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Personalismo moderno sat periculoso opponimus personalismum
biblicum, qui exprimitur per caritatem tamquam formam internarn exi
stentiae christianae. Existentialisrnum paganurn oppugnamus et aliquo
modo redimimus per existentialismum christia.num, qui libertatem filio
rum Dei non quaerit in anomismo titanico, sed in pIena disponibilitate
erga gratiam Spiritus Saneti cum animo semper parato erga necessitates
proximi.

Kann es in Raum del' Kirche, der treuen Bewahrerin der
Offenbarungswahrheit iiberhaupt eine wesentliche Erneuerung
del' Theologie geben? 1st die katholische Theologie nicht ihrer
innersten Bestimmung nach die treue Weitergabe del' einen,
unveranderlichen Wahrheit des Glaubens und ihrer Forderungen
an den I\1:enschen? Diesel' Frage mussen wir uns zuerst stellen,
wenn wir von Erneuerung der I\1:oraltheologie von heute sprechen,
um von vorneherein :hiiBverstiindnisse abzuweisen und die wahre
Tragweite unserer Bemiihungen abzugrenzen.

Der ltfut zur Treue

1m himmlischen Jerusalem werden wir der Theologie nicht
mehr bedurfen; denn wir werden von Angesicht zu Angesicht
schauen, was wir hier nur wie im Spiegel betrachten. Ob wir der
Anschauung Gottes einmal fuI' wlirdig erfunden werden, daruber
entscheidet - soweit es von uns abhangt - nicht zuletzt unser
ehrlicher und entschlossener Wille zur Treue gegenuber dem
uberkommenen Erbe, dèr treue Gehorsam gegeniiber Christus
und Seiner Braut, del' -Kirche. Von eben diesem Willen zur Treue
hangt es auch ab, ob die Umrisse cles Spiegelbildes - unserer
bruchstiickartigen Erkenntnis - wahr bleiben, mogen sie auch
noch so undeutlich sein.

Der :hlut zur Treue schlieBt jedoch wesentlich die Demut in
sich. Die Theologen insgesamt und jeder fur sich miissen sich
vollkommen bewuBt bleiben und immer noch mehr bewuBt wer
den, daB sie die Erkenntnis noch nicht auf himmlische Weise
besitzen, sondern nach del' Art diesel' irdischen Pilgerschaft. Wir
umgreifen die \Vahrheit nicht nlit einem einfachen durchdringen
den Blick. \Vir konnen sie nur umkreisen und umschreiben und
uns ihr auf vielfaltige Weise annahern. Der Theologe kann
seinen Standort mit einem Turm vergleichen mit zahlreichen
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Lichtschlitzen. Von jedem aus sieht er nur einen bescheidenen
Ausschnitt des herrlichen Panoramas. Er muB versuchen, auch
8n die andern Fenster heranzukommen, um mehrere Ausschnitte
zu sehen. Und - soweit ihm die Fenster nicht selbst zuganglich
sind, muB er im Gesprach bleiben mit jenen, die von dort in die
Welt Gottes hinauschauen. - Treue verlangt also, um das Bild
zu iibersetzen, daB man sich bewuBt bleibt, daB alles Erreichte
Bruchstlick ist,· und vor allem auch, daB man sich nie in seiner
Privatmeinung oder in einer Schulmeinung verschanzen darf. Die
Theologen und die Theologenschulen mlissen im Gesprach mitein
ander bleiben. Es genfigt noch nicht, daB sie im gleichen Turm,
im Hause der einen Kircbe, wohnen.

Der Mut zur Treue ist jedoch kein bloB irdischer Mut. Er
bat sein Fundament in der VerheiBung des Herrn an seine Kirche,
daB die Pforten der Holle sie als Grundfeste der '\Yahrheit nicht
iiberwaltigen werden. Treue gibt es in der Theologie letztlich
nur, weil der Auferstandene seiner Kirche und allen Glaubigen
den Heiligen Geist gesandt hat. Mut zur Treue heiBt so Mut
zum Gehorsam gegeniiber der Kirche, auch wenn der «alte
Mensch» mit seinem Rasonnieren sich noch so sehr auflehnen
mochte. Treue bedeutet einen standigen Kampf gegen die c sarx »,

die ichhafte Existenz- und Denkweise, die « Weisheit dieser Welt ».
Treue in der Theologie heiBt genau so wie Treue im christlichen
Leben iiberhaupt «sich vom Geiste leiten lassen::t (vgl. Rom 8,
14; Gal 5, 18). Solange wir uns jedoch auf der Pilgerschaft zum
himmlischen J erusalem befinden, mtissen wir den Mut haben,
uns e~nzugestehen,daB wir immer erst auf dem Weg zum vollkom
menen Gehorsam gegentiber dem Heiligen Geist sind.

Die Theologie und die Theologen sind nie unangefochten.
Sie sind immer erst auf dem ,\3leg. Je klarer sie sich dessen
bewuBt sind, Ufi so mehr werden sie sich Ufi stets vollkommene
re Treue bemuhen.

Kein Theologe braucht sich zu schmeicheln, er sei ein ftir
.alle mal der Versuchung entronnen, den :Menschen gefallen zu
wollen. Der Theologe muB kraft seiner Berufung dem Heil der
Menschen dienen. Er darf nicht mtiBigen Spekulationen nachge
hen, sondern muB die H eilsbotschaft ftir seine Zeit treu darstellen,
()b sie gefalle oder nicht gefalle. Dienen kann er jedoch nur, venn
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er treu -ist. Treue aber bedeutet sowohl aehtsames Bewahren
des Erbes als aueh waehe Hellhorigkeit gegeniiber dem Ruf der
Stunde; denn aueh er kommt von Gott und verlangt darum treues
Dienen.

Treue zur H eiligen Schrift

Der reinste Quell, aus dem alle wahre theologisehe Erneuerung
entspringt ist das Wort Gottes, das uns in der Heiligen Sehrift
gesehenkt ist. Sie stèllt uns die bleibenden Themen. Sie lehrt uns
die Verbindung von iiberzeitlieher Wahrheitsaussage und dem
konkreten Ansprueh an den bestimmten Mensehen, an die be
stimmte Gemeinsehaft in ihrer Zeit und Situation.

Es geniigt nieht, die Heilige Sehrift zum Beweis der Aussa
gen heranzuziehen, und gesehahe dies aueh in del' allergroEten
Bereitsehaft, niehts zu behaupten, was sich nieht mit der gesun
den Auslegung der Heiligen Sehrift vereinbaren lieEe. Man darf
eben nieht damit zufrieden sein, den MaBstab del' Heiligen Sehrift
gewissermaBen 1ULChtriiglich an' sein theologisehes Denken an
zulegen. Sie muE vielmehr von Grund auf unser ganzes theolo
gisehes Denken formen. Von ihr miissen wir uns die Gesamtsehau
del' christlichen Sittliehkeit lehren lassen. Mari muE es einer katho
lisehen Moraltheologie auf den ersten Blick ansehen, daB sie
naeh Inhalt und Form, naeh den Denkstrukturen und Aussagen
mehr von der Heiligen Sehrift gepragt ist als von irgendeinem
Gesetzbueh oder von einem philosophisehen System, sei es die
Zeitphilosophie oder die des Aristoteles.

11an wiirde zum Beispiel dem heiligen Augustinus oder dem
, heiligen Thomas von Aquin sehweres Unreeht antun, wenn man
glaubte, ihnen treu zu sein, indem man bloB ihr platonisehes oder
aristotelisehes Riistzeug iibernimmt. Das sie zu tiefst Kennzeieh
nende ist vielmehr ihr biblisehes Denken, ihr inniges Vertrautsein
mit del' Heiligen Sehrift, das sieh aueh dort zeigt, wo sie dieselbe
nieht ausdriieklieh zitieren. Aber noeh grundsatzlicher ist zu
sagen: Fiir einen katholisehen Theologen muE selbst vor der
Frage, ob er Thomas oder Augustinus gegeniiber treu sei, die
viel entseheidendere Gewissenserforsehung stehen, ob er der Heili
gen Sehrift gegenuber treu sei.

Die Heilige Sehrift selbst gibt uns deutliehe Fingerzeige
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dafiir, daB sich die sittliche Botschaft unter verschiedenen, wenn
auch inhaltlich verwandten und zusammerigeh5renden Leitideen
darbieten HiBt. Die Bergpredigt zeigt einen anderen Aufbau als
die Abschiedsrede Jesu bei Johannes. Aber jedem ist klar, daB sie
sich nicht widersprechen, sondern sich erganzen. Bei den Synopti
kern spielt der Grundbegriff des « Reiches Gottes» eine deutlicher
feststellbare RoBe fiir die Begriindung der christlichen Sittlichkeit
mit der ihr eigenen endzeitlichen Entschlossenheit, wahrend. bei
Johannes und Paulus die gleiche Wahrheit nur der Sache, nicht
aber dem Begriff nach wiederkehrt.

Gewisse Systematisierungsversuche sind jedoch von òer Hei
ligen Schrift her einfachhin als verfehlt oòer bedenklich anzuspre
chen. J ede Darbietung der christlichen Moral, die zum Beispiel
die Verbindung von Heilsgeheimnis und sittlichem Tun nicht oder
nur am R:ande erwahnt, ist schriftfremò. Xhnliches ist zu sagen
von einem Aufbau òer M:oral, in dem die bIoBe Festlegung der
Mindestverpflichtungen die Rauptrolle spielt, wahrend die beson
deren Gnadengaben Gottes mehr oder weniger als eine unverbind
liche Zutat behandelt werden; denn nach der Schrift ist es die
«Gnade Gottes, òie uns lehrt» (vg!. Tit 2, Il f.). Ebenso ist eine
Moral, òie nur die Erreichung der individuellen Seligkeit und die
Indiviòualpflichten òarstellt, weit voro Geist der Heiligen Schrift
entfernt, fur die eine wunòerbare SYnthese zwischen individuellem
Reil und der sozialen Heilsfiille absolut kennzeichnend ist. In
allem geht es darum, «die Heiligen fur das Werk òes Dienstes
zu hereiten: zum Aufbau des Leibes Christi. - bis wir alle zur
Einheit des GIaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes ge
langen, zur vollen Mannesreife, zum VollmaB òer Lebensh5he
Christi» (Eph 4, 12 f.).

Das herrliche Aufbltihen der Bibelstudien, vor allem seit
der Encyclica «Divi1W afflante Spiritu», bietet heute ftir eine
biblische Vertiefung der l\ioraltheologie gute Vorausstzungen. Von
besonderer Bedeutung ist dabei jene Bibeltheologie, die nicht von
einer spateren theologischen Systematik, sondern von der Heiligen
Schrift selber ausgehend die Leitideen der einzelnen Biicher und
des Alten und Neuen Testamentes insgesarot herausstellt.

Wir dtirfen wohl die Bittean die Exegeten stellen, daB sie
uns noch mehr als bisher die Ursprtinglichkeit der sittlichen
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l30tschaft des Alten und Neuen Testamentes auf dem Hintergrund
òer ethischen Theorien und Stromungen der Umwelt des Offen
barungsvolkes sichtbar machen helfen. Die Funde am Toten Meer
sind hiebei von groBem Wert.

Von unschatzbarer Bedeutung fiir die Erneuerung der 1\1:0
raltheologie ist der Urnstand, daB kompetente Exegeten mit gan
zer Liebe und ganzer Kraft zur 1\1:oraltheologie stoBen.. Fritz
Tillmann, der urspriinglich Exeget war und auch aIs rnoraltheo
logischer Lehrer Exeget blieb, wurde diesbezuglich wegweisend. l

Er hat allerdings weniger eine Synthese oder Gesamtsystematik
der Moraltheologie fur unsere Zeit als vielmehr die Leitidee der
einzelnen inspirierten Schriftsteller dargestellt. Hofi'entlich fin
det das Beispiel eines unserer besten Exegeten. Nachahrnung, der
sich bewuBt ist, daB es nicht genugt, wenn die Exegeten von
Zeit zu Zeit einige heftige Worte gegen eine schriftfremde rno
raltheologische Systematik sagen, und infolgedessen in seinen
exegetischen Studien positive Hilfe bietet. Ich rneine Rudolf
Schnackenburg 2.

Die Tatsache, daB die Academia Alfonsiana, an der ein
GroBteil der kiinftigen M:oraltheologen aller 'Lander herangebildet
wird, zwei eigene Lehrstiihle errichtet hat fiir die Darstellung
der sittlichen Botschaft des Alten und cles Neuen Testamentes
durch Fachexege'ten:s berechtigt zu groBen Hoffnungen. So wird
keiner, der an diesem Institut promoviert hat, jemals auf den
Gedanken kommen, es genuge, wenn man beiUiufig auch einrnal
òie Heilige Schrift zitiere.

