewissens ist namtich das Ergebnis des Christusgesche- 

hens, das die Erneueritrig des ganzer? Menschen errnoglicht hat. 

3. Schriftinterpretatisn in VS. 

Auf dem Hinteigrund der ausgefiihrten Untersuchungen zu den Gewissensauffas- 

sungen konnten wir den Vergleich zwischen der Gewissensauffassung d53 C~rpus  Pau- 

linurn uild der Enzyklika VS vornehmen. Als besondere Hilfe erweist sich hier die Lektiire 

des neuesteil Dokumentes der Bibeikommission, das nicht nur an Fachkenner der Exege- 

se, sondern an alle Theologen und Christen gericktet ist. Es mu8 gewurdigt werden, daB 

das Dokument ,,Interpretation der Bibel in der Kit-che" auf eine ausfGhrliche und ausgewo- 

gene Weise alle Probleme der Schriftinterpretation heute berucksichtigt und die Richtlini- 

en gibt, die einen richtigen Urngang rnit der Ribet ermoglichen. Deshalb haben wir uns auf 

dieses Dokument berufen und einige seiner SchiuTsfolgerungen erli4utei-t. 

Es ist festzusteilen, dat3 die Schriftinterpretation von VS nicht auf eine Methode 

oder einen Zugang fixiert ist. Es kommen verschiedene lnterpretationsweisen in ihrem 

Text vor. Der wichtigste Text fur das biblische Verstandnis des Gewissens ist nach VS 

Rom 2, 14-16 (vgl. Nr. 57). Im Bezug auf diesen Text spricht VS vom biblischen Sinn des 

Gewissens. Hienu haben wir herausgesteilt, dai3 man vcn einem solchen Sinn nur ciann 

sprechen kann, wenn man als Mriterium die pautinische Stringenz und Originalitat der 

Gewissensauffassung in Betracht zieht. Paulus nirnrnt an der Diskussicn seiner Zeit teil 

und bereichert sie urn neue Sichtweisen und str~ngente Argumentation, Nur unter diesem 

Aspekt kann man vom biblischerr Sinn oder Verstandnis des Gewissens spreehert. Au- 

i3erdem ist Rijm 2, 14-16 kein Paradigma fijr die paulinische Gewissenskonzeption. Zwar 

ist es dort angesprochen, doch das Hauptanliegen des Textes ist der Beweis des Vorhan- 

denseins des Gesetzes bei Heiden, die durch angefuhrte Argunente, u. a. durch die 

Funktion des Gewissens, bestatigt wird. Deshalb mug man auch andere Texte des Csr- 

pus Paulinum uber das Gewissen mit in Betracht ziehen. Nur durch Berijcks~chtigung al- 

ier Texte kann man den biblischen Sinn des Gewissens erfassen. 

Der Papst bevorzugt bei der Auslegung von Rom 2, 14-16 den wirkungsyeschicht- 

lichen Zugang. Seine Interpretation ahnelt der Auslegung des Thomas von Aquin. Obwohl 

der Zugang uber die Wirkungsgeschichte eine anerkannte Ausiegungsweise istTg2, mu& 

man sich alierdings davor hiiten, die Interpretation eines Autors zu privilegieren oder zu 

verabsolutieren. Eine andere Gefahr, der der Anwendcr dieses Zugangcs ausgeiiefert 

sein kann, ist die ijbertragung des spater entwicke!ten Sinnes auf biblische Texte, den 



sie nicht a u s d r ~ e k e n . ~ ~ ~  Es mackt deshalb stutzig, da8 in der Ausiegurlg von R6m 2, 14- 

16 die Gewissensacrffassung von Bonaventura auftaucht, die im .Anschinl3 an die ,,vex 

deiX-idee eine Gewissensvorstellung verrnittelt, die Paullis fremd ist (vg!. VS Nr. 58). 

