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Zw' Bedeutung der l(antischen These uont
" F'actum der Vernunft".

Marcus Willascheh Universitiit Miinster

An Kants beriihmter These in der Kritili der pralctischen
Vernun ft, Freiheit und Moral seien nicht aus dem Begriff eines
vernrinftigen Wesens ableitbar, sondern grilndeten sich auf ein
selbst nicht weiter begrtindbares, " unerweisliches" Faktum,
haben Kant-leser seit jeher AnstoB genommen. Auch wenn
weder klar ist, worin genau dieses Faktum bestehen soll, noch,
woher Kant die CewiBheit hinsichtlich dessen Allgemeingriltig-
keit eigentlich nimmt, - macht nicht schon die paradoxale For-
mel deutlich, da8 es sich hier um ein Unding handelt? Doch
sterker noch als der Vorwurf der Widerspriichlichkeit haftet der
These vom " Factum" ein anderer Makel an: Ausdruck des un-
rtihmlichen Scheiterns eines wohl doch nt ehrgeizigen Anspruchs
zu sein - die auf den Begriff gebraclrte Kapitulation der: Ver-
nunft vor der Faktizitiit der Welt. Gerade das, was aus reiner
Vernunft zu begriinden Kant einmal angetreten war, die llorde-
rungen der Moral ndmlich, und wozu die " Kritik der reinen
spekulativen Vernunft" eigentlich nur die Grundlage liefern
sollte, gerade die Geltung moralischer Gebote ist es nun, die die
Vernunft als etwas ihr Fremdes und AuBerliches, eben als ein
Faktum hinnehmen muB. Zwar hat Kants These auch manchen
Verteidiger gefundenr, das Odium des Scheiterns jedoch hat sie
nicht verloren2. Es scheint, als gebe es nur zwei m<i,gliche Kon-
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I Z.B. L.W, Beck, 'Ihe Fact of Reason: An Essay on Justif ication in Eth-
ics, in ders., .9lzdies in lhe Phtlosophy of Kanl. Indianapolis 1965, 200--
214; D. I{enrich, Der I}egriff cler sitt l ichen Einsicht urrd Kants Lehre vonr
Faktrrrn der Vernunft, in G Prauss [[Irsg], Kant. Zur l)eulung serner
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Deducl ions,  Stanford 1989, I  14-130.

2 Dies wird besonders deutlich bei G. Prauss, Kant i iber Frezheil als
Aulonomie, Frankfurt  1983, insb. S. 67 f f . ,  und G. und H. B6hnre,  Das

Alten dee Siebenten Internationalen Kant-Kongresea. Kurftlrstliches
SchloB zu Mainz,  1990, hrsg. von G. Funke, Bonn: Bouvier,  1991
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sequenzen: entweder " hinter Kant zuriick" zu einem Prinzipi-
en-lntuit ionismus oder "tiber Kant hinaus" zu einem Absolutis-
mus der Vernunft.

Im folgenden mochte ich znigen, daB einer solchen Deutung
des " Facturns der Vernunft" ein unarkingliches Verstdndnis des
Kantischen Wortgebrauchs von "Factum" zugrunde liegt (I).
Eine Korrektur dieses MiBverstdndnisses kann der umstrittenen
Formulierung den Anschein der Widerspriichlichkeit nehmen
und die scheinhare Unklarheit in Kants Bestimmung dessen,
worin dieses " Factum" eigentlich besteht, beseitigen (lI); so
erlaubt sie, die fragliche These in einen engen Zusammenhang
mit anderen zentralen Lehrstiicken Kants zu stellen (III), und
wirft ein neues Licht auf die Struktur der Kantischen Moralbe-
griindung (IV).

I Zundchst zur Bedeutung des Wortes "Factum" bei Kant.
Es erscheint in seinen Schriften in zweierlei Form: zum einen als
lateinisches Wort, kleingeschrieben, in lateinischer Schrift und
je nach Stellung dekliniert; zum anderen als Fremdwort der
deutschen Sprache, groBgeschrieben, undekliniert und in Frak-
turschrift. Wdhrend sich nun dieses deutsche Wort "Fastum"
meist avanglos als "Tatsache" im Sinne eines facturn bnttu,nt
verstehen ldBt, ist das im Fall des lateinischen Wortes oft nicht
mdglich. Vor allern in den moralphilosophischen Reflexionen zur
" imp'utatio factz" bedeutet es ndmliclt soviel wie " Tat" oder
"zuschreibbare Handlung": ""..und eine l{andlung, die unter
einem moralischen (Gebot- oder Verbol-) Gesetze steht, heiBt
eine that. Ein jedes fuctum ist entweder rneritu,nt orJer demeri-
twn, keines ist adiaph,oron" .3 - Zumindest an einigen Stellen in
seinen Werken gebraucht Kant aber auch das deutsche Fremd-
wort " Factum" in dieser Bedeutung, etwa in der Religi<lns-
schrift (VI 23) oder an der folgenden Stelle aus der Schrift
"I-Jber das MiBlingen aller philosophischen Versuche in der
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Andere der Vernt tnf l ,  Frankfurt  1981, S.345 f f .