1 F. TILLMANN, Handbueh der katholischen Sittenlehre, unter Mitarbeit von
TBEODOR STEINBUCHEL und THEODOR MU1"CKER. Vier Bande. 4. Auflage Diisseldorf
1950. - TILLMANN, Der Meister ruft. Die katholisehe Sittenlchre gemeinverstiindlich
dargestellt. Diisseldorf 1949.

2 R. SCHNACKENBURG, Die Bittliche Bot8chaft de8 Neuen Testamente8. Miin
chen 1954. - Gotte8 Herrschaft und Reich. 2. Auflage Freiburg 1961.

3 Von den Veroffentlichungen der beiden Professoren nennen ",-ir: A.
RlJMBERT, Essai d'une théologie du scandale dans le8 synoptiques, in: Biblica
35 (1954) pp. 1-28; - La morale de S. Paul: Morale du pIan du saluto Essai d'une
théologie morale dans les épitres pauliniennes adrcssées à des communautés,' in:
Mélanges Se. ReI. 15 (1958) pp. 5-44. - R. KOCB, Geist und Me8sias. Ein Beitrag
zur Theologie du Alten Testamentcs. Wien 1950. - Die Wertung de8 Besitzes im
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Treue zur ganzen Traàition

Eine der dringendsten Aufgaben der heutigen 1\loraltheologie
ist die griindliche Erforschung der ganzen Tradition ; denn gerade
weil wir in unserer Epoche eines nnerhort schnellen Wandels al
ler Strukturen und Lebensverhaltnisse eine mutige Begegnung. mit
·dieser neuen Welt wagen miissen, bedarf es aus der Tradition einer
:klaren Unterscheidung zwischen dem 11'andelbaren und Unwandel
bareno Dies ist kaum moglich, wenn man nnr die Gestalt der Moral-

-theologie von gestern kennt. Die tJberzeugung, daB nicht jener der
-traditionstreueste Moraltheologie ist, der den Einheitstyp der
-< Institutiones theologiae moralis», wie er sich seit dem siebzehn-
-ten Jahrhundert herausgebildet hat, unverandert und unkritisch
weiterpf1egt, fangt an, zum Allgemeingut zu werden 4.

Die Erneuerung der Moraltheologie muB aus dem gangen rei
-chen Strom der tJberlieferung schopfen von' den Viitern bis auf
unsere Zeit. Dabei ist die Viiterzeit wohI aus einem zweifachen
·Grund von besonderer Bedeutung: Wir konnen und mlissen von
·den groBen Seelsorger-Theologen der alten Kirche lernen, die
TIrspriinglichkeit und Neuheit der sittlichen Botschaft in einer
weithin nicht-cbristlichen Welt mit ganz andersartigen Ethiken
-wirksam herauszustellen. Dabei kommt den griechischen V&tern,
--die der neutestamentlichen Oifenbarung zeitlich und sprachlich
.am nachsten standen, vor allem im Hinblick aui die Heimholung
-<ler ostlichen Christenheit zur einen Kirche besondere Bedeutung
:ZU. Die Orientalen werden sich um so wirksamer zur 'Viederverei
nigung eingeladen iiihlen, je mehr sie ihr reiches Erbe bei uns
lebendig finden:l. AIs vorbildIich kann in dieser Hinsicht gelten
die umfassende Studie von Teichtweier liber die 1\foraltheologie
.des Origenes 6.

Lukaseva71gclium, in: Biblica 38 (1957) pp. 151-169; - Témoìgnagc d'après les
.Actes, in: ftIasses Ou.vrière D. 129 (1957) pp. 16-33; n. 131 (1957) pp. 4-25.

4 Vgl. Msgr. GABRIEL-MARlE GARR01\"E in seinern Vorwort zu La loi du Chrìst
I, p. VIII.

:I Als ein groBes Hindernis erweist sich irnrner wieder die geringe Kenntnis
-òer griechischen Sprache auch bei den 1\achwuchs-Theologen.

6 G. TEICHTWEIE.R, Dic Siindenlckrc des Ongincs. Regensburg 1958. Als Beispiel

~.
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Die Erforschung der mittelalterlichen und neuzeitlichen 1\10
raltheologie ist in letzter Zeit erfreulich gepflegt worden 1. Es
bleibt freilich auch hier noeh vieles zu tun. N aeh einer gewissen
Neigung, die l\foraltheologie der letzten Jahrhunderte en bIoe aIs
unfruchtbar abzuurteilen, fiihren gerade die moralgeschichtliehen
Studien, die die Funktion dieser Theologie fiir ihre Zeit erfor
sehen 8, zu einem gerechteren 'Urteil: Auch sie hat in vielfaeher
Hinsicht einen bIeibenden Ertrag geliefert.

Gerade aueh eine unbefangene Betrachtung der Gesamttradi-
tion verbietet es der heutigenMoraltheologie, einfach unbesehen
das System irgendeines groBen Theologen der Vergangenheit zu
iibernehmen, und sei es auch das eines Geistesriesen wie Thomas
von Aquin. Die Lehren der GroBen haben einen unverganglichen
Wert; aber ihre vorbildliche GroBe besteht nicht zuletzt darin, daB·
sie bewuBt mitten in der geistigen Auseinandersetzung ihrer Zeit
standen. Ihre Sprache (die sprachliche Fassung der Begriffe),
tragt unubersehbar eine c Zeitmarke ~ (Werner Schollgen), das
heiBt sie sind in ihrem exakten Sinn nur verstehbar, wenn man
den geschichtlichen Standort des Sprechenden und seine Gesprachs
partner berucksichtigt. Ihre Systembildungen sind Ausdruck
einer Zeit-Aufgabe: der Aufgabe namlich, die iiberzeitliche Heils
wabrheit ihrer Zeit in einer sie ansprechenden, ihre Anliegen erI0
senden Weise nahezubringen. Wir sind demnach Augustinus,
Thomas oder Alfons von Liguori nur wahrhaft treu, wenn wir
wie sie nichts von der ewigen Wahrheit preisgeben, aber zugleich
auch wie sie die aktuel1en Fragen unserer Zeit mutig in Angriff
nehmen 11 und sie auch in der Sprache unserer Zeit, das heiBt in

fiir die Fruchtbarkeit moralgeschichtlicher Studien fiir die systematische Moral
theologie verdient genannt zu werden die ausgezeichnete Untersuchung von H.
HUBER, Geist und Buchsta be der Sonntragsruhe. Eine historisch-theologische Untcr
suchung iiber das Verbo t drr knechtlichen Arbeit von der Urkirchc bis aul Thomas
von Aquino Salzburg 1958.

7 Unter anderem seien genannt die zahlreichen Einzelstudien von PH.
DELHAYE und L. VEREECKE (eingehende Bibliographie in meinem Buch Das Gesetz
Chri.sti 6. Auflage. Freiburg 1961, I, S. 33-75).

8 Vgl. dazu ~eine Beitrage La teologia morale cattolica in rapporto allo
spirito dei tempi. in: Humanitas (Brescia) 13 (1958) pp. 338-348. - M oraltheologie
gestern und heute, in: Stimmen der Zeit 167 (1960) S. 99-110.

9 Zu nennen ist in dieser Hinsicht vor allem WERNER SCHOLLGEN, Aktuelle
Moralprobleme. Diisseldorf 1955; Konkrete Ethik. Diisseldorf 1961.
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einem ganz ernsten Dialog mit den ~1enschen und den Geistes
str5mungen unserer Zeit, behandeln.

~1an kann den gro.Ben Le~rern der Vergangenheit in doppelter
'Veise Unrecht tun: erstens wenn man ihre Leistungen von unse
rer Zeit, statt. von ihrer Zeit aus beurteilt, zweitens wenn man
sich einem einzigen Schulsystem verschreibt, das sich genauestens
an àie Formulierungen und fertigen kasuistischen LOsungen eines
einzigen Lehrers ruBt, und glaubt, alle anderen Schulen oder
neue Versuche mit Berufung darauf verachten oder gar bekamp
fen zu àiirfen. Hier wird geistige Tdigheit unà Enge mit Treue
verwechselt, gar mit Treue gegen jene Gro.Ben, deren ganzes
Schaffen von der Wachheit gegeniiber dem kair6s gepragt war.
Echte Treue zum Evangelium und gegeniiber dem Geist der gro.Ben
Kirchenlehrer ist iiberhaupt nur m5glich in echt kathoHscher
Weite und bei demiitigem Mute zur Selbstandigkeit, beim bewuBten
WilIen, der jetzt gestellten Aufgabe gerecht zu werden.

Eine im guten Sinne «alfonsianische» Moraltheologie - um
dieses tÌns naheliegende Beispiel zu nennen - 'wird sich also
hiiten, die dem heiligen Alfonsus verha.Bten Schulstreitigkeiten
des 18. Jahrhunderts in irgendeiner Form zu verewigen oder sich
auf die vordringlichen Fragestellungen des 18. J ahrhunderts fest
zulegen oder gar die kasuistischen Losungen, die Alfons mit ausge
zeichnetem '\Virklichkeitssinn fur das regalistisch beherrschte
Konigreich Neapel, fiir dessen Biirgerschicht und das vernachlas
sigte Hirtenvolk, vortrug, rnechanisch als fertige Rezepte auf unse
re so ganz anderen Verhaltnisse anzuwenden. Alfonsus hai sich
der, auch seelsorglich gesehen, brennenden Auseinandersetzung
mit Rigorismus (Jansenismus, Tutiorisrnus) UllQ Laxismus in der
Frage von Gesetz und Freiheit in einer zeitnahen Weise gestellt.
Es ware jedoch toricht, ihn geringschatzig abtun zu wollen, weil
wir bei ihm nicht die gleiche Nahe zu unserer Zeit und ihren
Problemen finden wie zu seiner Zeit. Dies ware ein ahnliches
MiBverstiindnis der Tradition wie der Versuch, sich mit Berufung
auf irgendeinen GroBen der Vergangenheit von neuer theologischer
Anstrengung zu dispensieren und sogar jede Neufornlulierung
der sittlichen Botschaft der Kirche von vorneherein zu verdach
tigen.

Die theologische Tradition der Kirche ist keine Grabesruhe
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mit Wachtern vor bloBen Formeln in toter Sprache lO, sondern
Lebenskontinuitat durch den Geist des Auferstandenen. t.Jber die
Lebendigkeit der Tradtion entscheidet das MaB der Treue und
Folgsamkeit gegeniiber dem Geiste, den uns der auferstandene
Christus gesandt hat.

Moraltheologie und Z eitgeist

Gegentiber dem e: Weitgeist ~ hat die Moraltheologie nicht nur
unabUissig die Christen zu warnen: «Gleichet euch nicht dieser
Welt an» (Rom 12, 12), sondern sie muB auch selbst unabllissig

. das Gewissen erforschen, ob wirklich alle ihre Thesen, Meinungen
und Methoden dem Geist des Evangeliums entsprechen. Aber dabei
Mme es zu einem KurzschluB gegentiber der aktuellen Aufgabe
.der :rtloraltheologie, wenn wir nicht klar unterschieden zwischen
< Weltgeist» und c: Zeitgeist ~.

Der «Weltgeist» ist das Sinnen und penken des 'unerlosten
Menschen oder noch genauer die ichhafte und hochmiitige· Exi
stenzwei.~"e der Welt, insofern sie sich vor' demo erlosenden Lichte
Christi ,in ihre Finsternis verkrampft, die Erlosung verschmaht
hat.

e: Unter 'Zeitgeist' ve~steht man seit J.G. Herder (t 1803)
den liberall vorhandenen Meinungs-, Willens- und Geftihlsaus
druck einer geschichtlichen Periode, der Denken und Leben der
Menschen formt. Er ist von den soziologischen WirkgroBen eine
der machtigsten» 11. Der Zeitgeist ist - so verstanden - weder
reines Licht noch reine Finsternis. Es stecken in ihm nicht nur
Gefahren, sondern auch positive Chancen. Glauben wir an den
Herrn der Geschichte und an die Bezogenheit aller Geschichte
auf die Heilsgeschichte, so muB die Moraltheologie mit allem Eifer
und mit verstehender Liebe zu den Zeitgenossen versuchen, auch

lO Fiir "TBOMAS von Aquin und die mittelalterlichen Scholastiker war das
Latein keine tote Spracbe. Es ist das MiBverdienst der Humanisten, durch ihre rigo
rose Normierung an den alten Klassikern das Latein zur toten Sprache gemacht
7U "haben. Inder Hand eines spl'achgewaltigen Meistel's kann es auch heute noch
lebendig werden, abel' eben doch nul' fiil' den Kl'ei6 jenel', die es vollkommen
berberrschen.

