
Yn

LE /R AAC
TE

BUCHBINDEREI



Ükumenisches nstitutSer Universität Tübinaen



WE  o GA

P

A
n  CR

VE x  0  nÖ E
A E S

K Sa M

An
Dz N

xT F
En  E D3  D3 U

0M  S A r 5Rn
a X HnC eW ers  b  A  5 LA  LA DE©  A y

E b L
En U

Wa v
yBn Z E f3  6Dii VESS en  en S  S  C

gr B  Bn En
dl K E

vn
E

Da  V D  D

S  S S  S EE HaM S OL
L K

S
OE ar ECr

(
S  3

A  en xYnA H n
A,

©J K
T  e Wa  Wa A  z

x 7
D a

Pa fx  E eAA  AA v D  08S
S  x

Ar E K a  A
y b e3 4n

o SE
P A  .  M  n cS  S  s E

S E  A  . e
BL En f\ Zn  (

.

e
E

S BAn.
SA

B
f S

xn
n ON

e
HOL

AA
n Arn

w-  U
N  fg

&y  8
A SCA C E

A  zn -

AE A  DU  b  k
DE

n

X  3n
KT  %, E  —  E A-

Y
„ VT SvAn RE  OSr

f  fY  A A
S3  S3 DEnK

Y



Okumenisches hn’si*ii*ut
der Uniyersiiäf Tübingen

AN\ avZeitschrift
für Missi0nswissenschaft
und Rcligionswisséns'chaft

Veröffentlichung des Instituts
für missiogswissenschaftliclue Forschungen

Jahrgang 1951
35

\A\

ÄSCHE‚NDORFFSCHE VERLAGSBUCHHANDLUN
MÜNSTER WESTFALEN

n  E



C

SE

F3

K /

Na z

KT

X  E  O

er

Srr

y

Sn

n  d

Nan

z  E

Ara  5

M  Ka  dr

i

VE  E
E

U  ‘  e  x

C

Yn

SE

N

P

vSE  SN  a  S  &n  FE  S  R  a  W  AT  e  an  n  S  A  Aa  An  A  &n  y  %  X  ©  O  Sn  C  3  SE  C  ®  S  CO  Z  s  D  C  A  n  E  x  S  D  a  SG  r  7  S  G  V  Z  i  Pa  R  CM  S  A  H  Sn  .  2  SE  „„w  E  S  E  3  S  AS  &  Z  E  S  3  ..1  {  e  S  D  N  e  S  v  Ön  S  S  e  s  E  N  ©  E  Gr  E  E  A  ÜE  .„  N  n  Z  A  S  D  S  SRn  B  38  C  O  A  3A  ö  2  G  R  E  v  &  8  W  n  ©  Sr  2n  w  E  D  A  An  Z  s  S  S  A  n  m  B  e  S  ©  N  A  S  S  n  PE  e  A  O  S  E  e  S  W  3  ®  zCA  D  Z  M  n  Z  I  A  E  „„  Z  S  Z  Z  n  E  O  N  f  S  Z  A0  A  D  ©  S  Ö  E  mmmu  Z  A  ir  S  i  N  H#  M  E  S  An  e  e  S  X  S  %  ©  DAn  S  x  26  e  e  a  ©  S  7  2  X  AA  )  S  S  E  B  ©  A  5  8  GE  Z  }  ar  S  Er  }  X  5  {  A  S3  Z  A  Y  %.  E  S  6  3  A  }  &8  N  E  C  I°  ©  E  z  E  K  Z  S  R  S  8  K  OM  SE  S  E  A  e  f  8  E  .  S  3  €  I  3  S  SS  %:  S  Z  Z  S  _  n  S  E  Sn  E  M.;.i  D  S  F  2  M  %e  Z  Z  B  3S  0  e  5  Z  E  Z  Z  WEn  A  E  E  An  SEn  S  e  UE  C  Z  i  K  E  Z  :  E  A  E  Z  D  n  CS  B  7  Am  En  e  Ö  ©  z  %  7  A  in  Z  ©  P  S  M  D  ©  N  e  Z  5  (e  Z  %  Z  B  E  e  ©  7  Z  D  vn  E  K  CR  Z  S  E  Ü  S  S  C  Ü  A  Z  Oa  X  5  E  e  A  m%„  S  C  D  7  EL  F  S  E  GE  Ü  ,  K  Z  n  Z  :  2  C  n  A  E  Z  5  02  N  ö  S  S  7  S  2  ä  n  X  S  r  An  *  OE  x  Z  Ü  SIn  A  Br  P  Z  e  6E  Ü  Ü  Ö  S  ©  S  A  E  ®  n  8  S  ö  Eh  -  E  E  S  S  DA  S  „ww  n  e  E  3  „w-„.„  7  C  S  3  Z  A  ©  F  n  Cn  (  P  %.  en  e  Z  X  02  E  ©  MK  Z  5  E  Z  ©  S  DA  A  D  3  D  Z  A  2  5  C  3S  Ik  %e  An  n  f  CO  s  B  3  2  S  X  N  Y  A  Z  :  S  S  „  5  N  S  7  E  e  <Ar  C  E  H  S  E  R  5  .  G  e  Ü  S  E  2  SE  E  S  SM  An  SE  N  I  S  z  E  .  x  a  Z  *  S  NW@  Z  Z  ‚m.  S  Y  48  S  ©  &n  HE  A  Y  A  R  S  S  S  i  .  <  3  DE  .  O  S  7  (  B  Ln  e  w  E  P  Bn  -  En  OC  S  W  °  S  OM  e  S  £  Z  S  S  e  K  R  7  n  A  S  S  D  E  V  7  NW  %  Z  B  S  ®  O  S  D  E  A  E  C  Ün  B  A  Sr  E  ran  7  n  3  3E  D  G  m.«%„  n  7  e  D  D  »  Y  E  Z  S  2  T  Z  i  S  SA  3  (  A  *  o  G  E  w  v»‚  OR  a  U  E  K  E  O  r  T  .\.  .  An  7  E  e  Za  S  A  GEnr  „a  Aa  S  O  f  H  E  S  %  S  a  .  A  A  n  E  S  N  S  K  55 P...%  S  A  %i  O  5  S  8  S  B  G  7  e  An  S  E  Z  RE  A  &e  S  %‚.  T7E  o  SEr  ö  W  R  Pn  e  SRn  Z  7  S  Ü  D  Zn  O  TE  S  A  7  A  }  >  E  S  C  S  S  D  .  S  e  2  A0  E  25  3  n  S  N  S  e  A  Yr  %.‚..f  Z  4  C  ®  e  S  An  e  D  P  e  Ür  S  W  B  S  (r  B  7  SE  S  a  SZ  e  ;  S  E  R  S  i  A  E  S  en  s  e  E  r  ®  S  Sa  B  S  SS  C  e  S  i  E  S  E  S  A  Z  “  E  7  2  DE  Z  N  O  SE  A  ©  n  <  i  S  P  Z  2  E  e  I  S  }  S  E  ®  WE  S  E  O  D  On  C  3  Al  S  F  S  OR  A  e  Z  ja  A  \w4  Z  (  -  E  S  e  On  A  -  E  S  B  f  K  e  Z  W  Z  S  C  Ü  .m..  K  n  N  OE  ß  A  O  SS  H  &r  S  S  S  2  A  ME  S  kar  e  Sr  E  .„‚.m„..  ....  C  S  E  C  CR  S  e  D  A  S  CM  S  .w  LE  C  D  Z  Y  %  Hn  Ü  S  S  e  z  S  Z  j  B  En  %  S  E  SA  26  S  7  En  3  SaEr