3 x lx 159, I t  6784; vgl .  R 6783; l t  728i1;  t l '1292; urrd [ t  l ]1 i79,  wo Kani

" thut"  ausdrIckl ich ulrd in Unt,erschei<lung v() I r  " l tarrdel t  (operalur) t ' r r i t
t t  
f  aci l "  Ubersetzt  Zum Gebrauch von "  f  acturr t"  a, ls rr ' fatrr  vgl  aur: l t

I laurrrgarten, India phr losophiae pracl icue, z. l )  $! j  70,  125 f f  ,  AA XIX,
34, 61ff .  -  Kantzi tate i rn fo lgendett  na,ch der Akademieausgabe; Stel len
werden durch Band- und Seitenzahl angegeben.

T'heodizee" von 1791: Dort heiBt es. der Sachwalter Gottes ntiis-

bloB der Weltwesen, denen etwas zugerechnet werden kann, d.i.
der Menschen [...] angesehen werden miisse" (VIII 255). - "Fac-
tum" steht hier, wie in der liritik der praktischerr, Ventunft, in

nunft" bezeichnet. Man vergleiche damit nun den letzten Satz
des ersten Abschnitts dieser-Vorrede: "Denn wenn sie als reine

zuerst zitierten Satz wie folgt zusammenfassen: 'Reine prakti-
sche Vernunft verschafft derFreiheit Realitfit, also bestdtigt sie
diese Realitdt durch ein Faktum.' - Die andere Stelle besagte:
'Reine praktische Vernunft beweist die Realitiit der Freiheit
durch clie That.' - Offensichtlich wollte Kant beidemal dasselbe
sagen: Weil reine Vernunft praktisch ist, sie also das Handeln
beltimmt. beweist sie die Rehlitiit der Freiheit dadurch, da8 sie
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a Auf diese Mogl ichkei t  hat  schon K -- I I  I l t ing,  Der rratural ist ische l -ehl-
schluB bei  Kant,  in M. Riedel  [ I I rsg ] ,  Rehahi l t lut ton t ler  Prakl ischen
Pht losophie,  Bd. l ;  F ' re ibutg 1972, S. l  l l ) -130, hier 127, in al lgerneiner
Form hingewiesen.

5 Die mir  bekannten Stel len s ind: V 6,  3 l  (2x),  32,  42 (2x),43, 47,55, gI ,

104: VI 252; XXI 2l  und XXII I  378.

beruht" (V 55; H.v.m.).
Schon'die aktivischen Prddikate, nlit denen Kant das Ver-

h?iltnis der Vernunft zu ihrem "Factum" charakterisiert, schlie-

nicht klar gesagt?6

II Trotzdem ist nattirlich nicht zu leugnen, dag " Factum"
bei Kant clurchaus auch die Konnotation von "bloBer Tatsache"

DIT] TAT DTIIT VERIVUNI''T

6 Es ist  a lso nicht  ndt ig,  mit  L.W. Beck, [ 'act  of  l l .eason, 211, deu Genit iv

als explicativus irn sinne von "die Tatsache, da0 es praktische vernunft

gibt", zu verstehel, unr Kants generell alt i int,uit ionistische Linie zu ret-

ten.

7 Allerdings ist die von Kant beigefugte tlbersetzung von "Thatsache"

hier nicht  I ' factunr" ,  sondern "res fact i " .  Bei  Kant s ind bt l ide AusdrUcke

mitunter gleichbedeutend (vgl. etwa AA xxllI, 377178), was sich rnit der

im folgenden skizzierten Zweideutigkeit von worten wie "'I 'at" oder
tt 
faclumt' erkleren laBt,
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diese Realitiit selbst schaffi, d.h. " durch die That". Diese Tat
nennt Kant auch " Facturn der Vernunft".