11 V. ScBURR, Religion und Zeitgeist, in: B. HARING, Mucht und Ohnmacht de~

Religion. 2. Auflage Salzbul'g. 1957, S. 317. .
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im Zeitgeist die echten. ·Amiegen hera.uszuspuren. Kommen sie
in Theologie und Seelsorge positivzur Geltung, so heiBt das: an
der Eriosung des Zeitgeistes mitwirken.

Es gibt legitime Wechselbeziehungen zwischen der Moral
theologie und dem Zeitgeist. Das Wort Gottes ist durch den Dienst
der Kirche - und zu diesem Dienst zahlt auch die Moraltheolo
gie -jeder Zeit gleich nahe. Es ist durch das Wirken des Gottes
geistes immer aktuell. Das bedeutet eine 'Absage an jeden naiven
Biblizismus, der meint, es genuge das wortliche Wiederholen der
Aussagen der Heiligen Schl'ift, und darum sei jeder neue· Vel'such
einer theologischen Systematisierung ubel'fltissig. Noch selbstvel'
stiindlichel' bedeutet das dann die Ablehnung j~ner Einstellung,
die zwar nicht die Heilige Schrift, wohl abel' das Werk irgendei
nes groBen Kirchenlehrers als die endgtiltige Dal'bietung der
Heilsbotschaft ftil' alle Zeiten und Kultul'en betl'achtet.

Die Wahrheit ist iiberzeitlich. Dal'an kann kein Zweifel
bestehen. Aber del' Ausdruck der Wahrheit und die El'kenntnis
mittel der Wahl'heit sind fur den Menschen; solange er nicht den
jenseitigen Endzustand erreicht bat, notwendig zeitlich u~d bis
zu einem gewissen Grade aucb zeitbedingt. Geht die Theologie in
ihren Fol'mulierungen an der Zeit, ihren Anliegen und ihrer Spra
che souveran vorbei, so wird vermutlich die Seelsorge ahDlich~s

tun. Die Folge wird sein: Der Zeitgeist bleibt unerlost und vero:
fallt den dusteren ~Hichten des «Weltgeistes». Eine rein negative.
pauschale «apologetische» Zuriickweisung des Zeitgeistes mit
teilweise verholzten Formeln einer vorgestern.oder vor-vorgestern
aktuellen, mit ihrel' Zeit dialogisierenden Theologie bedeutet ein
heilsgefahrliches Argernis, eine Provozierung des Zeitgeistes zu
unguter Reaktion, fast gar seine ;Vel'dammung zur Entartung.

Je mehl' die Moraltheologen aus fruchtbal'en Tiefen lebendi
gen Glaubens und stets geleitet vom kirchlichen Lehramt dém in
Garung befindlichen und nach KUil'ung l'ufenden Zeitgeist helfend
und vel'stehend begegnen, um so geringer ist fiir sie selbst die
Gefahl' ihm unbewuBt und unbesehen zu verfallen. Je demtitigel'
wil' uns angesicbts lebensmachtiger geistigel' Bewegungen un
serer Zeit fragen, ob wir nicht an manchen Fehlentwicklungen
mitschuldig sind und warum diese Bewegungen nicht gereinigt im
Raum der kirchentreuen Christen auftreten, um so leichter ent-
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decken wir gerade jene Wahrheiten aus dem Schatz .unseres Glau
bens, die unserer Zeit am meisten nottun und sie am wirksamsten
anzusprechen vennogen.

Eine konstruktive Begegnung mit dem Zeitgeist verlangt
nach meiner Meinung einen engeren AnschluB der :M.:oraltheologie
an die Dogmatik, eine klarere Grenzziehung gegeniiber dem Kir
chenrecht, stiirkere AnIeihen bei der Soziologie, eine Integrierung
der hauptsachlicben Themen und Gesichtspunkte der aszetischen
und mystischen Theologie.

Moraltheologie und Dogmatik

Die schwerste Krisis der Moraltheologie hiingt zusammen
mit ihrer Konstituierung aIs eigene Disziplin, das heiBt mit ihrer
wissenschaftsmetbodischen Herauslosung aus der einen ungeteil
ten Theologie. Indem sie sich zunachst ais -« praktische Disziplin»
dem positiven Recht allzu sehr an die Brust warf, verIor sie teil
weise die notige Verbindung nicht nur zur Heiligen Schrift, son
dern auch zur systematischen Theologie, die sich nun nach dem
Aussscheiden der 1\loral dogmatische Theologie nannte. Es ist eines
der bedeutsamsten Ereignisse in der gegenwartigen Geschichte
der Theologie, daB sich beide Zweige, Dogmatik und 1\foraI,
wieder aufeinanderzubewegen 12, wobei noch nicht vollig kIar abzu
sehen ist, wie sie sich endgiiltig gegeneinander abgrenzen oder
zu einer neuen SYntbese verbinden werden.

Von der liturgischen und biblischen Erneuerung her kommend
sreht wieder mehr ais in den unmittelbar vergangenen Zeiten das
Heilsmysterium in der 1\fitte der Dogmatik. Sie denkt wieder
bewuBter heilsgeschichtlich. So 'wird die gewaltige Dynamik der
Heilswahrheit auf das religiOs sittliche Leben hin wieder deutli
cher.

Aber ebenso kIar wird sich die heutige lVJ:oraItheoIogie - UD

ter den gleichen Voraussetzngen biblischer und liturgischer Er
neuerung - bewuBt, daB das Grundlegende nicht der moralische
Imperativ ais solcher sein kann, sondern das Heilsmysterium, von
dem alle Antriebe ausgeben. So wird vor allem in den letzten

12 Unter dcn Dogmatikern sind diesbeziiglich '\'or allen zu nennen KARL
RAHh"ER und MICHAEL SCHMAUS.
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~wanzig Jahren unablassig eine ausdriicklichere und iiberzeugen
.(lere Verankerung der gesamten ~Moraltheologie im Dogma gefor
.dert 13. Christliches Leben HiBt sich in seiner Eigenart nur darstel
len als das «Tun der Wahrheit in Liebe, um so in jeder Hinsicht
mehr und mehr in Christus, das .Haupt, hineinzuwachsen ~

(Eph 4, 15).
Die I\loraltheologie schopft aus den gleichen Quellen wie die

Dogmatik. Ihre Methode ist im Grund die gleiche. Solange jedoch
-die Moraltheologie neben der Dogmatik ein eigenes Fach ist, kann
sie den dogmatischen Nachweis fiir die Gegebenbeit all jener
Wahrheiten, die nicht unmittelbar moraltheologischer Natur sind,
der Dogmatik iiberlassen. Sie selbst hat dagegen ausdriicklich
-den dynamischen Charakter der Heilswahrheiten zu erschIieBen
und auf dem Dogma aufbauend die aut das Leben gerichtete Syn
these der Theologie zu erarbeiten.

Moraltheologie und positives Recht

Es gibt wichtige innere Zusammenhange zwischen Moral und
Recht. Aber keineswegs entspringt die I\loral aus dem Recht als aus
ihrer eigentlichen Quelle. Dies zu behaupten, bieBe sich auf den
Boden des krassestenRecbtspositivismus stellèn. Konsequenter
weise kann auch das positive Recht, weder das Zivilrecht noch
.das Kirchenrecht, die Quelle oder die Hauptquelle der Moraltheo-

. logie sein, wenngleich giiltiges Recht eine sittliche Verpflichtung
mit sich bringt und auch die vielen unnotigen und ungerechten
Gesetze unserer recbtspositivistischen Ara eine sittliche Auseinan
dersetzung verlangen.

Nachdem sich das Zivilrecht und auch das Kirchenrecht als
eigene "Tissenschaften konstituiert haben, kann es sicher heute
nicht Sache del' katholischen l\loraltheologie sein, eine inhaltliche
Darstellung der kirchlichen und weltlichen Gesetze zu bieten.
Das ginge ge\v6hnlich auch iiber die Kompetenz des I\loraltheolo
gen hinaus, der so vieles andere wissen muE. Hingegen hat die

13 Vgl. PR. DELAYE, Dogme et Morale. Autonomie et assist.anee 71lutuclle, in:
Mélanges Se. ReI. 11 (1954) pp. 49-62; La théologie morale d'hier et d'Qujourd'hui,
in: M éIanges Se. ReI. 1953, pp. 112-130. Ausgiebige Bibliograpbie in Das Gesetz
Ch ris ti. 6. Auflage I, S. 93-95.
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Moraltheologie die sittIiche Verpflichtung der menschIichen Ge
setze und die Einordnung des Gehorsams· gegen die kirchIiche und
weltIiche Autoritat in das neutestamentIiche «Gesetz der Gnade
und Liebe» grundsatzIich zu behandeln und an typischen Beispie
len eingehend zu beleuchten. Es ist zu zeigen, in welcher Gesin
nung und nach welchen MaBstaben der Klugheit der Christ dem
menschIichen Gesetz zu begegnen hat. Es geht der Moraltheologie
demnach vor allem um die «Versittlichung des Rechtes».

Oft und wohl nicht ganz zu unrecht ·wird geklagt, die wis
senschaftliche l\Ioraltheologie der letzten drei J ahrunderte sei der
Gefahr der Verrechtlichung nicht immer entgangen. - Was be
deutet Verrechtlichung der Moral? VerrechtIicht ist eine Moral
theologie, wenn in ihrer Darstellung. und Stoffeinteilung.« das
Geistgesetz des Lebens in Christus Jesus» (Rom 8, 2) mit seinen
\\Tesensgesetzen gegeniiber einer Vielzahl rechtlicher Normen zu-·
riicktritt, ganz besonders aber, wenn das Verhaltnis des Menschen
zu Gott nach der Art des menschIichen Rechtes miBverstanden
wird.

Einige Beispiele sollen unsere Problematik illustrieren: Eine
l\Ioral behandelt auf zwanzig und mehr Seiten alle denkbare Ka
suistik beziiglich des kirchlichen Gebotes .der eucharistischen
Nuchternheit, erwiihnt jedoch nur nebenbei, in welcher Gesinnung
man die heilige Messe mitfeiern - «die Sonntagspflicht erfiil
len» - und den Leib des Herrn empfangen solI. DaB und wie das
gesamte christliche Leben von der Mitfeier der Eucharistie seine
innere, gnadenhafte Dynamik und sein RichtmaB erhiilt, kommt
iiberhaupt nicht zur Sprache. - Eine l\Ioral behandelt minutios
und mit haarscharfen Unterscheidungen zwischen dem streng
verbotenen Stricken und dem ohne weiteres erlaubten Sticken
das kirchIiche Gebot der Sonntagsruhe; sie unterscheidet dabei
kaum, was gottliches und was bloB kirchliches Gebot und was
schIieBlich bloBe kasuistische Zutat der M:oralisten ist; und was
schlimmer ist, man halt es gar nicht fiir die Aufgabe der l\1:oral,
den tieferen theologischen Sinn des Herrentages, seine kultische
Bedeutung, seine Beziehung zur Auferstehung des Herrn zu
behandeln. Ob Sunde - im Sinn einer mehr als tausendjahrigen
Tradition das eigentliche «opus serviIe » id est peccatum - aro
Werktag oder Sonntag verubt werde, erkIart dieser Typus von
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l\loral fur v511ig belanglos: Dem Sonntag scheint nur die ge
setzlich verbotene knechtliche Arbeit Eintrag zu tun. - Oder: Man
behandelt in bezug auf das BUBsakrament hauptsiichlich die Art
und Weise, wie die materieIIe Vollstiipdigkeit des Bekenntnisses
sicherzusteIIen ist und welche Strafen sich del' Priester anIi:iBIich
seines Dienstes zuziehen kann, wahrend kaum etwas gesagt wird
uber das Wesen del' Bekehrung und ihre Beziehung zum Reiche
Gottes oder uber den kultischen Lobpreis del' Gerechtigkeit und
Barmherzigkeit bei del' Feier des BuBsakl'amentes. Diese Aspekte
ubel'Hi.Bt man del' «aszetischen Literatur », weiI es sich nicht um
gesetzlich genau abgrenzbare Dinge handelt.