OX  N

P

R

s

al

n  E

E

4

MErm

r  E  S

in

ü

öYz

OS  EW
S

O

Q  O  \

n

3D  3D

‚F7

e

V

n

v

V

X

f

x

SX

AA

bn

S  xd

6,

An

e

“

<

{

f

n

.

S

RA

f  '

%.

S  S

«N

&A

Y  '

N  E

A

m

F

A

A,

Z  Wr

(:

1  1

R

x

x

RE

S

E  E

z  7

4A  4A

w

n  ®  .

Sr  ör

O

en

A

RM

(fah  (fah

Sa
Aa

F

n

W

Yn

D

2 A

Aul

A

n  As

M

K

An

A0

z8
4  s

2  '4

®

e

7303

D

A  8  8

A  nE  Xr

V,

X

i
E

Man  Man

X

S  S
AaA

O  O%e

K

ba

A

Z

d

s

v

An  n  &L

%

v

ı  n

X
x

S

m

Arn

R  R

I

s

SR

C

n

FA

;HW  E3

a

B

;  s

x

Ü

Ar  A

e  A

e

A0

f

y  e

/

\

W

A

A

C

A

M

S

OEn

S

A

*

®  KA

E  3

C
ö

zl  4g

e
B

*Y dn

3

R  R

S  CR

Y

An
e  e

E

E

An

E

P  HEZ

y  V

An

Zae

C

(  wl

S  S

KL  &n

n

u

&>  &>

An

[

S

{

AT

8

r

S

ür  ür

S

e

ar

MN

B

SE

n



z  DEn

r SC
SeıiteAbhandlungen

Alsdorf, Prof.Dr. L! Mahatma Ghandı, der Repräsentant un! Er-
neUerer indischen Geistes

ura © Prof. Dr. Joh’ Buddha un: Jesus nach ıhren altesten Dar-
der Kunst 9200 und 979

erbaum, Proft. Dr Max, Missionarische Spiritualität ;
ierbaum, Prof. Dr Max, Glaubensverkündigung und Laienapostolat

101der Miıssıon
Bierbaum, roft. Dr Max, Jahre Institut für missionswissenschaft-

lıche Forschungen
B31ETMAaNN, Dr. Benno P ‚9 Jahre Zeitschrift für Missionswissen- T

schaft
Braam, Joh Ca „Katholische Missionen“ un „Weltmission” 186

166Freıitag, Dr Ant D, Pakıstan und dıe Missıonen
Dr. Heinr.Gruintges, Jak S, V und Vd Straelen,

D 9 Zur Kontroverse über dıe japanische Psyche 117
(CH: Reinult M., Gehorsamsauftrag un Freiwilligkeit des
Missionsapostolates Seraphischen Orden

Kleine, Richard, Stud.-Rat, Philosophisch-theologische Erwagungen ZUFr.

Kirchengeschichte missionswissenschaftlichen Gesichtsteld
Kromer, Berthold SP., Arteigene Aufbauwerte der afrikanischen

Kıiırche 256
16 Prof. Dr. Joh JTakayama Ukon, C1.  p christlicher Held d

241Urkirche Japans
Oesterle, Dr. Gerhard S Zwei eherechtliche Fälle aus der

chinesischen Mission LE
Dr hom M ’ Der Heiratsbrauch des: Ukulobola

e1 südafrikanischen Union 11 KRahmen christlicherntu
Ethik 27

83Steffes, Prof. D P‚ Die Miıss onskirche ı der Zeitenwende
Va Straelen, Dr Heinr S. V. un Gruüuintges, Jak

D? Zur Kontroverse über die Jjapanısche Psyche FE
Prof Franz, Kulturgemeinschaft Uun!: nationale on-

derheıten mittelalterlichen Orient 128

Kleine Beıträge
rof. Dr Joh., Ausstellung sakraler Künst der Mıiıss1o0ns-

lander
Aufhauser, Prof. Dr. Joh,., roft. Van der Leeuw Zu Gedächtnis 156
Bierbaum, Prot. Dr Max, Die Errichtung der bischöflichen Hierarchi

1n Britisch- Westafrika X

Bierbaum, Prof. Dr Max, Jurisdiktionelle Neuerungen 111 Indien,
Japan und Südafrika

Bı auProf. Dr. Max„KEvangelı Praecones” y

Bi r b aum,Prof Dr Max, Zum Geburtsta Biblioth
Bibliothek der Propaganda, DindingerO0.M. I

Grene ralversammlunBiermann Dr Bennt , Die
fürmissionswissenschaftlich Forschungen 96

Ü



Seıte
G rof Dr Joh., Die Ostkirche 1492

DeckıIS Dr Josef, Dritter missionskatechetischer KUrsus Limburg-
Lahn 225

s Dr. H 9 Sokrates 469—399 Chr.)
Gıille, IIr phil. Christliche Gedanken ı der Religion der Fox- Indianer 219
Kowalsky, Dr. Nikolaus I.; Festakademie Ehren des haochw.