Von den Stellen, an denen Kant "Factum" im hier relevanten

Faktum zeigt also nicht nur, sondern ist eine Aktivitiit der Ver-
nunft. Es handelt sich dabei aber nicht, wie es zunechst den
Anschein hat, unmittelbar um die "Autonomie in dem Grund-
satze der Sittlichkeit", sondern das "Factum" besteht darin, daB
die Vernunft durch diese Autonomie "den Willen zur That be-
stimmt". So heiBt es dann auch an anderer Stelle ausdriicklich:

e
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8 xtx 305f. ,  R 7298.

9 t  .W. Beck, ,4 Com'menlary on l iar t l 's

Chicago 1960, dt ,  Mttnchen 1974, S 160

braucht keine Recle zu sein.

I ) IE' fA' f  DITR VEIINT]NFT

10 Ein Eindruck,  dem al lerdi t rgs manche lnterpreten er l iegen; vgl .  t , .w.

Beck, The Iract  of  Rea^solr ,  209; I lenr ic l r ,  Begr i f f  der s i t t l ichen Einsicht ,

24g ("clas Faktunr dieses Gesetzes"). Anders M. Riedel, If irputation der

I larrdlung rrud Appl ikat ion des Si t t ,engesetzes, Al lg.Z. l .Pht losophie, l4

(1989),  27-.{ ,0,  h ier  39. Riedel  interpret ier t  Kants These vorn "Factum der

Vernrrnf t"  ebenfal ls vor dem l l intergrund der " imputat io fact i " ,  s ieht  aber

ledigl ich eine ' rstnrkturel le Entsprechung" zwischen der Bedeutung eines
,'Fa,cturns" irD l l.echtsprozess und in der Kantisclten Argumentation

ll Auch an clen zwei weiteren st,ellen, die L.w. Beck als tseleg fur da^s sit-

tengesetz als "[-actum" anfuhrt, geht es darum, wie das Gesetz ttgegebertt '

ist (V J1 unten) oder wie man es "fur das oberste Gesetz seines Willens

erkennt"  (V 91).
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12 Auf dicsen rnet l lphor ischen Charakter dtrr  l tedt 'vot t  e i t t t t t t t  " l 'act t t tn der

Vrrrnurr f t "  und l r icht  auf  e ine sachl i<:he [Jtrs ic l rcr l rc i l ,  sol l  wohl  aucl t  das

eirrschr i i r rkenderrgleic l tsam" hi t rweiserr ,  wel t : l tcs Karr t  gelegent l ich der

Rede vorn "Factr tnt"  voralrsschickt .

dzrf3 wir auch aus rein verniinftigen Griinden, ohne sinnlich be-
dingtes Interesse handeln kdnnen.

Den fehlenden Beweis liefert die Vernunft nun selbst: "Es
kommt aber dem Philosophen", so Kant in der zweiten Kritik,
" doch auch zu statten: daB er beinahe wie der Chemist zu aller

experimentell beweisen. Dabei kommt es wie in der Chemie
daiauf an, die einzelnen wirksamen Faktoren klar voneinander
an trennen - hier also die Motive des Handelns. Wenn es Hand-

I ) IE TA'I '  DBft  VEITNUNF'T

13 Vgl .  den ' rBeschluB" der KpV, wo Kant noch einmal die Methode

angibt, die in der "l lehandlung der moralischen Arrlagen unserer Natur

[...] ,u tihnlic]rem guten ]Jrfolg" fultren soll wie die Mathematisierung in

der Physik:  Die I 'Reispiele der moral isch urthei let tden Vernunft  [ . ' . ]  in ihre

Elementarbegriffe zu zergliedern, in FJrmangelung der Mathematik aber

ein der Chemie ahnliches Verfahren der Scheidung des Empirischen vorn

Rationalen, das sictr in ihtren vorfinden rnochte, in wiederholterr Versu-

chen arn genreinen Menschenverstande vorzunehmen, kann uns Beides

rein und, was Jedes fur s ich le isten kdnne, mit  GewiBhei t  kennbar ma-

chen" (V 163);  vgl .  auch die Arzneinr i t te l -Analogie V 89 ("so scheiden sie

sich doch alsbald von selbst"). Diese Stellen machen deul,l ich, daB KaIrt

mit  dern Hinweis auf das'rFactum der Vernunft"  und die "Versuchsan-
ordnung" (die Neigungen sind als Bestimmungsgrund des Willens auszu-

schlie0en) einen "gleichsarn" experimentellen Freiheitsbeweis geliefert zu

haben glaubte.