Dies ist das greifbarste Zeichen del' VerrechtIichung, wenn
man in del' l\loral nur das behandelt, was man in Analogie zur
Rechtswissenschaft nach unten gesetzIich abgrenzen kann, dabei
jedocn die entscheidende Frage ausUiBt, ob del' Christ als soIcher
sein Leben nur nach den l\1indestgrenzen des aIIgemeinen Gesetzes
zu orientieren hat, oder aber nach dem MaB del' empfangenen Ta
lente Frucht bringen muB. Es ist schon ein Abweichen vom Geist
des Evangeliums, wenn del' Hauptton auf del' von auBen aufel'
legten l\1indestverpflichtung Iiegt und die Zielgebote und entspre
chend die aus del' Gnadengabe kommende Verpflichtung als etwas
Zweitrangiges behandelt werden. Wir sehen also die Verrechtli
chung del' l\loraltheologie nicht in erster Linie in del' "OberIadung
del' Handbucher del' Moral mit rechtlichen Fragen, sondern vor
alIem in del' Verwechslung oder Verwischung .rein rechtlicher und
ursprfinglich moraltheologischer Fragestellung. Wir sind jedoch
del' Vberzeugung, daB sich die Moraltheologie viel leichter von
einer juristischen Verfalschung ihrer Sichtweise freih3.lt, wenn
sie grundsatzlich die m.ateriale Behandlung alleI' rechtIichen Stoffe
dem Kirchenrecht ubel'laBt. Seitdem wil' den Codex Juris Cano
nici haben, zeigt sich auch tatsachIich eine Entwicklung in diesem
Sinne. Vberlassen wir die rein jul'istische Kasuistik, die in man
chen Lehl'buchel'n del' letzten Epoche bis zu neun Zehnteln del'
Stofffille ausmachte, dem kompetentel'en Kanonisten, so wil'd die
Mol'altheologie frei ffil' die meistens allzu kurz ausgefallene 111.0

raltheologische Ka.su.istik. Diese muB sich deutlich spiirbal' von
den \Vesensgesetzen del' chl'istlichen Sittlichkeit - zumal vom
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Gesetz der Heilssolidaritat '- inspirieren lassen und ander
seits dauernd am Puls des flutenden Lebens bleiben.

Der sogenannte 4: germanische Typ ~ der katholischen 110
raltheologie hat seit der Zeit der AufkUirung, vor allem aber seit
Johann Michael Sailer und Johann Baptist Hirscher (im Un
terscbied zu den lateinischen Morallehrbiichern des «romanischen
Typs ») die rechtlichen Stoffe immer scbon ausgeschieden. Aro
radikalsten ging diesbeziiglich Tillmann in seinem gl'oBen Werk
VOl'. Die heftigsten und vielfach allzusebr vereinfachenden Kri
tiken gegen die Verrechtlichung der' Moral kamen in den letzten
Jahrzehnten vor allem aus dem romaniscben Spracbraum H. Mei
Des Erachtens muB man sich bei einer allzu plotzlichen Ruptur
einer nicht geringen Gefahr bewuBt bleiben: So wenig das Kir
ehenrecht die ~10ral in sein Schleppnetz nehmen darf, so sebr
;muB in der katholischen Kirche die innere Zusammengehorigkeit
von dero c Geistgesetz des Lebens in Christus J esus» und der
vorn Hirtenamt der Kirche ausgehenden Leitung gesehen werden.
Wenn die Moraltheologie nicht dero Verhaltnis von 1\10ral und
Recht eine Iiebevolle Sorgfalt zuwendet, kann es zu einer be
denkIichen Zweigleisigkeit kommen, so daB schIieBlich die Kir
chenrechtler und dann auch die Seelsorger nicht nlehr klar sehen,
in welchern echt christlichem Geist das kirchIiche Gesetz angewen
det werden muB. Das Kil'chenrecht bedarf aus dem innersten
Wesen der Kirche heraus der bewuBten Eingliederung in das
~ Geistgesetz des Lebens in Christus J esus ~.

J.foraUheologie 'il.nd Soz'ialwissenschajten

In einel' relativ statischen Epoche fangì das positive Recht
€inen GroBteil der gesel1schaftlichen ~!irk1ichkeit ein. Der groBe
,Vandel der gesellschaftlichen Verhaltnisse inl si~bzehnten und
achtzehnten Jahrhundert hat die 1\1oraltheologie auf die Proble-

H Z.B. J.J. LECLERCQ, L'ense2'gnement de la 71wralc chrétienne. Paris 1950
(Deutsch: Christlichc Morul in aer Krise aer Zcit. Einsiedeln 1954). Seine bisweilen
veral1gemeinernde Kritik trifft nur einem bestimmten Typ der Moralhandbiicher. Gut
informierend sind die beiden Beitrage: J. LECLERCQ, Dic neuen Gesi.chtspunkte un
serer Zcit in acr Erforschung aer Moral, und PR. DELHAYE, Dic gegcnwiirtigcn
Bestrebungen acr Moralwissenschaft in Frankreich, in: V. REDLICH (berausg.),
Moralproblc71le ì'11l Umbruch dcr Zcit. Miinchen 1957, S. 1-39.
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:matik der sogenanJ;lten Moralsysteme festgelegt. 1m Mittelpunkt
-stand die Frage: < Wie weit verpflichten zweifelhaft giiltige po
:sitive Gesetze del' Kirche und des Staates ~? Dabei handelte es
:sich vor allem um veraltete Gesetze, die der ~euen Situation nicht
mehr recht angepaBt waren und anfingen, das Leben zu blockieren.
Stand zwar im Vordergrund die formale Frage der Prinzipien
:zur L6sung der Schwierigkeiten, so war doch das eigentliche Trei
bende die Tugend del' Klugheit, die die gewandelte Wirklichkeit
-ernst zur Kenntnis nahm. - Heute erleben wir einen viel tiefgrei-
-fenderen und noch viel rascheren Wandel. Die Probleme, die er
neraufbeschwort, lassen sich mit dem Probabilismus anein nicht
mehr losen. Wir k5nnen die '\Virklichkeit selbst nichtmehr mit
-einem einfachen aufmerksamen Blick durchschauen. Es bedarf
der Hilfe der modernen empiTischen Soziologie. Sie ist die '''is
-senschaft von den sozialen Gebilden, ihrer Vlandlungen und ihrer
Wechselbeziehungen. Sie macht deutlich, wie weit die formale
Struktur (das ist: die formalrechtliche Ordnung) von del' «infor
malen Struktur» (das ist von del' wirklichen VerfaBtheit- des
Lebens) verschieden ist. Da bei del' Langsamkeit der burokratischen
Apparate und nicht selten bei einer tibergroBen Beharrungskraft
del' alten Generation die Anpassung des Rechtes vielfach erst dann
-nachhinkt, wenn das Leben schon wieder daran ist, zu enteilen,
darf sich del' :Moraltheologe zumal in der Ka.suistik nicht allein
-am -positiven Recht orientieren. Das wiire eine Siinde gegen eben
jene Tugend del' Klugheit, der die Kasuistik zu dienen hat.

Eine kiihne Beniitzung der Soziologie und der Sozialpsycholo
gie - ein unbedingtes Erfordernis del' Moraltheologie von heute
- verlangt selbstversUindlich auch eine klare Scheidung zwi
schen Rechtsgrundsatzen und ewigen Grundsatzen del' :!'tIoral, die
es del' veriinderten "\Virklichkeit einzugestalten gilt.

Von besonderer Bedeutung sind zweifellos heute die enlpi
rische Soziologie de't Famili~ und die Pa.sto7·alsoziologie 15. Sie zei
gen del' l\ioraltheologie, \yelchen EinfluB die sozialen Strukturen
und insbesondere die offentliche l\leinung auf das religiOs-sittliche

15 Ygl. B. BXRING, Soziologic drT Familie. Sa1zburg 1954; Ehe in dicscr Zeit.
-Sa1zburg 1960; Macht und Ohmnacht dcr Rcligion. Religions-soziologie als A nruf.
2. Auflage Salzburg 1957. (1\ahere Bibliographie zu diesem ganzen Fragekomplex
..daselbst).



28

Verhalten der Einzelnen und der Gemeinschaften austiben und
umgekehrt, wie letzte Leitmotive iiber den Wandel der Struktu~

ren und der offentlichen Meinung entscheiden. Von hier aus er
geben sich wichtige Erkenntnisse sowohl fiir die Kasuistik wie
fiir die wirksame Darbietung der sittlichen Botschaft der Kirche
fiir die :Menschen unserer Zeit.

Angesichts der ungeheueren Formkraft der sozialen l\Hichte
unserer Zeit - aber mehr noch aus der dem Christentum wesens
eigenen Solidaritat - muE die :Moraltheologie von 'heute sehr
viel stiirker als in den letzten Jahrhunderten die gesa.mten So
zia1wissenscha/ten heranziehen. In der Kasuistik rnuB das soziale·
Gewissen rnehr gschult werden.

Da.s Verhiiltnis der Moraltheologie zu Aszetik und ],1ystik

V'ber die Grenzziehung zwischen Moral und Aszetik und my
stischer Theologie rnag man in vielem getrennter Meinung sein.
"Ober zwei Grundsatze ist rnan sich jedoch in letzter Zeit fast.
allgemein einig geworden: Erstens darf rnan nicht den leisesten
Anschein erwecken, als ob es zweierlei Moralen gabe: eine « Hoch
moral ~ der «Werke der "Obergebtihr ~ fiir 1\-lonche und kleine
Laieneliten und eine gesetzIiche ~nndestmoral ftir die groBe Mas
se. Wenngleich einesolche Aufteilung von der katholischen Moral
nie beabsichtigt war, so hat doch die Methode der «Institutiones
theologiae moralis» der letzten Jahrhunderte und die Abgrenzung
gegeniiber der Aszetik zusammen mit rnanchen unglticklichen
Thesen oder wenigstens ungliickIichen Formulierungen nicht we
nig dazu beigetragen, bei den getrennten Briidern einen solchen
Verdacht zu erzeugen. Der Vorwurf wird beute noch oft genug
erhoben, insbesondere auch deshalb, ~7eil rnan die begrenzte Funk
tion der «Beichtstuhlmoral» dort nicht kennt. Zweitens geht es
von der Sache her unmoglich an, der Aszetik als einer Tugendlehre
die l\loraltheologie als eine blo13e Pflichtenlehre gegeniiberzustel
len; denn in der neutestamentlichen Sittlichkeit gibt es die nackte
und bloBe Kategorie der Pflicht iiberhaupt nicht, \venngleich es
ein wichtiges Anliegen bleibt, klar zu unterscheiden zwischen' dem,
was auch von auBen durch die irdische Autorimt àls Pflicht ur-



29

~iert werden kann, und dem, was aus dem innersten Sein 
:aus dem Begnadetsein heraus bindet. Grundsatzlich kann Pflicht
-nnd Sollen in ihrer christlichen Eigenart nur von der Schopfungs
wirklichkeit und der Gnade her gesehen un.d dargestellt werden.
Man nimmt der christlichen Sittlichkeit ihre innere Dynamik
'und das Begliickende ihres Drangens, wenn man sie lehrn1aBig
:als bloBe Pflicht- oder Grenzmoral darstellt 16

]\iit dem Volkerapostel hat die junge Generation der Moral
iheologen wieder das ausgesprochene Vertrauen, daB wir das
sittliche Sollen durch das «Gesetz des Glaubens 1> (vgl. Rom 3,
'31), das «Gesetz der Gnade », nicht nur nicht schwachen, son
·dern ihm seinen wahren Ort und seine unerhort machtvolle Dyna
mik lassen.

Der ]\loraltheologe - zum Unterschied zu dem Moralisten
-der Aufklarunszeit - muB sich gedemiitigi fiihlen, wenn man
ihn zu einem bloBen Grenzwachter erniedrigen, einer Nebendis
ziplin - eben der Aszetik und Mystik - dagegen alles Erheben
de und typisch Christliche zuteilen mochte. Die Moraltheologie
bat, wenn sie wirklich Theologie sein will, das ganze «G€setz der
,Tollkommenheit» (Jak 1, 25) darzustellen, so wie es der Endzeit
-entspricht. Ihr Bogen spannt sich notwendig von der « Todesgren-
-ze », die keiner nach unten iibertreten darf, bis zur vollendeten
VerwirkIichung der christlichen Existenz, der alle zustreben miis
-seno Sie hat nicht zuletzt ganz grundsatzlich zu zeigen und in
'allen ihren Traktaten spiirbar zu machen, wie christliches Leben
-ein stiindiges WQ,chstum., ein Ringen und stetes Auslangen nach
der Vollkommenheit ist.

Was hat dann noch die Aszetik zu tun? Sie ist als notwendige
Erganzung auf den PIan getreten, als die ]\ioral sich im wesent
lichen auf die Aufgaben des Beichtvaters als «Richters» be
·schrankte. V~Tenn die l\foraltheologie wieder ihre eigenen Funktio
'nen volI erfiilIt, k6nnte die Aszetik an sich wieder in ihr aufgehen.
Will diese jedoch aIs eigenes Fach weiterbestehen, so kann sie n1it
Nutzen die verschiedenen Stile der christlichen Verwirklichung
~amt deren geschichtlichen und soziologischen Hintergriinden

16 Der Einteilung in drei Pflichtenkreise' folgten leider auch die bedeutenden
'Tiibinger LrnsENMANN und' SCHILLL...Gund in ihren Spuren noch F. TILLMANN.
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darstellen; sie wird sich auBerdem und vor allem als eine prakti
sche AnIeitung (als eine ars) zu dem Gebrauch der verschiedenen
Hilfsmittel nach Stand, seelischer Anlage und Vollkommenheitsstu
fe verstehen.