Herrn Dr Joh Dındınger I7 Direktor der Päapstlıchen Missıons-
bibliothek 300

Ohm, Prot. Dr Ihomas B 9 Dıe Eintönigkeit Aftfrıkas 303
Pi | h 9 Dr Franz, Dıe Missionskunstschau Rom 151
Pırn dtsch: Dr Franz, Uniıv-Prof. Dr Jeh Autfhauser ZU111 Dop-

peljubiläum 29U
RAaths Josef, SP., Behördliche Maißnahmen dıe Vielweiberei

Angola und Kongostaat

Besprechungen
BEAUpPIN; L’Organisation internationale du JIravaıl et les Problemes

SOC14aUX C paysSde Miıssıon (Biermann) . 2%
ck IL ; Der eınheimische Klerus ı Geschichte und Gegenwart (Fest-
schrift Kılger) (Bıerbaum) 236

224BOZ1TET:; Liturgische Erneuerung aller Welt Elfers)
Chıomio. JL’articolo determınatıvo proclitico 1 aleune lingue dıaletti

bantu Kromer) S
I1 , Marıannhıiıli (Respondek) .

5 S P Wegweilser für Missionsberute (Bıerbaum).. 738
S55 Deutsche Evangelische Weltmission (Bierbaum) 255

cker, Untersuchungen über Lexte des rühen Abvaitavada- Ohm) 232
H H Fragen en Begriff der natürlichen 1heologie (Lengeling)
Jordan, Bıshop Shanahan of S5outhern-Nigeria (Kromer) 159
KärtrTer.. Neues 1estamentL 313
Katholisches Missionsjahrb ch der Schweiz 1951 (Bierbaum) 28

L Erlebnis Indien Ohm)
M l , JIhe Waters of Siloe (Gille) 35135

CGott lebt (Lengeling) 157
Oepke, Das Gottesvolk - Schrifttum, Schauspiel, bildender Kunst

un Weligestaltung KEising) :
C Einkehr (Lengeling) . 51

Rops, Geschichte des Gottesvolkes(Schilling) . 18
h 5 &r Der CWISC Ruf (Bierbaum) ...

11 1 - h, DDıIie Kırche Epheserbrief (Nisters) 78
hı C Valignanos Missionsgrundsätze tür Japan (Bierbaum) 315

Die katholische Wirklichkeit und die Weltmission (Bier-
238baum)

it= 1) 3 d ı L Bibliotheca Missionum. (Bıerbaum) 35
E Sacramenten S Volks2: ebruiken (Nisters) 7 50)

N, Priester und katholische Weltweite (Bierbaum) 738
Thauren, Der österreichische Anteil der Orden Missionswerk der

Kırche (Bierbaum) 235
P Gottselige Innigkeit (Nisteı S)

W ı I, arl der Große, Wiıdukind. und die Sachsenbekehrung
(Schroer) 158

Wiıtz c b C Die (Glasfenster des Kölner Domes (Wieschebrink) . 317



Missionarische Spiritualit
Prof Dr Max Bıerbaum, Münster

en der Grefahr und oroßer gesellschaitlicher Umwälzunge
den Blick Tur das Wesentliche. KEchtes un Unechtes wird

eichter voneinander unterschieden. Was fruher: als nutzlıch oder
angenehm sich ı den Vordergrund gedrangt un das Notwendige
und Wesentliche überwuchert hatte, verliert talsche Kang
stellung. Die insecurıtas humana solchen Zeitperiodewird
mehr als sSOoONs CIn „Spielraum tur Wagnıs undGG „Eintschei-
dungen“.

Diese Folgeerscheinung können W11 wıeder auchbei au
brechenden Verfolgungen ı den Missioasländern beobachten, he
VOr allem den Missionen ÖOstasıiens. Das Wehen neueEN
Greistes geht durch viele AÄußerungen un Maßnahmen der h
bedrängten Missionen Chinas, un mehr als einmal SPUrCcHh WIT
den Stimmen und Vorschlägen un Taten der Missionare etwas
Von urchristlichem Heroismus. Man halt gleichsam Sffentlich Ge
wissenserforschung und scheut siıch nıcht, Fehler der Vergangenheit

bekennen. Man überprüft dıe verschiedenen Missionsmittel na
ihnen cCijerichtige Rangordnung Z gveben. Man ost sıch

nel Formender persönlichen Lebensweise un willroße Glaubensausbreitung mehr als früher allen
persönlichen Ne nZen und Bedürfnissen uüberordnen.

SO zeıgtdie missionarische Spiritualität j mancher Hinsicht C112
ue€es Aussehen, gyeladen mıt neuen Knergien un Inspirationen
und auch das außere ADvostolat empfangt Vom nneren her außer-
gewöhnliche /nelsetzungen A“Wesentlichen hın Solche heilsame
Wirkungen AICE turbulenten eit brauchen nıcht aut die bedrohte
Missionsgebiete beschränkt bleiben. Wir können alle daraus lerne]
die Missionstheorie nd dıe Missionspraxis, V1IiE WITr heute noch
aus dem Beispiel der urchristlichen Martyrerkirche allgemein gülErkenntnisse SCW un Apostolat daran entzund

dieser Krwägung he AaUus sollen CIN1ISE Lehren un: Erfahrun
SEN esprochen werden. dıe siıch untier dem Druck der Zeitver
11155 China bezügliıch der missıonarischen e @3
haltungund auch des außeren Apostolats ergebeun CHIna Missionary Bulletin“ nıedergelegt S14}
a& werden dazu erganzende Krlaäuterungen gegebe
Ärt:Kel handeln WIT:

Missions- u Religionswissenschaft: 1951 Nr HoU ST
Tübins UNIV



Bierbaum: Missionarische Spiriiu;lität
Von der mıssionarıschen Spirıtualitat
Die praktısche Missionsarbeıt stellt große Anforderungen Aail

Körper und Geist des Glaubensboten un vielseıtig S1N!'  d die SO
Missionsmittel, dıe VOIl der Missionstheorie als notwendig oder
nutzlich für das Apostolat empfohlen werden. ber alles das wird
auf dıe Dauer wirkungslos bleiben, Wenn ein Kernstück fehlt, nam-
lıch e1in Missionspersonal miıt Jebendiger Spiritualıtat, dıe SanzZ un!:
vorbehaltlos 1M Gottlichen wurzelt. Was 1US ACH in seiıner Adhor-
tatıo Apostolica ad Clerum unıyersum VO September
bezüglıch des geistlichen Lebens verlangt, gılt „uch un! 1n och
stärkerem Mafße fur den Missjonar. weıl ach innen un außen
mehr bedroht ıst als der Priester in altchristlichen Ländern ber
die Spirıtualıitat des 1ssıonars hat ıhre eigenen Akzente un!
unterliegt besonderen An{forderungen, dıe durch seine spezilischen
Aufgaben un durch dıe Eigenart se1lnNner Umgebung bedingt sind.