als Triebfeder betrachtet" (V 76).
Nun han<lelt es sich bei der.Rede von einer "Tat der Ver-
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14 f)a^s heiBt natUr l ich nicht ,  daB rrur I lancl l r rngen urr t ,er  solchen extrenren
Bedingungen oder aucl t  t rur  rnoral isch gute I larrdlrrngerr  f re i  s i r rd Solche
Handlungen sind ledigl ich i l ie einzigerr ,  anhancl  r lerer s ich di-  a l lgenteinc
Fahigkei t ,  aus reiner Vertrunft  zu harrr le l r r ,  g l . : ic l rsarrr  exper i r r rerr te l l  bewei-
sen laBt.

l5 Arr f  d iese Mogl ichkei t  und auf die t ledeutung von l le ispielen wie c lenr
oben genannten ( l (pf ,  V 30) hat ebenfal ls schorr  K.- lL l l t ing,  Natural i -
st ischer FehlschluB, 127 f . ,  h ingewiesen, ohne daraus jedoclr  Konsequenzen
f i l r  seine Kant- In l ,erpretat ic l r r  zu z i r :hen.

eine Tat aus Pflicht ein "Factum der Vernunft". Zwar kann
man es den Flandlungen nicht ansehen, daB sie frei sind, und
insofern bleibt in der l(riti,k derpraktischen Vernznl schlieBlich

Vernunft, deren Gegenstand Thatsache ist und unter die scibilia
mit gerechnet werden muB" (V a68; H.v.m.).

ry Was bedeutet nun diese Lesart der These vom " Factum
der Vernunft" ftir die Kantische Begriindung der Moral? - Das
Ergebnis der Grundlegung war, daB wir moralischen Verpflich-
tungen unterworfen sind, falls wir in unserem Handeln frei (au-
tonom) sind - schlagwortartig verkiirzti "Du sollst, falls du
kannst". Wenn nun, wie die giingige Lesart der " Factums" -
These nahelegt, die Kritik der prahttschen Vernunft nicht mehr
behaupten wiirde als jenes "Du kannst, denn du sollst", so ldge
der Zirkel offen zutage und von einer Moralbegriindung kdnnte
keine Rede sein. AuBerdem wdre vollig unverstfrndlich, wie
Kant die Allgemeingiiltigkeit eines so verstandenen "Factums"
voraussetzen konrlte. - Doch die eigentliche Grundlage der Mo-
ral ist nach Kant die 'Tatsache' verniinftigen l-landelns selbst.
Wenn es schon ein Schlagwort sein soll, das die Moral begriin-
det, so n'riiBte es "Du kannst, denn du tust" lauten. Aus der
quasiexperimentell beweisbaren Tatsache, daB Menschen mitun-
ter aus rein verntinftigen Motiven handeln, folgt deren Freiheit
als die notwendige Bedingung solcher Flandlungen. Aus dieser
Freiheit aber "folgt die Sittlichkeit sammt ihrem Princip" (IV
M71.ra

DID'fA'T DBR VE}INT]NT'T

16 Vgl .  d ie Vorarbei ten zur Tugendlehre (XXII I ,  377 f  ) ,  wo Kant ' r res
facl i t t ,  das er dort  g le ic l rbedeutend nt t t  " faclurnrt  gebraucht,  a ls t 'objec"-

lurn,  a cuius esse ad posse nohis repraesenlarnus consequenl iant t 'be-
stinrnrt. Dies s<;heint mir auch ft.tr das "Factumfr der Krttik der praklt-
schen Vernunft die einzig sinnvolle Lesart zu sein: vott der Wirklichkeit
verntlnftiger l landlungen schlieBen wir arrf deren Moglichkeit, d.h. auf die
F'reiheit des handelnden Subjekts; diese Freiheit wiederum ist Grundlage
seiner moralischen Verpfl ichtung.
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- durch die Tat.ra
Ganz in diesem sinne schildert Kant auch das Verhiiltnis