Ein fliichtiger Blick auf die Geschichte der Moraltheologie·
UiEt erkennen, wie verschieden ihre 1\iethoden und Fragestellun
gen sein konnen. Die Bediirfnisse der Zeit und Umwelt und die
besondere Begabung eines jeden Theologen werden dabei eine
wichtige Rolle spielen. AIs IdeaI erscheint uns jedoch nicht und
nie eine bIoEes Nebeneinander einer rein aszetisch-mystischen,
einer psychoIogisch-padagogischen, einer spekulativen und
schlieElich einer rein kasuistischen BehandIungsweise, sondern
eine organische Einheit dieser Methoden, eine Synthese.

Flir die Schule ist gewiB tJbersichtlichkeit und begriffliche
Klarheit ein unbedingtes Erfordernis. Das heiEt jedoch nicht, man
diirfe sich hier auf eine bIoEe Begriffstheologie, auf die bIoBe
Darreichung eines Denk- und Lernstoffes beschranken. Was die
aszetisch.-mystische Theologie nie vergessen hat, wird der :MoraI
theologie von heute wieder vollig klar: Theologie ist ihrem V\Tesen
nach etwas Existentiel1es: Sie ist wesentlich Engagement des
Glaubens. Sie muE auch in der theologischen Vorlesung Zeugnis
des Glaubens sein, das den Glauben der Studierenden anzuspre
chen und zu vertiefen vermag. Anders ausgedriickt: Theologie
muE auch ihrer Methode nach Kerygma, Verktindigung der Heils
geheimnisse sein. Jegliche wahre Theologie ist H erzenstheologie.
Die inteIlektuel1e Einsicht - die fides quaerens intellectum -.
verlang1, daE das Herz dabei sei.

Damit kommen wir zu den inhaltlichen Fragen und vol' allem
zum Problem del' Systematik der Moraltheologie.

«Gesetz Christi» (Gal 6, 2)

Das erste, was man von elner katholischen 1\ioraltheologie
verlangen muE, ist ihre christozentrische Gestalt.

Die Exegeten sind sich alle dal'iiber einig, daE die neutesta
mentliche Moral, ebenso wie die Vel'kiindigung del' Heilswahrheit,
durch und durch christozentl'isch ist. In der ~Iitte der Botschaft
Christi steht nicht ein abstraktes Prinzip, sondern seine Person~
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In Ihm wird die Liebe des himmlischen Vaters schaubar und er
fahrbar. «Wer Mich sieht, sieht den Vater» (Jo 14, 9). «In Ihm
haben wir die ErlOsung, die Vergebung der Stinden. Das Bild
des unsichtbaren Gottes ist Er, der Er~tgeborenevor aller Schop
fung... Alles ist durch Ihn und auf Ihn hin erschaffen» (Kol 1,
14 ff.).

Christus ist d.el' E7'ZOser vorn unheilbringenden Anthropozen
trisrnus. Der erste Adam wollte aus sich selbst ein wenig Weisheit
haben; er wollte sich wenigstens einen kleinen Bezirk des Eigen
willens reservieren. Die Straffolge war der Tod. Christus aber ist
«vom Vater her» (Jo 1, 14) und Seinem ganzen Vvesen wie Seiner
heilsgeschichtlichen Funktion nach «auf den Vater hin», «zur
Verherrlichung des Vaters» (Jo 1, 1; Phil 2, Il). Christus wird
nicht mtide, zu betonen, daB er nicht seinen 'Villen und nicht seine
Ehre sucht, sondern den 'Yillen und die Ehre des Vaters, der ihn
gesandt hat. AlI sein gottmenschliches Tun offenbart sein e\viges
Wesen als das Wort des Vaters, das sich dem Vater mit gleicher
Ungeteiltbeit zurtickschenkt, wie der Vater alI seine Herrlichkeit,
'Yeisheit und Liebe in diesem seinem wesensgleicben Worte aus
spricht.

Es gibt nacb den klaren Aussagen der Schrift und nach ihrer
ganzen Struktur keinen \\'eg zum Mysterium Gottes, des Dreiei
nigen, auBer in Christus. Eine «Theologie», die behauptet, man
dtirfe um del' Wissenschaftlichkeit willen die Theologie nicht auf
Christus aufbauen, da dies notwendig zu einer «antbropozentri
scben Tbeologie» ftibre, hat ganz andere Denkkategorien als die
der Heiligen Schrift 17.

17 Andrerer Meinung ist B. OLIVIER OP. Pour une théologie morale ren(lut'cléc~

in: Morale chrétìenne et requétes contcmporaìnes. Tournai-Paris .1954, p. 250: «Vou
loir construire une théologie exclusivement basée sur le fait du Christ, c'est détruire
la notion meme de théologie, c'est prétendre faire, en réalité, une théologie anthropo
centrique - deux terrnes eontradictoires. Sans doute, une théologie christo-centrique,
et done eentrée, en fait, sur l'histoire hurnaine, répond bien aux perspectives de
nos contemporains. Elle semble méme se situer plus exactement dans la ligne de
l'Évangile. Mais ce n'est là qu'une apparence... Au-delà et indépendamment de la
décision de Dieu concernant la création et l'histoire de la créature, il ~. a Dieu
en lui-meme, dans son éternel mystère Trinitaire. Et e'est là le point de départ
véritable de toute théologie authentique~. - Hier scheint vergessen zu sein, daB
Christus nicht nur wahrer Mensch, 80ndern auch wahrer Gott ist, und zwar in hypo
statischer, unaufl6slicher Unione Ohne Christus gibt es fiir die irn eigenen erbsiind-



22

Die altesten Vater der Kircbe 18 werden nicht miide, zu be
tonen, da13 Christus selbst in Person «das Gesetz und der Bund
1St:1) ; Er ist unser Lebensgesetz durch den Heiligen Géist, den Et
uns sendet und der in uns Sein Leben abbildet.

Klemens von Alexandrien (f vor 216), dem wir den ersten
gro13artigen' Ansatz zu einer systematischen Sicht der ~1:oraltheo

10gie verdanken, liegt sehr viel daran, die ~1:oral ganz radikal
von Christus her zu sehen. Paulus foIgend betrachtet er das alttesta
mentliche Gesetz aIs «Padagogen zu Christus hin ». Dartiber
binaus betont er, daB alle wahren sittlichen Erkenntnisse auch
-der Heiden letzIich «vom L6gos ausgestreute Samenkorner»
'Sind. Die ethischen Erkenntnisse der Philosophen, und ganz ge
nerell die ratio und das Naturrecht (lex naturae), haben in der
ehristIichen Sittenlehre Heimatrecht, weil und insofern alles im
-personhaften Wort des Vaters erschaffen, alles auf Christus hin-
-geordnet ist.

Die Vater baben noch gar nicht an die Konstituierung der
MoraItheologie als eigene Disziplin gedacht. Ihre Theologie war
innigst mit demHirtenamt der eigentIichen Theologen, der Bi
:schofe, verbunderi. Darin aber bildete die Verktindigung der sittli
-ehen Botschaft eine volIkommene Einheit mit der Heilsbotschaft,
diese wiederum mit der Feier der Heilsgeheimnisse. So war es
ihnen durchwegs eine SelbstverstandIichkeit, da13 Christus selbst
<lie Norro, die Mitte und das Ziel des christIichen Lebens ist, Er,
-der der Weg zum Valer, die Wahrheit in Person und das Leben
und der Lebensj:>ender ist (vg1. Jo 14, 6). Dabei denken sie kei
neswegs nur an den der vergangenen Geschichte angehorenden

licben Antbropozentrismus gefangenen Kinder Adams keine M:oglicbkeit der Riick
"kehr zum Tbeozentrismus. Christozentrische, heilsueschichtliche Theologie baut nicht
:3uf bloBe M:enscbengeschicbte, sondern auf die Geschù;hte Gottcs mit dem Menschen.
In Christus und durcb Cbristus hat nicht nur das 'Wort Gottes an die Menschheit
-gottliche Hoheit, sondern auch die Antwort aus der Mitte der Menschengeschichte,
òie Antwort des Hauptes der Menschbeit ist die des Sohnes Gottes. Der Gegenstand
oÒer Theologie ist nicht der Dreieinige Gott, insofern er, absolut geprochen, sich auch
llàtte nicht offenbaren konnenj denn hiitte er es nicht getan, dann gabe es keinen
M:enscben und keine Theologie. Theologie de-s M ensc1tcn hat es ganz wesentlich und

'Von der ·Wurzel ber mit der Heilswahrheit, mit Gott, òero Vater unseres Herrn Jesus
Christus, mit dero sich uns offenbarenden .Gott tun.

18 Eine Reihe von Belegen fiir diese Tatsache ~uro Beispiel bei J. DAl\IÉLOU,
Théolonie du Judéo·Christianisme. Tournai 1958, pp. 216-219.
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Christus, wie er sich in seinem Erdenleben in seinem Wort und
Beispiel gezeigt hat: Er ist der eingeborene Sohn, der vor aller
Zeit aus dem SchoB des Vaters gezeugt, in der Mitte der Zeiten
aus 1\iaria, der J ungfrau, geboren ist, gelitten hat und gestor
ben ist, vom Grabe wieder auferstan-den und zum Rimmel ge
fahren ist, von wo ihn die Christenheit mit grenzenloser Sehnsucht
zur Vollendung seines Werkes erwartet; es steht vor ihnen vor
allem der lebendige Christus, der in seiner Kirche und in ihren
heiligen Geheimnissen weiterlebt und wirkt und so den Seinen
gnadenhaft mit seinem Leben auch sein Gesetz mitteilt.

Manche meinen, daB der erste groBe systematische Entwurf
einer -Moraltheologie, namlich der zweite Teil der theologischen
Summa des heiligen Thomas, das Ende der christozentrischen Sit
tenlehre der « vorwissenschaftlichen » Epoche bedeute. Darauf wa
re sehr vieles zu erwidern. Der heilige Thomas dacbte selbst gar
nicht daran, eine in sich geschlossene Darstellung der Sittenlehre
zu bieten: Er kennt wie alle seine groBen Vorganger nur die _eine,
ungeteilte Theologie, deren Herzstiick auch nach ihm die Lehre
von Christus ist. - Nicht die in etwa aristotelisch ausgerichtete
Idee der Gltickseligkeit, die die LI!. der Summa theologica einlei
tet, ist ftir Thomas der letzte und alles zusammenhaltende theo
logische Gesichtspunkt, sondern vielmehr die Lehre von Gott, dem
Schopfer und Vollender aller Dinge, der sich geoffenbart in J esus
Christus, unserem Erloser, in dem unsere Gottebenbildlichkeit
ihren Bestand hat und in dem uns die Liebe des Vaters zugespro
chen ist. Der groBe Aufbau der Summa ist folgender: Der Mensch
im 'Vorte Gottes, nach dem Bilde Gottes geschaffen (Pars Prima),
berufen, kraft der Gnade frei die Gottebenbqdlichkeit zum Leuch
ten zu bringen (Pars Secunda), hat in Jesus Christus den einzigen
Weg zu seinem Ziele (Pars Tertia). Wir mochten unterstreichen,
daB die Theologie des heiligen Thomas durchaus christozentrisch
ist. Die Christologie mit der Sakramentenlehre ist das groBe Fina
le dieser grandiosen Summe. Dennoch ist nicht zu leugnen, daB
es sich inl Fortgang der spateren Differenzierung del' Tvloraltheo
logie nicht immer gijnstigausgewirkt hat, daB Thomas die :Masse
der moraltheologischen Materie in der Secunda Pars, also vor del'
Christologie und vor der Sakramententheologie behandelt hat.
Was Thomas noch absolut klar ist, daB man namlich nicht vom

3.
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wirklichen Menschen reden kann, ohnG von Christus zu reden,
wird so von andern iibersehen.