In einem kurzen Artikel des China Missıionary Bulletin“ WC1-

den dieser ınneren seelischen Haltung des
Glaubensboten gegenüber ott un: der Welt offengelegt.

An erster Stelle in der Hierarchıe der Werte steht die
lebendige persönliche Verbindung m ıt ott Das ist
theoretisch einleuchtend. aber in der Praxıs nıcht immer eıch*
durchführbar. WwWEe1  ] Gedanken, Worte und Werke en heutigen
Menschen mehr als fruher VO nneren Z Außeren abdrangen.
Manche Christen. besonders bei den mehr ZUFrC Beschaulichkeit
neigenden Voölkern Asıens, können den „DUSY priest” durch iıhren
Eiter 1mM Gebetsleben und iıhre Sammlung beschämen: „‚ Ihere 15
always danger that busy prıest mMay be opposed to sem1
Pelag1ıanısm in theory rather than in practice. ” Unser HI. Vater
1US XIl berührt diese Gefahr und kennzeichnet sS1e als „Haresıe
der Aktion“ „Abstinere nO  e quın sollicıtudiınem aNX1e€-
tudinemque Oostram L1S signılıcemus, quı ob peculıarıa rerum tem-

adiuncta 1n externarum actıonum vorticem nımı10 saepıus
ıta S ingurgıtarunt, ut prımum neglegerent sacerdotum officıum,
hoc est officiıum SU4€ 1PS1US procurandae sanctitatis. Publice 1aMm
edixımus ad rectius ıter COS CSSC revocandos, quı temere autument
salutem omiıinibus afferri PCT Ca QquaCl actıonıs hae-
res1ıs i1ure mer1ıtoque nomınatur; PCTI actıonem dicımus, QUAC
divinae gratiae OPC 10N ınnıtatur, NCUYUUC constanter adhib_eat

Acta Ap Sedis 1950, 657— 704
Hong Kong 1950. Nr 10, 887/90
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nNECE: assequendae sanctitudinıs adiıumenta qUua«Cc lesu Christo
fuere data”“ Es wird 1er die alte Wahrheit angerührt da{fß alles
wahre sıttliche Handeln Aaus der Innerlichkeit geboren wird un
dafß dıe geschöpfliche Innerlichkeit nıcht VOoONn sich selbst zehren
annn sondern erst durch liebendes Einswerden der Seele mıt ott
C1M unerschöpflich quellendes NNeIrEes Leben wırd ehe S1IC fruchtbar
ach außen wirkt Aliles produktiıve Handeln 1St CHa Ausgeben
WITLE INUSSCH erst bereichert werden., innerlich ertullt werden WCIN

W1 außerlich Segen verbreıten wollen AÄAus NNeEeTETr uhe INUSSCH
WIFr unNs erheben Z Bewegung

In diesem Zusammenhang SC1 auf das Beispiel der alttestament-
lichen Patriarchen ErWwIiESCHN weiıl S1IC ahnliıch WIie manche Mis-
10NAaTe unter außerlich sehr prımıtıven Verhältnissen lebten
Kıten und Kultus des Nomadenlebens LLUFr SCILNSCH
Platz einnahmen : ‚C1N Tempel alst sıch schwer auf Kamelen be-
ordern Und doch cdiese Männer der W uüste und Steppe pflegten

vertrauten Umgang mıiıt ott Begegnung VO  — Ange-
sıcht Angesicht dıe sıch standıg wıederholt „Wenn WITLr

Menschen Mrystiker NCHNCNHN, der bemuht 1STE den Willen
Gottes un! dessen Gegenwart SC1IN Daseın eingehen lassen,
sıind annn nıcht Abraham, Jakob, diese Erleuchteten, Mystiker
wahren Sinne des Wortes?“ 5

9 ATs Element der missionarischen Spirıtualität WIrd
C1NE rıchtige Würdıgung dessen verlangt Was hrı-
tentum 1St Der Wesenskern des Christentums 1st nach Arnold
Rademacher dıe durch Christus begründete Gotteskindschaft aller
Menschen und die durch S1C grundgelegte CUu«eC Menschengemein-
schaft also nıcht DUr persönliche Relıgion durch das Verhaltnıs des
einzelnen Z ott sondern auch (Gremeinschaftsreligion der S
sammenTassung aller Gläubigen ZUT Einheit Kirche Nun gibt
CS viele Mittel un Formen christlicher Betatıgung ber für den
Missionar besteht CiIHtE SCWISSC Gefahr, SCINET Vorstellung (0)88

Christentum Wesentliches und Peripherisches nıcht scharf AaUSC1I1N-

ander halten weiıl CT VON Jugend miıt bestimmten Ideen und
Übungen SCINECT Heimat oder CINCr Genossenschaft genährt und
erfullt Sanz remden Volke kommt das anders denkt

cta Ap Sedis 1950 677
Mausbach Die Eithik des Augustinus, Freiburg 19009, 19 Vgl

aucn Ohm ZMR 1950, 99 f.: terner E Ambrose, Jhe Spiritual Lite of
the Missioner. Chiına Miss Bulletin 1950, Nr. 5E 979 {f.