LIVenn man die Begriffe der spiiteren Traditionen in Anspruch nirnrnt rnit der Absicht, die 

fruheren Meinungen besser zu erschlieGen, dann mu8 man das atisdrijcklich betsnen und 

analog anwenden, damit das Risiko der Projektion vermlndert wird. Ferrier konnte Rom 2: 

16 dazu dienen ( q l .  VS Nr. 59), die Regrundung der Retativitdt der Gewisser~surieiBe afi- 

gesichts des endgultigen Gerichts aufzuzeigen. 

Noch ein anderes Merkmal der papstlichen Bibe!auslegung verdient ein Fragezei- 

chen. Es geht urn die Unterscheidung zwischen den protopar;finischen und den deutaro- 

paulinischen Briefen. Paulus werden Texte rugeschrieben, die exegetisch a!s deutero- 

pauiinisch geften (vgl. VS Nr, 62). Naturlich mu13 eine solche Interpretation auf die Kritik 

der Exegeten slo8en, fur die die deuteropaulinisshen Aussagen eine andere Relevanz 

haben, weil sts von anderen Autoren und zeitlichen Umsti-iriden gepragt wurden. Eine ge- 

nauere Anwendung kdnnte eine Bereicherung fQr das gesam!e Gewlssensverst&4ndnis 

des Corpus Paulinurn sein. 

VS greift auch einige Texte von auf3efnalb des Corpus Paulinum auf, in denen der 

Begriff ,,Gewissena nicht vorkommt (vgl. VS Nr. 63; 64; 104). Nach der Klarung der Inter- 

pretationsweisen, die solche Auslegung errnoglicht haben, zeigt sich, darS sich der Papst 

fur den wirkungsgeschichtlichen Zugang entschieden7" oder die Texte durch die Aktuaii- 

sierung zuganglich gemacht Diese beiden Interpretatiorlsarten kijnnen zum Ver- 

standnis des Textes beitragen. Die historisch-kritische Methode ist zwar nicht die einzig 

gultige Erschlie[3ur,gsmoglichkeit eines bibfischen Tex?es, sollte aber dabei als Grundlage 

dienen. 

lnsgasarnt IaEt sich bilanzieren, da8 die Bibetauslegting bezdglich der Gewis- 

sensthematik in VS nicht immer streng exegetisch verifizierbar ist. Der Papst bevorzi!gt 

zwar die anerkannten lnterpretationsweisen wie z. 8. den Zugang Cbe; die 'JVirkungsge- 

schichte sder die Aktualisierung. Es gibt jedoch einige Aussagen in \JS (z. 8. Pauius ar's 

Verfasser der nachpaulinischen Briefe. vg! VS NF. 62; Fehfinterpretation in striktern Sinn 

von 1 Kor 6, 9f. in VS Nr. 81). die stichhaltigen Erkenntnissen der historischen Kritik wi- 

dersprechen. Deshaib sind in1 folgenden Ausblick die Postulate besonders an die Exege- 

se und Moraltheologie anzuvisieren, urn Berubrungsfelder zwischen beiden Diszipiinen 

besser beleuchten zu kijnnen. 

792 Vgl. interpretation der Bibel in der Kirche, 49. 
793 Vgl. ebd. 75. 
'" Siehe die Auslegung von Mt 6, 22-23 in VS Nr. 63. 
795 \/gL Die Interpretation von Lk 18, 9-14 in VS Nr. 104. 



4. Kssperafian von Exegese und Msraltheeslsgie und entsprechende meths- 

dische Erfordernisse. 