Die wesenhaft christozentrische Sicht der katholischen Moral
theologie wurde bei ihrer Verselbstiindigung zeitweise verdun
kelt, wenn auch kaum geleugnet. Der Grund liegt vor allem in
der begrenzten methodologischen Zielsetzung: Wie es im friihen
:r.iittelalter die libri paenitentiales als praktische Handreichung
fiir die Bemessung der BeichtbuBen gab, so kursierten vom 13.
Jahrhu"ndert an die Beichtsummen (su1i~rnae contessarioru?n) als
eine Art Lexikon fiir die bei der Spendung des BuBsakramentes
auftauchenden Fragen. Als nach dem Konzil von Trient im Zuge
der Gegènreformation das BUBsakrament eine erhohte praktiscbe
Bedeutung gewann, nahmen sich vor allem die Jesuiten um ·eine
griindIichere Schulung der meist ungebildeten Beichtvater ano In
der c: Ratio Studiorum» der Gesellschaft J esu wurde die Kasuistik
als eigenes Fach ausgebaut und mit dem unbedingten Minimum
an Prinzipienlehre flir die sachgerechte LOsung der Gewissens
falle versehen, wahrend die eigentliche theologische Sicht des
christlichen Lebens der theologischen Hauptdisziplin vorbehalten
blieb. Als die Kasuistik sich in ihrer begrenzten Sichtweise mehr
und mehr vervollstiindigt hatte, Iegte sie sich den anspruchsvollen
Namen 4: Moraltheologie:t (<< lnstitutiones theologiae l1W1'alis»)
bei, die Dogmatik aber dispensierte sich mehr und mehr von der
Behandlung der sittlichen Dynamik der Glaubenslehre. Der anti
reformatorische Glaubensbegritr der bloBen < fides credenda » spiel
te dabeiwohI keine geringe Rolle.

Die Konstituierung der Moraltheologie als eigener Disziplin
ging demnach unter sehr zeitbedingi.en Vorzeichen vor sich, wobei
die unmittelbar praktischen Bediirfnisse den Ausschlag gaben.
Das Ergebnis war eine fiir jene Zeit brauchbare Anweisung zur
Losung von Gewissensfragen - man denke an die Bedeutung des
Seelenfiihrers - und naherhin zur Beurteilung des Ponitenten.
Es ging also nur um einen Teilaspekt del' Pastoral, um den sich
dann freilich eine Reihe von Prinzipien allgemeiner Art grup
pierten.

Die eigentliche !\1:oraltheologie - die Lehre von del' Wesens
art christlichen Lebens -"hatte sich mehr und mehr in die asze-



tisch-mystische Literatur und in die Predigt gefHichtet. Dort blieb
denn auch die christozentrische Ausrichtung irgendwie erhalten Hl.

Der Typ der «~lforalthe010gie~, der sich im siebzehnten J ahr~
hundert herausgebildet hat und bis ins zwanzigste J ahrhundert
wenigstens in den romaniscben Landern fast unbestritten den
Platz behauptete, wird heute vielfach gerade wegen der man
gelnden Christozentrik verurteilt. Dm jedoch zu einem gerechten
Urteil zu kommen, muB man neben der begrenzten Zie1setzung
auch den geschichtlichen Hintergrund beriicksichtigen: In einer
Zeit, in der bei der gesamten Umwelt Christus noch lebendig als
Weg, Wahrheit und Leben im BewuBtsein stand und in der - zu
mal im Anschlu'B an den heiligen Thomas - die Gesamttheologie
noch in ihrer Einheit gewahrt blieb, waren die Institutiones theo
logjae moralis wohl noch verantwortbar, solange sie sich der Be
scheidenheit ihrer Funktion bewuBt blieben. Sie sind es heute
jedoch nicht mehr, da es in dem drangenden Kampf gegen den
Laizismus vor allem arif die Unterscheidung des Christlichen, in
einer pluralistischen Gesellschaft und gegeniiber so vielen anderen
ethischen Systemen vor allem um die entscheidenden christlichen
Leitrnotive und das strahlende Zeugnis des wahrhaft christlichen
Lebens ankommt.

,"7eH die Moralthe010gie nicht rechtzeitig die ihr zufallende
Aufgabe der Vertiefung erfiillte - trotz so vieler ungestlimer
Rufer -, ist auch die aszetische Literatur und die Predigt der

.1etzten hundert J ahre immer mehr einem flachen Moralismus
verfallen, der angesicbts der laizistischen -Mora1 doppelt be
denklich erscheinen muB. Ansatze zu einer christozentrischen
Gesta1tung der Moraltheologie haben jedoch nie gefehlt. Sie
wurden angefangen von J ohann :Michael Sailer und J ohann Baptist
Hirscher tiber :Magnus Jocham bis zu Fritz Tillmann immer
durchgreifender 20.

19 Man denke zum Beispiel an die Lehre vom wahrhaft christlichen Leben in
der Schule cles heiligen IGNATIUS von Loyola, beim heiligen FRAh"'Z von Sales und
ganz besonders an die «franzosische Schule des 17. Jahrunderts> (Kardinal BÉ
RULLE, CO~llREN, JUK E1JDES, BOSSUET), die das Cbristenleben entscheidend von der
inneren Angleichung an Christus, sacerdos et victima, aus betrachteten. Vgl. JEAN
GAUTIER, La spiritualité catholìque. Paris 1953, pp. 2285S•

.ZlJ Zur Geschichte der neuen Moraltbeologie vgl. mein Buch Das Gesetz
Christi. 6. Auflage I, S. 62-74.
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Christozentrische Moraltheologie versteht sich ini Zeitalter
des Weltrundschreibens« Mystici Corporis Christi» vor allem vom
paulinischen «Sein in Christus» her. «Das Gesetz Christi ~

(Gal 6, 2) ist «das Geistgesetz des Lebens in Christus J esus ~

(Rom 8, 2), kl'aft dessen wil' dul'ch den Geist Chl'isti mit Chl'isti
eigenel' Liebe den himmlischen Vatel' und alle Gliedel' des Leibes
Chl'isti, ja die ganze el'losungsbedul'ftige !\:1enschheit mitlieben
konnen.

Nicht .auBere Nachahmung, die zudem an del' absoluten Ein
maligkeit Chl'isti und vieler seinel' Handlungen ihl'e Gl'enze hat,
sondern das Gnadengeschenk des, Lebens in Christus Jesus, wo
raus die N achfolge als freie Liebes- und Gehorsamsbindung
an die Person Christi, an sein Wort und sein Beispiel folgt. Das
Gesetz, das uns in alleman Christus bindet, ist im letzten und
tiefsten die Gnade des Heiligen Geistes, die in unseren Hel'zE.m
ausgegossen ist und unser Leben christformig gestalten wilI. Die
se Sicht geht von der Lehre des heiligen Thomas, de~ treuen
Zeugen der Tradition, aus: «Das Eigentliche im Gesetz des Neuen
Bundes, das, worin seine ganze Kraft ruht, ist die Gnade des
Heiligen Geistes; die durch den Glauben an Christus gegeben wird~

Dnd so ist. das Neue Gesetz grundsatzIich (principalitel') die
Gnade des Heiligen Geistes... ». Das .auBere Gesetz aber, das uns
in Wort und Schrift iibel'mittelt ist, kommt erst an zweiter Stelle,
was jedoch wahrhaftig nicht heiBt, daB es etwas Nebensachliches
wiirde, wenn es an der Lebenskraft des inneren Gesetzes teil
nimmt. 4: Es gehort zur Vorbereitung auf die Gnade des Heiligen
Geistes und zum rechten Gebrauch diesel' Gnade» (S. th. I. II.
q 106 a 1).

Demnach sehen wir eine del' grundlegenden Aufgaben del'
heutigen Moraltheologie darin, zu zeigen, wie alle religiOs-sittli
chen Forderungen - auch jene des Naturgesetzes und del' po
sitiven Gesetze - von der lebenspendenden Liebe Christi her zu
verstehen sind und zu einem ganz personlichen Verhaltnis zu
Christus und zu einer weit iiber das gesetzlich Formulierte oder
Formulierbal'e hinausgehenden Gelehrigkeit gegeniiber dem Heili
gen Geist anleiten soll, der uns vom erhohten Christus verliehen
ist 21.

:?1 Vgl. Das GeBetzChristi I, S. 286-306.
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Sa,k1·a.m.enta!e 1.loraltheologie

Das Gnadenwirken des Heiligen Geistes, das uns Anteil am
Lebensgesetz Christi verleiht, hat seine l\:iitte in den heiligen
Sakramenten. In ihnen umfangen uns die Heilsgeheimnisse des
menschgewordenen Wortes auf wirkmachtige Weise. Eine christo
zentrische vom osterlichen Geheimnis des Todes und der Aufer
stehung Christi gezeichnete Moraltheologie ist in allen ihren Tei
len eine « sakramentale» :Moraltheologie.

Die Theologie und Verkiindigung der Vater war durch und
durch Kerygma des Heilsgeheimnisses. Die Unterweisung iiber
das christliche Leben erfolgte hauptsachlich im AnschluB an den
sakramentalen Unterricht und innerhalb der heiligen Feier, stets
im Blick auf das Heilsgeheimnis des Todes und der Auferste
hung Christi. So ergab sich das Neuheitserlebnis der christlichen
Sittenlehre unmittelbar aus der Neuheit des im Sakrament emp
fangenen Lebens.

Ein klassisches Beispiel sind die mystagogischen Katechesen
des heiligen Cyrill von Jerusalem .(oder wie beute viele Patrolo
gen meinen: des J ohannes von Jerusalenl). Von dieser Sicht war
aucb die mittelalterliche Scholastik noch mehr oder weniger ge
pragt. Die moralthe,ologischen Traktate der einen. ungeteilten
Theologie schlieBen sich gewohnlich an die heilsgeschichtlichen
Wahrheiten der Sch6pfung und Menschwerdung und insbesondere
an die Lehre von den Sakramenten ano Auch Thomas von Aquin,
der in manchem neue Wege ging, behandelt in der Tertia Pars,
innerhalb der Lehre von den Sakramenten; einen Gutteil der
Sittenlehl'e.

Erst in den modernen Institutiones theologiae moralis wur
den die Sakramente nach den Geboten des Sinaigesetzes als ein
hinzukommender neuer «Pflichtenkreis» behandelt, wobei die
juristischen Verordnungen durchaus den Ton angeben. Es wil'd
kaum mehl'· el'wahnt, daB uns die Sakramente mit dem neuen
Leben in Chl'istus auch den ins Herz geschl'iebenen Heilsauftrag
zu einem Leben im Geiste Chl'isti erteilen. Etwas iiberspitzt kann
man wohl sagen: In dem l\1aee als die Moralisten die Sakl'amen
te nul' mehl' unter del' Riicksicht del' ihl'e Spendung und ihren
Empfang regelnden gesetz1ichen Bestimmungen behandeln, nahert
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sicb die Beschreibung der sittlichen Gebote und Pflichten der
Forro nach bedenkIich der allmahIich hochkommenden laizisti
schen Pflichtethik.

Die liturgischeErneuerung hat das Mysterium wieder in den
Mittelpunkt christlichen Lebens geriickt. Die seit dem groBen
heiligen Papst Pius X. liberall machtig aufbrechende eucharistisch
liturgische Bewegung ist nicht, wie manche moralistische
Kritiker prophezeit oder behauptet haben, zu einer asthetischen
oder formaIistischen Sache ausgeartet. GewiB, sie hat ihre Zeit
gebraucht, bis ihr Elan sich auch in sittliche Antriebe umgesetzt
hat. Aber man sieht heute schon ganz klar, daB sie wieder zur
Mitte und zum Kraftquell eines wahrhaft iibernatiirlichen Lebens
und eines vom Altar ausgehenden Apostolates des ganzen Got
tesvolkes geworden ist 22

• Der vom anthropozentrischen Huma
nismus und von der AufkHirung genahrte moderne Moralismus
empfangt von hier aus den TodesstoB, wenngleich zunachst nur
bei jeÌler Elite, die freudig den pfingstlichen" FriihIing einer er
neuerten und verlebendigten Liturgie begriiBt.

Die wissenschaftliche Moraltheologie kann an diesem offen
sichtlichen Wirken des Heiligen Geistes in der Kirche von heute
nicht achtlos vorbeigehen. Die neu heranwachsende Generation
von:Moraltheologen ist von Jugend auf in diesem Geist geformt.
Wahrend ein sonst um die Erneuerung der 1ioraltheologie so
verdienter Theologe wie Fritz Tillmann noch die ganze Darstel
lung der Sakramente unter der 'Oberschrift « Pflichten gegen sich
selbst im Bereich des ReligiOsen'> 23 einreihen konnte, setzt sich
heute offensichtlich eine sakramentale Gesarntstruktur del' I\io-

/

raltheologie durch: :Man sieht die Sakranlente als entscheidende
heilsgeschichtIiche Wirkmachte zur Auferbauung des Gottesvolkes,
das ganz denl Lobpreis Gottes, dem Apostolat der Liebe und del'
Heiligung der \Velt- hingegeben ist. Der gewaltige Aufbruch der
Laien zur aktiven Teilnahme am Apostolat del' Kirche erhalt

22 Diese Aussagen" beruhen auf empirischen Untersuchungen. Vgl. dazu B.
RARING, Die gemeinschaftsUftcnde Kraft der Liturgie, in: Lit2!rgisches Jahrbuch
7(1957) S. 205-214; L'importance communautaire des BacramcntB da71B l'Église,
in: Lumen Vitae 13 (1958) pp. 446-454.