Daniel--Kops, Geschichte des Gottesvolkes. Freiburg 1950, 57
Lexikon für Theologie un Kirche 11 907
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empfindet nd A4aus einem Veolkstum heraus die Verbindung ZU

Christentum hın sucht Hier wiıird deutlich, dafß H1r eine gesunde
echte Spiriıtualitat eine klare Auffassung VOT) der missionarıschen
Akkommodation un iıhren renzen wichtie ist An eiınem CLWAS
krassen Beispiel wırd in em erwaäahnten Artikel gezeigt, W1€E weit
de Glaubensbote vVo Kernstück des Christentums abirren annn
in eifriger junger Priester, der ach C:hina kam, <sıichte miıt allen
Mitteln den uLlt eines 1mM ufe der Heiligkeit seiner -Teimat Ver-
storbenen verbreıiten: CI glaubte, eın solcher ult sSe1 tur Chına
besonders notwendıe ın nutzlıch. Kır übersah aber, dafi 6S dort
unzählige Menschen o1ibt, die och keine nahere Kenntnis VO

Christus und VO seiner Kirche haben und dazu vo!! Von Vor-
urteilen FEeSCH beide sind. „Ware c nıcht besser gewesen , WIrc
gefragt, „einfach Christus ZzU predigen? Im übrıgen ist dıe Frage
der Akkommodatıon immer noch 1m Fluß un egegne ın ihren
Lösungen, auch VO  w seıten der eingeborenen Bevolkerung, Beden:-
ken, WIe.Z. der Beıtrag des Koreaners Tobias Kım / zeig

2 ). Kın drıttes Element der missionarıschen Spiritualitat ist
der rıchtiee Begrıff VO  — dem Verhaltnıs der Kırche
un Missıon ZU öffentliıchen Leben, w1€e in den Fragen
der Erziehung, Politik, Wirtschait und Kultur im weiıtesten Sinne
genommen. Dieses IThema wiırd ınu  j mıt wenıgen Satzen in dem
Artikel angerührt ohne abschließende Antworten. Bezügliıch der
Politik heißt C: daß manche Priester 1n den etzten Jahren keine
klaren Begriffe ber das Verhältnis Von Kirche und Politik vehabt
hätten.. Man habe PCI und pCI defectum gefehlt, insofern
einige sıch B stark ın Parteipolitik eingelassen hatten, andere
dagegen r12070S auch den leisesten Kontakt vermieden hätten.
Es handele sich bei diesem spirituellen Element aber nicht blofß U1l

Politik, sondern u die größere Frage eines „christlichen umanıs-
.  mMus der alles in sıch autnımmt, WaS nıcht mıt Glauben un Sıtte

Widerspruch steht, un: es. christlich beseelt. Das Gegenteil SEei
C1In Rückzug von allem Weltlichen hınter die Hohen Wäalle des
„Tienchutang“. ber welcher Weg beschrıitten werden soll, wird
hıer offen gelassen. Wır möchten 3er erganzend auf den großen
Kirchenlehrer Augustinus hinweısen, der dasselbe Problem CM -
funden und sich mıt seiner Zzum eil noch heidnischen Umwelt _ über
di;ses Verhältnis auseinandergesetzt hat Ganz kurz sSe1 NUur sovıel

ZM  el 50 Nr 3, 178 8 Zur Anpassung vgl das neueste Werk von
Tangelder, Sacramenten C Volksgebruiken. ‚en Proeve van practische

15S1 C-aanpassunß. Bıjdragen Vanll het Missiolc?gäsdi Institut der Univer-

siteit te Nijmeggn‚ Bussum 1959.
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gesagt, dals Augustinus die echten Güter des politischen-staatliche
undsozialen Lebens seiner Zeıitanerkennt un Richtlinien für C1iN«C

Verbindung zwischen Kırche un! Umwelt aufgestellt hat Von der
Chivıtas Dei verlangt er „Non CUranNs, quidquid ı mor1ibus, legıbus
institutisque dıversum est, quıbus DAaX errena vel conquiritur
tenetur; nıhil rescindens NEC destruens. etiam Servans

CsequeNnS
Wegweisend 11} cdieser Frage ist auch dıe Außerung des ehe

malıgen Apostolischen Delegaten VO Japan, Mons. Paul Marella
SCINCTL kleinen Missionslehre * führt CI 89lKolise orıente NC

le bıen, elle n absorbe paSs Les problemes UX, ECONOMI1QUES
politiques Oont forcement aspect mora|l dont elile peut €s
ınteresser SAa11is trahır SOI} dıvın fondateur. Maıs, meme ans lespays
Qu1 I3 taıssent Ia plus grande Nberte d’actıon. elle SOr pasdu
domaıne spirituel. Elle aıde et stimule les CO  €cs

vouloir C6 Qu1 est bon, i lhıer 4d4U X formes concretes par
lesquelles des VCNS, moralement par SO influence, tenden

CI 6GT ordre de choses satisfaijsant 4a2  b EXISCNCCS de Ia dignite
humaıne. L ’Eglise reste hee ofhciellement uua Ia NOTINEC du
bien, 110 AUX objets que ce MOTINC MESUFCS et les valeurs IS
tuelles Uıelle developpe aıdent bon fonctionnement. de outes
les maniıtestations:legıtıimes de L’activite humaine.“

Bei allen Einschränkungen un Vorbehalten, dıe C{IB Augustinus
Marella machen, ist nach ihren Anweisungen doch eın Platz

eigentliche Weltverneinung echten Spirıtualitat;
anderntalls müßten WITE dıe Weit der Sıttlichkeit VO  e der Welt der
Wirklichkeit Sdnz rennen oder aber die wirkliche Welt mı1t den
Augen ©1 absoluten Pessimismus ansehen.

Heute dürfte aligemeın anerkannt SC1H; dafß cie Pflege der
Kultur ZWäAäÄrTr nıcht unmittelbares /Znel der Missıon ist, ohl aber
e1inesder indirekten M ı insofern die Kultur dazu

Obeiıtragen <ann das Christentum leichter einzupflanzen besser
erhalten und reicher ZUT Entfaltung bringen. Diese Auswırkun
gilt sowch! TU das Heranwachsen des Einzelchristen T Vollre

christlichen Persönlichkeit als auch für dıe Erreichung
Missionszieles, namlıch für den Ausbau C1HCTr chrıst

Volks irche und Volkskultur. In diıesem Sinne spricht arl
sSEINEM „Wesendes Katholizismus“ on Ner „DOSIELVbejahen

Einstellung der Kirche alles Natürliche, Echte, Unverdorben
De civıtate €1 17

‘} 1S107S d’espoir, Tokyo 19385 s 67—68
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auch ın der vorchristlichen und außerchristlichen Welt Das se1 nıcht
Schwäche, nıcht grundsatzlose Akkommodation, sondern „ANSC-
wandte Katholizität”, insofern alles Wertige ott zugehore und
Heimatrecht ın seinem eich habe

john Henry Newman betont sehr anschaulich dıe Aufgeschlos-
senheit der Kırche gegenüber den Wahrheitskeimen in den philo-
sophischen Systemen un Religionen und Rıten der nıchtchristlichen
Völker: 5  Ir gylauben, da{fß uns die Schrift dabei unterstutzt, dals
VO  en Anfang der Herrscher der Welt dıe Keime Äer Wahrheit
weit und breıt ber dıe Welt verstreut hat, da{fß AMAiese mannıg-
tach Wurze! geschlagen haben und aufgewachsen S1N!  d WI1€e 1n der
ıldnıs, wılde Pflanzen freılich, aber lebendige; un: dafß daher,
wI1e€e die niederen Jiere Anzeichen eınes immateriellen Prinzıps
sıch haben. jedoch keine Seelen besıitzen, die Philosophen und
Religionen der Menschen iıhr Leben in gewıssen wahren Ideen
haben. wiewohl S1€E nıcht direkt göttlicher Natur sınd Was der
Mensch ıst ınmıtten der unvernüuniftigen Geschopfe, das ist die