Diese Untersuchufig hat gezeigt, dalJ moraltheo!ogische [Jberlegungen sehr oft 

auf biblischen Aussagen basieren. lhre Rczeptior; sol! der gar-rzen Argunentation gref3ere 

Gswichtung und Plausibilitat werieihen. Deshalb w2re es in Zukunft wichtig, die Beriik- 

rungspunkte der beiden Diszipiinen eingehender zu beleuchten und geganseitige Postu- 

late ins Auge zu fassen. Den Exegeien ware demnach aufgetragen, beziigfich der urn- 

strittenen Texte Konsens zu suchen, um danit den Moraltt~eologen den klaren §inn des 

biblischen Textes zu liefern. Sie rnijssen sich daruber in! klaren sein, da13 Moraltheologen 

die ganze Bibel als Orientierungshilfe fur die KlGrung der rnodernen Pro-oSlerne in Anspruch 

nehmen kdr~nen, besonders dann, wenn diese rsicht direkt von der Bibel artikuliert wer- 

den.795 Moraftfleologen kijnnen sich such anderer Methoden und Zugange als nur der hi- 

storischen Kritik bedienen, die kein ,,NsnplusultraU ist. Die dargcstellte Zusammenfassung 

der Gesehichte der exegetisehen Frablernatik hat deutlich gernacht, dal3 die Anwendung 

der historisch-kritischen Meth~de alies andere a!s selbstverst8ndlich war. Neben ihrer zu- 

rrehmenden Akzeptanr bei der Erforschung des Sinnes der bibiischen Texte tauchte 

auch der Zweifel an jhrer Anwendung auf. Eirrerseits betont man heute it-rre Uneotbehr- 

lichkeit als Grundlage fcr exegetische Untersuchungen, ar'ldererseits zeigt man ihre Gren- 

zen auf und relativiert man ihre Relevanz durch die Anwerxking yon anderen Methoden 

und Zugangen. 

Moraltheoisgen ihrerseits miissen die unbestritienen Erkenntnisse der Exegese in 

ihre Forschung einbeziehen. Bei der Frage nach der Lliahl der passenden Methode oder 

nach einem geeigneten Zugang zur Schriftinterpretation solten nicht zuieizt die Gewichtig- 

keit und der Verbindlichkeitsanspruch der vertretenen Thesen eine wichdige Roile spiefen. 

Je grijner der Verbindlichkeitsanspruch der Aussage ist, desto genauer mu& die Interpre- 

tation der biblischen Belsge sein, wobei die Ergebnisse der Forschungen der historischen 

Kritik bescndere Beachtung verdienen. Es geht hier nicht urn die Fixiartheit auf die hista- 

risch-kritische Methode, sondern urn ein angemessenes Urteil, das durch den Gebrauch 

mehrerer Methoden unter der besondefen Beri~cksichtigung der oben genannten histori 

sehen Kritik gewahrleistet werden kann. 

Obwohl fijr Mora!:heologen die garlze Dynamik der Bibel fijr die Orientierungslinien 

zu den modernen Fragestellungen, die in den biblischen Schriften keinen direkten Nieder- 

schlag gefunden haben, cutziich sein kann, miissen sie sich aber davor hufen, die Bibel 

,,instrumental" zu gebrauchen. Das besagt, dai3 man den wahren Sinn von biblischen 

796 Vgl. Die Interpretation der Bibel in der Kircne Nr. 9'7. 



Aussageri erforschen und sie gernS3 diesem Sinn ber Auseinandersetzcrngen heranmie- 

hen 1911.413. 

Auch das Problem der Projektion von Ergcbrtissen spaterer Traditionen in die Hei- 

lige Schrift verdient ein Fragezeichen. Moralrheolcjgen sotiten genauer zwlschen dem wn 

der Bibei gev~oilten Sinn des Textes und den spgteren VerstBndnissen ~!nlerscheiden, die 

der bibiischen llmwelt unbekannt sind oder mit ihr nicht korr~spondie:en. Eine angernes- 

sene Diffsrsnzierung wurde die etwaigen Probleme auf diosern Feld beseltigen. 

Vor allem kann absch!ieBend die 5espektierdng der gegenseitigsn Pustulate und 

die Anerkennung der eigenen Grenzen zu einem gelungenen Miteinander der beiden Dis- 

ziplinen beitragen. 
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