23 Nicht nur in diesem Punkt, aber hier d~ch ganz besonders, unterscheidet
sich meine €igene Auffassung von der Tillmanns wesentlich.
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starke Impulse aus eiriem verlieften heilssozialen Verstandnis von
Taufe, Firmung, Ehe und Priestertum, insbesondere aber vom Er,.
lebnis der Gemeinschaft aller in Christus, das in òer Eucharistie~

feier geschenkt und bezeugt wird. Der vielberufenen c Krise des
BuBsakramentes '> wird unter andereni begegnet, indem nicht so
sehr die Eigenleistung des Beichtenden als vielmehr die persOn
liche Begegnung mit dem gekreuzigten, auferstandenen und zum
Gericht wiederkommenden Christus in den Vordergrund des Be
wuBtseinS geriickt und von dort die Bedeutung der menschIichen
Mitwirkung gesehen wird. Dazu kommt die heilssoziale Sicht.

Die Moraltheologen mlissen sich ehrlich eingestehen, daB
diese Sicht des christlichen Lebens in unserem Zeitalter nicht
von ihrer, eigentlich dafiir zustiindigen Disziplin vorbereitet und
verbreitet 'worden ist. Die systematische Moraltheologie ist viel
mehr durch dieses uralte und spontan liberaIl neu aufgebrochene
Verstiindnis gezwungen, ihre eigene Gestalt damit zu vergleichen
und schlieBlich Versaumtes aufzuholen. Durch einen organischen
Einbau dieser vertieften Schau gemaB den Strukturen des aposto
lischen Kerygmas und der Vatertheologie hilft sie dem Neuen
zum Durchbruch, bewahrl die liturgische Bewegung von einem
einseitigen Liturgismus und uberwindet den Moralismus.

Die katholische Sittenlehre bleibt selbstverstiindlich Nor
menlehre; aber uber allen Einzelnormen steht wieder deutlicher
das BewuBtsein, daB uns das Wirken des Heiligen Geistes in den
Sakramenten und in Hinsicht auf die Heilsgeheimnisse des men
schgewordenen Wortes rnit dem Leben in Christus auch die in
nerste Norm und das Ziel eben dieses Lebens schenkt.

Die sittliche B otschaft vom Reiclz e Gottes

In der sakramentalen Frommigkeit und Lebensgestaltung
kommt ein doppelter Aspekt der biblischen Botschaft vom Reiche
und der Herrschaft Gottes deutlich zum Ausdruck: erstens, daB
die Herrschaft, die Gott durch Christus Jesus aufgerichtet hat,
eine Gnadenherrschaft ist, zweitens, daB die Herrschaft der gott
lichen Liebe aus ihrem innersten "Tesen ein Reich der Liebe
griindet und verlangt. Die Sakramente sind der Ort der Kirche
dieser Zwischenzeit zwischen der Geistsendung und Seiner Wie-
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derkunft, wo uns Christus ganz personlich begegnet, unter die
rettende Herrschaft seiner Liebe stellt und auf sein Kommen
vorbereitet. So sind die Sakramente durch ihre Gnadenfiille eine
standige Verkiindigung des Reich-Gottes-Imperativs dieser «letz
ten "Stunde ». Das ganz personliche Beschenktwerden ordnet uns
fuhlbar dero Mysterium des Leibes Christi zu. Das J a zur Gnade
als der eigentlichen Norm wird so notwendig zu einem Ja zum
gen-;einsamen Apostolat, zur Erfullung der je besonderen Funktion
in der Heilsgemeinschaft.

Der eucharistischen Bewegung unter Pius X. folgte das Er
wachen des Laienapostolates unter Pius XI. und Pius XII. 'Venn
die Sakramente als die heilsgeschichtlich fortwirkenden Krafte
des Gottes-Reiches erlebt werden, wenn ferner ihre heilssoz-ìale
Funktion auch in der Art der Feier erlebbar zum Ausdruck
kommt, muB sich notwendig auch ein neues KirchenbewuBtsein
bilden: Sah die Moraltheologie der abgelaufenen Epoche im ein
zelnen Christen vor allem einen gehorsamen Untertan der hierar
chisch regierten Kirche, so steht heute im Vordergrund des Be
wuBtseins, daB er ein solidarisch mitverantwortliches Glied des
Gottesvolkes ist. Auch der Gehorsam erhalt von hier ein neues
Motiv. Es schien zeitweise, als ob die liturgische Frommigkeit
und der Apostolatsgedanke in feindlicher Konkurrenz zueinander
stiinden. Das war jedoch eine Verkennung beider Wirklichkeiten
und ihres wahren Verhaltnisses. Es erweist sich auch in der
Kirche von· heute tatsachlich, daB die Mysterien des Neuen Ge
setzes die dYllamischen Krafte zur Auferbauung des Reiches Got
tes sind und da13 von ihrer beseelten Feier ein machtiger An
sporn zum Apostolat ausgeht: Apostolat des Priesters und der
Laien vom Altar aus, aus den erfahrenen Kraften und Gesetzen
der Heilsgeheimnisse.

Eine Weitung der Perspektiven der :Moraltheologie kam auch
durch die seit Leo XIII erneut ins Bev~'u13tsein riickende Sozial
theologie und Sozialethik.

So macht sich die Moraltheologie heute daran, die Grund
prinzipien fiir eine U1nweltseelsorge ~4 von1 Heilsgeheimnis her

2~ \Tgl. V. SCHURR, SeelsoTue in eincT neuen n'cU. 3. Auflage Salzburg 1959;
KO'nstrukt1've SeelsoTge. Freiburg 1961.
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und von der wesenhaft sozialen Natur des Menschen her darzu
stellen: 'Vie del' Christ wesenhaft in der vom Altar her sich
aufbauenden Heilsgemeinschaft steht, so verwirklicht sich sein
Ja zum Reiche Gottes und sein sittliches Leben nicht in der Ver
einzelung und Absonderung, sondern vielmehr in personaler und
solidarischer Bewaltigung der vielgestaltigen Wechselbeziehun
gen mit seiner Umwelt. Die Theologie des l\1ilieus 25 im Rahmen
del' Reich-Gottes-Lehre stellt sehr viele neue Aufgaben an die
systematische l\!foraltheologie. Diese Aufgaben wurden energisch
in Angriff genommen in vielen Einzelstudien vor allem zu einer
Theologie des Laikate~. und der irdischen ,"Tirklichkeiten 26.'

Zielsinn des' sittlichen Strebens ist nicht nur und allein das
individuelle Heil. Der Gesamtaufbau der Moraltheologie muE
deutlich machen, wie Verherrlichung Gottes, die soziale Heilsfiille
und Heilssolidarillit und individuelles Reil ein Ganzes bilden. Der
ganze Kosmos ist erlOst: Es gilt die ganze Welt fiir Christus
heimzuholen. Damit weitet sich das Feld, die Norm und die Mo
tivierung des Sittlichen gegeniiber einer doch tei1weise dem
Heilsindividualismus verhafteten Moral gewaltig.

Die Lehre von den letzten' Dingen wird nicht mehr bloE
eingesetzt, um den Siinder aufzuschrecken: Die Erwartung des
Herrn und del' Vollendung alleI' Dinge ist ein Motiv del' Hoffnung
fuI' die christliche Gemeinde und zugleich ein drangender AuftI'ag,
geduldig an der Verchristlichung aller Bereiche des Daseins
mitzuwirken.

Dyno..1nischer J.Vesenszu-g der Aloraltheologie

Die katholische MoI'altheologie darf nicht versuchen, das
sittliche Leben vom bloBen Zaun del' Mindestgebote und Verbote
her darzustellen; denn das neutestamentliche Gesetz des Lebens
ist seinem ihnersten Wesen nach nicht ein im Buchstaben und
von auBen auferlegtes Gesetz und darum auch kein bloBes Grenz
gesetz. Es ist vielmehr ein von innen drangendes Gnadengesetz,

25 Vgl. P. SCHURR, Theologie dCT Umu:elt, in: Theologic in Gcschuhte 1.md

Gcgenwart. (Michael Schmaus zum 60. Geburtstag) Miinchen 1956, pp. 145-180; mein
Buch: Ellc in diescr Zcit. Salzburg 1960.

26 Zu nennen sind vor alJem CONGAR, THILS, PBILIPS.
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dem das iiuBere Gesetz in seiner weisenden und anklagenden
Funktion dient. Paulus versteht das sittlich religiOse Leben der
Christen vom Tun Gottes her aIs eine «dynamis», ein c: kratos ~ ,
als eine machtvoll drangende Kraft der c: d6xa », der, sich kund
tuenden Liebesherrlichkeit Gottes. c: Die Liebe Christi drangt uns:t
(2 Kor 5, 14). In der c: Kraft des Heiligen Geistes'> (Apg 1, 8) wir
ken die Geheimnisse des Todes und der Auferstehung Christi, um
uns dem Bilde Christi immer ahnlicher zu gestalten.

Der christlichen l\ioral entspricht weder ein rein statisches
Gesetz an der unteren Grenze - wie es bisweilen in den Institu
tiones theologiae moralis den Anschein haben mochte - noch auch
ein Tugendideal nach Art der 8toa, wo es hieB: c: Die Tugend
hat man entweder vollkommen oder gar nicht;). Der Christ muB
sich hier im Pilgerstand stets bewuBt sein, daB er noch nicht
vollendet, sondern ein Werdender ist. Das Leben unter dem Ge
setz der Gnade steht wesenhaft auch unter dem Gesetz des Wachs
tums. Wer sein Talent gut ausniitzt und damit wuchert, c: dein
wird noch dazugegeben werden> (Mk 13, 12; Lk 19, 26). Wer
jedoch nicht nach dem MaB der ihm verliehenen Gnade fortschrei
ten will, dem wird auch das eine Talent noch genommen wer
den. Klassisch kommt diese Wahrheit beim ·heiligen Paulus zum
Ausdruck: ~ Nicht daB ich es schon ergriffen hatte oder schon
vollendet ware, aber ich strecke mich darnach aus, es zu ergreifen,
nachdem ich doch schon von Christus ergriffen bino l\ieine Brii
der, ich fiir meine Person denke nicht, es schon ergriffen zu
.haben 1>. Und dann folgì eine ausdriickliche Anrede an die «té
leioi ~ - die endzeitlichen Menschen, die auf die Vollkommen
heit verpflichtet sind, sich aber nicht nach stoischer Weise schon
ftir vollkommen halten sollen: c: Wohlan denn, ihr Vollkomme
nen alle, richten wir darauf unser Sinnen und Trachten!» (Phil
3, 12 ff.).

Dieser Gesichtspunkt muB im AnschluB an biblisches und pa
tristisches Denken heute wieder stiirker herausgearbeitet werden.
1m letzten Jahrhundert haben vor allem Sailer, Hirscher, Deutin
ger, 'Verner, Fuchs, Jocham und LiIisenn1ann in ihren Lehrbli
chern del' l\iol'altheologie diese psychologis.ch-dynamische Sicht
gepflegì und dementsprechend der Lehre vom Gesetz der Gnade
(der Talente), vom Wirken des Heiligen Geistes, von der Freiheit
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der Kinder Gottes in der Gelehrigkeit gegeniiber jeder Gnade
besonders herausgestellt.

Gesetz des Wachstums bedeutet in der Zeit der endzeitlichen
Scheidung und Entscheidung fiir den. Christen, weil er zugleich
die Last Adàms zu tragen hat, fortwahrende Bekehrung, fort
wahrenden Kampf und Selbstverleugnung. Es geniigt nicht, die
Lehre von del' Bekehr~ng in einem eigenen Traktat zu behandeln,
die Gesamtdarstellung del' katholischen Moraltheologie muB davon

. gepragt sein. Dm nur ein Beispiel zu nennen: Die Abgrenzung
zwischen Todsunde und HiBlicher Sunde darf nicht rein statisch
von der Sache her versucht werden; del' personale Faktor ist
unter Beriicksichtigung des Gesetzes des Wachstums und der
sUindigen Bekehrung entscheidend in Anschlag zu bringen. Die
Dnterscheidung der Siinden «ex genere ~ (schwer oder UiBlich
siindhaft) und « ex toto genere» dari demnach nur als eine hinwei
sende Charakerisierung angesehen werden 27. Die sittliche Er
kenntnis, die sittliche Freiheit und sogar die I ebendigkeit und
Wahrhaftigkeit des Gewissens ist im Lichte der werdehaften
Struktur des Menschen und der endzeitlichen Vollkommenheits
verpflichtung darzustellen.