Und wohınln ımmer S1€EKirche iınmıtten der Schulen der Welt
am in Bedrangnıs oder in Iriumpit sie war dort immer eın
lebendiger dem der Geist und dıe Stimme des Allerhochsten:
‚sıtzend mitten unter en Lehrern, ihnen zuhorend un Ss1€e fragend ;
für sıch beanspruchend, Wäas S1E richtig sagten, iıhre Irrtumer korri-
gierend, ihre Mänge! ersetzend, ihre Anfaänge n Ende üuhrend, ıhre
Mutmaßungen erweıiternd, und stufenweise mittelst derselben
den Bereich iıhres eigenen Lehrunterrichts ausdehnend un dessen
Sınn auternd. So weiıt entternt also, dafß ihr Ciredo zweifelhaften
Charakters se1 weil c5 remden i heologıen ahnlich sıeht, halten
WITr viel!mehr. dAaflß eınes der speziellen Mittel, durch welche dıe
Vorsehung u11l göttliche Erkenntnis zute1l werden läßt,. cieses ist,
daf‘ S1E S1€e instand SCLZEU: Erkenntnis A4Uus der Welt ziehen und
zusammenzulesen, und in diesem S5ıinne W1€ 1N anderem, ‚dıe Milch
der Heiden SAUSCNH, un SAaUSCH an der Brust der Könige'
WIT ruhen in katholischer Fülle

Dabei bleibt beachten, Jaflß bei aller Aufgeschlossenheıt und
Anerkennung gegenüber den irdischen Kulturguütern em Priester
und Missionar für unmiıttelbare Betatıgung auf ıt In

Gebiete TENzZeEN durch das kirchliche Recht DEZOFCNHN sınd, sowohl
1m gemeınen als auch 1m partıkularen Recht !*

An Essay the development of chrıstian doctrine, London 1906, 380/82
(nach der Übersetzung 1Ns Deutsche VO  - Theod Haeccker, Mün 1922, 387/8)

ı1 Vg1 Can 139 GIE und die Dekrete I}C\l€l‘€l' Missi’-nssynoden, terner

die wiéxtige Instruktion der Propaganda VO Januar 920 ‚De abiiciendis
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Als viıertes Element der missionarıschen Spiritualıitat e_

scheint die rıchtıire seelische Haltung gegenüber dem
Lande un: Volke, INa  ® tatıg ist, un cdiese zeıgt sıch VOL

allem 1n einer armecn Lıebe Es gibt enschen, dıe gelst1g CNS
alles im Auslande in Vergleich Z den Zustanden ın iıhrer Heıiımat
sefzen un danach bewerten. Die übersehen, dafß vieles volkı-
schem Brauchtum und öffentlichen Einrichtungen im remden Lande
durch Klıma., Rasse und Geschichte bedingt un den dortigen Ver-

Miıssıionarı1s saecularıum curıs.“ Im Directorıum Uun«c ad uSu1ll

(Ciler1ı Japonensıs, Tokyo 1937 wIrd verordnet: „Missıonarı ı1 de rebus INeEIC poli-
F1C1S loquantur u ın 115 S: qQUOQUO modo immisceant. Eıs NO  - lıcet S1N€
praevıa CXPTITE>S5d Ordinarıi lıcentıia mMUNETA publica NEC contiones alıa-
qu«c comiıtıa polıtica in aedıbus, FEcclesiae oper1ıbus destinatıs, permittere.” Zum
Nationalismus der Missıonare macht Albert Perbal wertvolle Ausführungen NL -

matıver Art in seiıner Schrilft: Les m1ıssionnaıres francaıs et Te nationalısme, Parıs
1939, Für eın Missionsgebiet mıt atheistıscher der religionsfeindiicher
kKegierung w1ıe€e Chına se 1 auf dıe wichtige Untersche1idung zwischen der staatlıchen
(Gewalt sıch und der Gesetzgebung aufmerksam gemachnt, wWw1€e S1€E VO:  —;

Len X IL otter in seiner Staatslehre vorgetrage wurde. Dic Anerkennung der
staatlichen Obrigkeıt bedeute nıcht Anerkennung und unbeg (enzten Gehorsam
SCECH jede gesetzgeberısche Mafßsnahme derselben. Deshalb dart auch der Mıis-
s1O0nNar der Überlegung nıcht ausweichen, ob un! wıe einer besseren Gesetz-
gebung die CDC bereıten kann, durch Aufklärung er die Grundsatze der
christlichen Staatsführung und durch Heranbildung geeigneter Laijen. Denn,
schreıbt Leo XE „seıne Taätıgkeıit anSpanNnncNnh und seinen Einiluß aufbieten. U

dıe Regilerungen azu Zı bringen, dafß S1€E ungerechte der törıchte Gesetze durch
gute ersetizen, das heißt Beweise eıner ebenso einsichtsvollen wıe mutigen Hingabe

das Vaterland geben und braucht nıcht den Schatten eıner Feindseligkeit
cdie Gewalten haben, cıe mıt der W ahrnehmung der offentliıchen Angelegenheıuten
betraut Sınd Wer wurde sıch eintallen lassen, die Christen der ersten Jahr-
hunderte als Feinde des Römischen Reiches P verleumden, weıl sS1E sıch nıcht
VOoO den götzendienerischen Gesetzen beugten, sondern alle Kraft einsetzten. um