zwischen den ersten beiden Kritiken in der Behandlung der
Freiheitspjob.lematik: Nachdem zundchst nur die Denkmo-gricrr-
keit der Freiheit sinnlicher wesen sichergestellt worden war,
kam es nun " bloB darauf an, daB dieses Kcinnen in ein Sein ver-
wandelt wtrde, d.i. daB man in
durch ein Facturn beweisen kon.
solche Causalitiit (die intellect
aussetzen, sie m<igen nun wirkl
sein" (V lM; H.v.-m.). - Damit
Vernunft" besteht, wenn man die Metapher auflost: die verniinf-
tigen Taten der Menschen selbst sind es, in denen sich reine
Vernunft praktisch beweistls. so heiBt es auch ausdr{icklich, daB
die Vernunft, um praktisch. zu sein, zwar nicht die Moglichkeit
einer Kausalitiit aus Freiheit, wohl aber die Kausalittit -des wir-
lens in der Sinnenwelt kennen mi.isse, " denn sonst konnte prakti-
sche Vernunft wirklich keine That hervorbringen" (V 49). Wie
diese menschlichen Taten, wenn man im Bild bleibt, zugleich
Taten der Vernunft sein k<innen, wird durch die schon erwEhnte
Flexibilitiit von Handlungsbeschreibungen verstdndlich. Als
Handlung eines -Sinnenwesens ist auch die verniinftige Tat Wir-
.Fne:tl:t $f.9ho-O"lysischen Ursache. Im Fall eindr Handlung
"aus Pflicht]' lggt diese Ursache im Gefrihl der "Achtung voi
dem Gesetz". Dieses Gefiihl aber ist seinerseits - ohne daB-man
einsehen konnte, wie - von der Vernunft bewirkt. Deshalb ist ,{T,i



heittz. Andererseits lassen sich aber auch die Kantischen Ver-
gleiche seines Vorgehens mit dem Experimentieren in der Che-
mie und die Rede vom " Factum der Vernunft" als einem Beweis
der Freiheit durch die Tat nicht leugnen. Beide divergierenden
Tendenzen werden sich nur vor dem Hintergrund eines angemes-
senen Verstiindnisses der Kantischen Konzeption einer Ttrakti-
schen Vernun,ft vereinbaren lassen, das es erlaubt, das "Factnm
der Vernunft" als einen praktischen Beweis zu verstehen. Dazu
kiime es darauf an, die Reduzierung der praktischen Vernunft
auf eine theoretische Vernunft in praktischer Anwendung zu
vermeiden. Das ist jedoch immer noch ein Desiderat, und zwar
nicht nur der Kant-Interpretation, sondern auch in systemati-
scher Hinsicht.ts Folgt man der hier vorgeschlagenen Interpreta-
tion, so liegt im "einzigen Factum der reinen Vernunft", in je-
ner Tat, "worin sich reine Vernunft praktisch beweiset", der
Schlilssei zu einer Konzeption, die im Rekurs auf das Handeln
unter den Bedingungen unserer enrl,li,chcn, Vernunft eine rnenst:h-
liche Moral begrtindet.
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17 Besonders deut l ich gegen die l . r ier  vorgcschlagerre Interpretat ion scher i r r t
d ie fo lgencle Stel le aus der Rel ig iorrsschr i f t  zu sprechen: Man sol le s ich
fragen, "ob rnan auch gewiB uncl urrn-ri l,t,elbar siclr eirres Verrnogens be-
wu0t sei ,  jede noch so gro8e Tr iebfeder zur Ubr:r t , ret ,urrg [ .  ]  < iurc l r  festen
Vorsatz uberwblt igen zu konnen. Jederrnanrr  wird gestehen mussen: er
wisse nichl ,  ob,  wenn ein solcher Fal l  e intr i i t ,e,  er  n ichI  in seinenr Vorsatz
wankerr  wi i rde.  Glerchwohl aber gebietet  ihrn die Pf l icht  unbedingt:  er
sol le i t rm treu bleiben; und hieraus schhel l t  er :  ru i t  Recht:  er  rnusse es
aucl t  k i jnnen und seine Wil lkt t r  sei  f re i"  (VI  49 Anrrr  ) .

l8 I rn I l inbl ick auf Kant gehe ich c l iesenr l ) roblerrr  in rrrei r rer Mi lnsteraner
Dissertat ion uber prakt ische Vernurr f t ,  l landlurrgstheor ie und Moralbe-
grUndung bei  Kant wei ter  nach, die ich Anfang l99l  abzuschl ieBen hoffe.
l )ar in versuche ich u.a.  zu zeigen, wie s ich <l ie genannten divergierenden
' l 'eudenzt- 'n in t ler  Kant ischen Moralbegrt lnr lung rrnd in Kants Charakter i -
s ierung t les I 'F acturrrs" vereinbaren lassen