Biblischer PersonaUsmus

Wenn wir betonen, daB der Jiinger Christi wesenhaft, auf
Grund del' ihm zuteil gewordenen Gnade, wachsen muB «bis zum
Vollalter Christi» (Eph 4, 13), so ist das etwas ganz anderes, als
die aristotelische Idee der Selbstvervollkommnung zum Leitmotiv
der Moraltheologie erklaren. Das christlich verstandene Wachs
tumsgesetz bezieht seine eigentliche und letzte Dynamik und seine
Gestalt nicht aus dem Eros, nicht aU8 dem ich-bezogenen Streben
des J\Ienschen nach Vollkommenheit und Gliickseligkeit. Die ent
scheidende «dynarnis», die den 1\lenschen auf die groBere Ehre
Gottes und seine eigene Vollendung hin ausriGhtet, ist «die Liebe
Gattes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen
ist», die Heilsfiille del' Endzeit:lE

• Die uns «drangende Liebe

27 Vgl. dazu FR. BOCKLE, Bcst.rebungen in der Moraltheologie, in: Fragen der
Theologie heute (Hrsg. von J. Feiner etc.i. Einsiedeln 1957, S. 434 f.

28 Der Anruf, volIkommen (téleioB) zu sein, kommt von der drangenden



44

Christi» findet freilich im nattirlichen Sehnen des. :Menschenher
zens, das durch die Tugend der Hoffnung emporgerissen wird,
ihren Widerhall. Wahrend jedoch der humanistische Perfektio
nismus - dieser falsche Personalismus - allzu sehr der anthropo
zentrischen Linie des ersten Adam foIgt, ist der biblische -Persona
lismus nur von Christus her zu vestehen, der uns zur Theozent.7·ik
erlost hat.

Das Herzsttick des christlichen Personalismus ist die agape,
jene Liebe, die das Zu-einander der gottlichen Personen verktindet
und Anteil an dem gleichen Lebensgesetz verleiht 29

• "'Vas uns
aIs Person k9nstituiert, ist grundlegend der schopferische Anruf
Gottes, der uns mit Namen nennt und uns der Antwort machtig
macht. Unsere Personalitiit wird auf eine hohere Stufe gehoben
durch unser _Sein in Christus, der das personhafte Wort des
Vaters und die gliltige Antwort im Namen der ganzen :Men
schheit ist. In Christus haben wir vom Vater durch das Wirken
des Heiligen Geistes einen neuen Namen empfangen; so daB wir
Dun kindlich antworten konnen: «Abba, Vater:).

Wir werden reife Perso'YÙichkeiten dadurch, daB wir ftir
das innere Drangen und den Anruf der Liebe Gottes offen sind
und nach Art Christi antworten durch die dienende Liebe zu un
serem Nachsten. Der christliche Personalismus sieht in der Liebe
nicht ein bloBes Gebot, noch weniger bloB ein von auBen an die
menscbliche Person heranìretendes Gebot:· Die Liebe, die wir
von Goti empfangen und deren wir so machtig sind, ist die in
nerste Grundstruktur der christlichen Personlichkeit, des christli
chen· Daseins. Was wir als Christen sind, sind wir durch die Liebe
Gottes. Der groBe Auftrag der- Liebe ist der entscheidende
Ausdruck unseres erneuerten Daseins.

Das Hauptgebot der Gottes- und Nachstenliebe verweist uns
auf Grund seines \Vesens und auf Grund unseres Seins in Christus
aui den Heiligen Geist, das Piingstgeschenk des zur Rechten des
Vaters thronenden Christus. Sich vom Pfingst-Geist leiten lassen

Gnadenfiille der Endzeit (té/os), die zur Entscheidung zwingt und aui das
V,rieòerkommen Cbristi ausschaut Vgl. H. PREISKER, Das Ethos àcs Urchristcntums.
2. Auflage Glitersloh 1949.

Z9 Ygl. dazu das Kapitel c Liebe zu Dreien ~ in rneinem Buch Das Gesetz
Chri.sti. 6, Auflage Il, S. 329 ff.



45

ist die Summe des neutestamentlichen Gesetzes und del' wahre
Ausdruck des christlichen Personalismus. Gesetz del' Gnade, Gesetz
del' Liebeund biblischer Personalismus sind also nicht voneinander
zu trennen. Damit ist auch gesagt, welche Rolle in einer :Moraltheolo
gie, die von del' gottlichen Tugend der Liebe 'her denkt, die Gaben
des Heiligen Geistes spielen. Es geniigt nicht, jeder Tugend irgend
wie eine Gabe des Heiligen Geistes zuzuoI'dnen, was kiinstlich wirken
wiirde. Es mnE vielmehr in allen Teilen del' Moraltheologie sicht
bar werden, daB. die Gelehrigkeit gegeniibel' del' Gnade des Heili
gen .Geistes, die uns del' liebenden Hingabe Chl'isti angleicht, den
wahren Jungel' Chl'isti ausmacht.

Heidnischer und christlicher Existentialismus

Der neuheidnische Existentialismus eines Sartre sieht die
"\Vurde und Freiheit des :Menschen durch die Lehre von .einem
unvel'bl'iichlich giiltigen Sittengesetz geiahrdet. El' wilI sich ais
Demiurg seines eigenen Daseins und Desainssinnes selbst eine
'Vel'tol'dnung nach seinem eigenen PIan auistellen aD, oder noch
mehl': er will sich ohne jede Festlegung aui eine bestimmte
Wel'toI'dnung jeweils auis neue seine eigene Freiheit (besser
gesagt: seine Selbstherrlichkeit) bezeugen.

Gegenubel' einem solchen Existentialismus und einer ihm
€ntspringenden gesetzesieindlichen Situationsethik muE heute die
katholische 1\iol'altheologie vor allem die Unvel'briichlichkeit del'
sittlichen "\Vesensgesetze mit allem Nachdl'uck unterstl'eichen und
sich auch klal' absetzen von antinomistischen Stromungen im
heutigen Pl'otestantismus, die dul'ch die moderne Situationsethik
eine ,neue G€Hihrlichkeit z.u el'halten dI'ohen 31. Abel' ebenso gilt
es, sich von jenen hal'tnackigen Verwandten del' Situationsethik

30 Fiir diese Einstel1ung ist typisch die· Ethik NIKOLAI HARTMAl\'N"S. der al
lerdings noch kein Existentialist im Sinne SARTRE's ist.

31 Typisch fiir eine antinomistische protestantische Situationsethik ist zum
Beispiel KARL BARTH, Die kirchlù:he Dogmatik Band III, 4 Zo1likon--Ziirich 1951. Nach
jeweils tiefgriindigen Darlegungen iiber die Wesensordnungen, die Ehebruch, Wieder
verheiratung nach Scheidung, Selbstmord, Abtreibung und vieles andere als Slinde
kennzeichnen, wiederholt er stereotyp, dies kònne jedoch nicht im Sinne katholischer
Gesetzlichkeit verstanden werden. Demnach konne der Christ in der besonderen Si
tuation im Glaubensgehorsam- unter strenger Priifung seiner Moth'e - berechtigt
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im 'katholi~chen Raum zu trennen, die als spate Nachfahren des
Nominalismus und Rechtspositivismus zu meinen scheinen, man
durfe, ja musse sogar auch dann positive Gesetze wortlich er
fullen, wenn man dadurch gegen das natiirliche Sittengesetz oder
gegen die Gnadenordnung des Evangeliums verstoBt 32•. Man wird
keinen 'Existentialisten davon uberzeugen konnen, daB selbst die
lebensvollste und bedrangendste Situation kein Abgehen von der
Wesensordnung gestattet, wenn man paktisch mit Berufung auf
eine «gesetzliche», vom positiven Recht geschaffene « Situation ~

das Gleiche guten Gewissens tut oder billigt oder gar verlangt.
Neben der klaren und sorgfaltigen Abweisung des Irrigen gilt

es jedoch auch das verborgene und vielfach verfalschte Anliegen
des modernen Existentialismus, der ja ni~ht nur in Sartre-scher
Form auftriti, zu erlosen. Das verzerrte Anliegen findet deshalb
so viele Anhanger, weit es in unserer Theologie und im christli
chen Leben nicht .immer seinen Platz erhalten hat. Wir ·meinen.

·den leidenschaftlichen Kampf des heiligen Paulus gegen den
geistlosen und anthropozentrischen Nomismus und positiv seine
Lehre von der Freiheit der Kinder Gottes unter dem uberreichen
Lebensgesetz des Heiligen Geistes.

Die verkehrte Situationsethik will das -alle bindende Gesetz
des Schopfers und Erlosers '/ULch unten, in Richtung der «Werke
der sarx, aufbrechen und sprengen. Sie will praktisch an Stelle
des von Goti und rechtmaBiger menschlicher Autoritat verordne
ten Gesetzes die situationsbedingten Einfalle des Eigenwillens
setzen. Dabei ist aber auch ein ernster Wille, der Vielgestalt des
Lebens gerecht zu werden, mit im Spiel. AlI dem gegenuber wird
die katholische :Moraltheologie von heute zu zeigen haben, wie
der Christ, der unter dem « Gesetz der Gnade» steht, nicht unper
sonlichen und lebensfeindlichen Gesetzesmachten, sondern dem
Spiritu.s vivifica.ns et rector, dero durch seine Liebe ihn anrufen
den :Meister folgt. Dabei ist die gegenseitige Bezogenheit von
« Geistgesetz. des Lebens in Christus J esus ~ und Weisung durch

oder verpf1ichtet sein, ausnahmsweise auch einmal das Gegenteil zu tun. Zu einem
Teil ist jedoch diese Situationsethik auf einen Mangel an Unterscheidung zuriick
zufiihren.

32 Niiheres in meinem Aufsatz: Harlnikkige Verwandte der Situatìon8ethik,
in: Theologie der Gegen'wart 4 (1961) S. 1-7.



47

das geschriebene Gesetz deutlicherzu zeigen als dies. in den Insti
tutiones theologiae moralis der letzten Jahrhunderte geschehen ist.

So ergibt sich aus dem rechten VersUindnis des dynamischen
Gesetzes der Gnade und Liebe Christi ein Personalismus und
Existentialismus, der die ArmseIigkeit des humanistisch-anthro
pozentrischen «Personalismus '> und die Eitelkeit eines gesetzes
feindlichen «Existentialismus» entlarvt und das lebendige Sehnen
des modernen l\ienschen nach Wurde und Echtheit anzusprechen
vermag.

Die Synthese

Eine wissenschaftliche Moraltheologie kann und darf keine
bloBe Zusammenstellung von Einzelgesetzen, Einzelpf1ichten oder
Einzelnormen sein, etwa nach Art eines Gesetzbuches; denn so
wiirde die Moraltheologie nicht nur ihre vornehmsie Aufgabe ver
raten, sondern auch das Grundwesen der christlichen Sittlichkeit
verdecken und ihre innere Dynamik zerstor~n. Die wichtigste
Aufgabe der 1ioraltheologie ist heute gegeniiber dem «Verlust
der Mitte:1> so vieler Disziplinen die klare Herausarbeitung der
groBen Leitideen.

Die einzelnen Gesichtspunkte, die wir im Vorausgehenden als
kennzeichnend ffir die Aufgaben heutiger l\foraltheologie heraus
gestellt haben, diirfen nicht bloB aneinande!gereith werden. Sie
bilden ein Ganzes. Die Art und Weise der Zusammenschau und
die besondere Akzentuierung des einen oder andern Gesichtspunk
tes werden freilich nach dem spirituellen Temperament und nach
dem besonderen Standort des einzelnen l\ioraltheologen wechseln.
Der Reichtum des Geheimnisses der christlichen Moral ist so groB,
daB nur eine Vielzahl verschiedener Versuche einer Systematik
seine Unergrlindlichkeit einigermaEen erahnen HiEt. Immer aber
muB die Person Christi die entscheidende :Mitte bilden. Als unser
Grund-verhliltnis zu Christus muE sichtbar werden die sakramen
tale Angleichung an 1hn und unsere anbetende und gehorsame
Liebe zu 1hm und in Ihm zum himnilischen Vater.

:Mit anderen Worten: Das christliche Leben muE auf alle
Falle als Nachfolge Christi verstanden werden, mag n1an nun
den Begriff Nachfolge oder ein"en andern gedanklichen Ansatz-
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punkt wlihlen. Denn selbstverstandlich kann es sich nicht darum
haIideln, alle Wahrheiten und Gesichtspunkte von der Idee der
Nachfolge abzuleiten. Es geht in Theologie nie zuerst um De
duktion von einem Begriff, sondern um das demutig,e Hinhoren
auf jede Wahrheit und dann freilich entscheidend auch um Zusan~

menschau der uns geschenkten Wahrheitsfulle, soweit dies Mens
chen moglich ist.
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