iıhre Abschafung erreichen“ (Acta Leonıs XII $  e 113 E Ferner
verwelıse ich in dıesem Zusammenhang auf dıe schwıer1ıge Stellung der Mission
1n einem Gebiet, WO dıe eingeborene Bevölkerung, wıe heute ofter vorkommt.
sıch 1mM Bewußtsein einer gewIlssen polıtıschen Reife VO remder Gewalt unab-
hangıg machen 311 Wenn der Missionar sıch auf die Seite der bestehenden
Regierung stellt. acht sıch bei den ınheimischen verdächtig un: wırd als
Fremdling angesehen. Wenn — auf dıe Seıte der Unabhängigkeitsbewegung
trıtt, MU!: cıie Missıon Repressalıen VO  - seıten der Regierung befürchten. Be:;
solchen politıschen Neuordnungen ist äaußerste Klugheıt erforderlich, und ın
manchen Fällen mufß INaA)  - miıt Perbal gestehen: la sıtuatiıon de droıt, et parfo1s
aussı de faıt, n’est paS toujours tres claire. Jedoch hat der Missionar gegenuüber
solchen Aspiırationen der Eingeborenen auch geEW1SSE posıtıye Pflichten, wıe S1C
VO:  b Lesourd ın e Missionnaire catholıque des m modernes” (Parıs 1932,
H1 zıt. VO  + Perbal 41) aufgestellt sınd €s missionNNAaITES devront
evıter toute attıtude relevant de la politique, ma1ıs ıl est le leur devoır,
meme C payS soum1s protectorat d’une pulssance etrangere, d’aıder Z  lite
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haltnıssen deshalb Sanz angCMCSSCH ıst ber SIC pflegen rüuckwarts
schauen un entdecken nıcht das Gute, W dsSs VOFr inhnen liegt

Wenn € 111} Glaubensbote geistig eingestellt WAarC, wurde hm
eiwas A missionarıscher Spirıtualitat fehlen. WKr WAaIiIie ZW ar dem
ufe WI1€eE Abraham geiolgt: ‚Zuehe tort aus deinem Lande, AUS

deimner 51pPpE, AUSs deinem Vaterhause“: aber WAäare 11LUXI außerlich
gefolgt, nıcht mıt em Herzen. Deshalb wurde niemals heimisch
&. C1INEIN Arbeitsplatz werden un C1iH Fremdling bleiben.
‚o ist dAıe Mahnung ı111} chinesischen Bulletin berechtiet: „Die Liebe
Wr China sollte C1HCI der Pfeiler un Spirıtualitat Wenn
WITFr Uu1ls VO  - kleinlichen Vorurteilen un übertriebener Kngheit des
estens osmachen werden WIL eichter das wirkliche Antlıtz

Deshalb auch dıe verständliche Mahr-Christi 1112 China entdecken.
NUuNS des ehemalıgen Apostolischen Delegaten China!l Mons
Zanın, der VOT SELNCIH Abschied den Mıiıssji:onaren sagte „Haltet
stets C115 Dreifaches VOTr Augen Ihr se1d nıcht ı Kuropa, Inr se1d
nıcht. ı merika. ihr se1ld 1 (:'hina.“

Wie ich AaUus persönlicher Bekanntschaft miıt Bischof Augustinus
Henninghaus un: aus SCINCIN Schrifttum weiß, hat dieser wahrhaftti
große China-Missionar sich auch durch C111 und verständ-
nısvolle Liebe ZU chinesischen Volke ausgezeichnet un! dürfte
darin Vorbild SC1H Nach SCINCTF ersten Europareise schrieb CX 1112

AN

D  D Neujahrsgruß”$ 909 „Nach mehr als einjähriger Wanderzeit
bın ich NUu  — endlich ı IMNE1INCI Mission wieder angelangt. ‚Ist' auch
schoön 13881 remden Lande, dochZUT Heimat wiırd 6S 116 So dart
ichjetzt iın umgekehrtem Sinne. Tro alles Chinesentums, woh

Ja jeb uns das europäische Vaterland und 3  - er1!
die weıte Kulturwelt 1S£, ıer China ıst doch
S Leben gehört, der en, dem unsereAr eıtWurzel SC-
chlagen;: ıer sind die Kinder, VO  > denen ıW1I duürten: ‚Im

i Kvangelium habe ich euch gezeugt.‘ Darum umweht miıch TEn
eimatlu{t. Mögen uns die chinesischen Heiden auch ‚europäische

fel‘ nennen un: verächtlich auf die Fremden schauen. Unsı
nesischen Christen ber fühlen, dafß WIT zueınander

digene, appelce EXGTCET: lePOUVOI1F, s’elever jJusqu a laconceptıon chre-
ECENNS un gouvernement dıstrıbuant un justice cgale POUrtOUs..Leur

de favoriser Jes aspirations des peuples ’elles ont de legitime. Leu:
CV- O1 est, Parconsequent, de desolidariser des journalistes et enqueteurs
teresses inspires Dar Un parti-pris quelconque, füt-ıl des plus patrıo uCcs5

ur devaiır est de pas menager leursympathie AUS efforts faits par un

tion indıgene u prendre CONSC1 de la dıignate de SCS devoırs eft
i} MESUTE d’assumer des responsabilites.
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SCH SIC au un gebi det, SSCIHIC Kleid
C1IN un Hüttenwohnen, S16 sinddoch unsere der

UuNsSCIC. eb Cr Leben gelört ihnen.“ Nach dem Sturz
chinesisch Kaisertums sprach Bischof Henninghaus die Hoffinung
Aus große Reformbewegung ı der RepublıkZunı

CS Volkes verlaufe: „Es kannkeinen chinesischen Patrıoten
der 168 gyJühender wunscht als z  A katholischen Missionare.

Chinz ZUT zweıten Heimat geworden ist. Wır unterschätzen
nıcht die chwächen des chinesischen Volkes, aber WIT lieben
nıcht alleın Aa us Berufstreue, sondern auch, weil WITLr Sro
Vorzüge kennen und 15SCH, WIC unendlich 16  ] (Gutessıch Aaus

zahen Masse für (Gottes Ehre un: der Menschen Wohl erat
bilden hefße“ I

uch der Apostolische Delegat Marella hat ı SCIHNCH tiefgrun
dıigen Ansprachen ÖOr em Missionspersonal Japan öfter u

mir großem KErnst auf die Notwendigkeit hingewiesen, dafß de
fremde Glaubensbote bei aller Pietät &5 das ursprüngliche
Vaterland *® doch ı em neUCH Lande 75 mıssıonarıschen Berufs
tätigkeıt durcheine übernaturlich genährte Liebe f ihm Burge
und Volksgenosse. werde.

Unter diesem Gesichtspunkt der seelischenEmburgerung des
Missionars ı SC1IH Adoptiv-Vaterland IrAat VOr kurzem CIN Bischo

hll'L Francıs Ford, der selbst amerıkanıscher Abstammung
issen Bedenken S diıe üblich gewordene Be-

_ Denn die katholischeeichn Auswartige” Missionen auf 14

Kirche und PersonalSC überall ı derWelt „ZUu Hause“ Hes-
halb dürfe der Missionar sich nıcht als ast CL1EICHE tremden
Lande betrachten SoONSs wurde K W1C Cein durchreisender Kaufmann

Hafenstadt WIC CH3 Kolonialbeamter oder WIC ein O
schungsreisendeı C1imn die außerhalb der Volksgemeinscha
bleiben: „A priest wh thinks of himself and aCTSs as foreigner

his people ıIS the lonesomest stranger earth, ome nOowAQere,
ven the receSsSsS of hıs OW. heart AÄAs faithful children

ther Church then, ıt behooves us to define terms accoarda
Catholic. logic, wherein nothing ı15 foreıgn to the Church.

g1ibtKG SAnz verschiedenartige relig1öse Spiritualität
verschiedene Rassen, Nationen un V olksstamme., die

19 ische Augustin Henninghaus, Kaldenkirchen 1946,
ber die Pflicht der Pietä das CISCNE Vaterland vgl

art. 1 u. 3Aquın, D qUu.
Foreign Missions y Bishop Ford. 1China Mi

Hong Kong 950 Nr 133/35



10 eine Kirchengeschicht| missionswissencnaitlicıen Gesichtsfeld

KEıgenart des betreffenden Volkstums gespe1s wiıird 157 Es g1ıbt auch
C1Ne verschiedenartige Spirıtualitat der verschıiedenen Orden un
Genossenschaften, 1e 3 den Regeln, Konstitutionen und nıcht
letzt ı der Persönlichkeit des Stifters begründet ıst Die
Nn a che Spiritualitat 1St C1M seelischer Zustand oder Habitus
der den besonderen Zielen un Aufgaben der Glaubensausbrei-
Lung Inhalt und Formung empfangt Je mehr aber der Glaubens-
Dote missionarısch denkt empfindet und sıch ach dem Missionsziel
ge1st1g ausrıichtet orößer zoannen dıie 5Spannungen werden,
dıe durch Zusammentreffen mehrerer Arten VON Spirıtualitat
SCHNIET Person entstehen So wırd CI VOT die Aufgabe gestellt nıcht
eintachhin die VON der Heimat heı schon erworbene nd mM1  e..
brachte Geistigkeit verleugnen oder abzubauen sondern SIC miıt
der NCUu erwerbenden pietatvoll Har

seizen Die Lösung cdieser Aufgabe hangt nıcht sehr
VOnNn teinen intellektuellen Unterscheidungen ab sondern VO  e der
Größe der apostolischen 1 1ebe die C1NeE entsprechend große 67

Heit des eistes vermittelt: Amans lıber est et n o tenetur
Dat pro omnıbus et habet omn1ıbus, q un

Summo OINA19 quiescıt *.

Philosophisch-theologische krwäagungen
Kirchengeschichte

ım missionswissenschaftlichen Gesichtsfeld
Von Studienrat h 11 c Duderstadt

Orsanısche Kirchenseschrichtsautifassung
ıe Iragweıte der Knzyklıka‚Mysticı CorporI1s ” VO 1US X I1

beginnt allmählich ofenkundıg ZUuU werden. Sıe sprıicht dıe Kirche
als C1N organısch--lebendiges Gefuge Alles Organisatorische und
Systemhafte A der Kirche ıst nıcht ıhr eigentliches Wesen. IJnd
dieses ıst, als mystischer eib Christi, letztlich C611 Geheimnıis. WIC

CS  rn schon die griechıschen Vater ZAUIT Ausdruck brachten. Vor 165
&7 Diese Verschiedenartigkeıt begegnet uns schon eım Eintritt der helle-

nısch roömischen Welt und des Germanentums dıe Kirche vgl Ildefons Her-
WESCH Antiıke (se rmanentum un Christentum, Salzburg 19592 ferner Gren
Lrup Volk un: Volkstum 11 Lichte der Religion, Freiburg 1937

16 {mıtatıo Chriıstı 111
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lichem Leben stehen WITr Ehrfurcht als C11NC1I1 Geheimnis
mehr VOTr demCOFrDUS Christi.

‚Was sınd 2000 Jahre Kirchengeschichte als Zeıtspanne inmiıtten
der unermedlfilichen Weiten VO  —$ Raum und Zeit! Wır leben noch ı11

der Urkirche“ Dechant Jakobs, Mülheim uhr) VOT (5e-
meıinschaft ı Essen Aus solchem Urteıil spricht CciNe AF
fassung VON Kirchengeschichte, welche die Kirche ı noch jugend-
hıcher Kraft verhalten sıch vorstelit. Sie iıst ıhr nıcht CHIG fertige,
geschichtlich jetzt schon oder Sar schon seıt Jahrhunderten voll-
endete Größe Kirchengeschichte heute nd MOTrSCH falßt S1C nıcht
als die Aufgabe, 1Ur och raumlıch die Kirche ıs dıe Grenzen
der Erde auszudehnen. nachdem ihre zeitliche Entwicklung bereıts
Jangst endgültıg abgeschlossen N  bn

Die Aa S Aufgabe der Kirche ı ihrer Erfassung
och nıcht christlicher Voölker ist NUTr aus der Kraft innerlich
wachsenden Kıirche ertullbar und AUS ‘hrer Erfüullung ergeben sich
hinwiederum CLE Ansatze die diese kirchliche Selbstentfaltung
weıtertreiben Der raumlich zeitliche Werdegang der Kirche 1St
unteilbar Die Bereiche des Anorganıschen C15Ce11 NUTr be-
grenzten Kraftgehalt auf der durch jede Inanspruchnahme VCTIT-

ringert wird un schließlich aufgezehrt ist Für das Reich (ottes
auf Erden aber dürten WIT och ungleich hoöoherem Maifie den
Grundsatz Anschlag bringen der VO  — der geheimnisvollen Kraft
Jebendigen „‚ebens kuüundet Der Mensch waächst an und mıt SC1INECNH

Aufgaben.
Seitdem 18570 das Vatıiıcanum sıch ı11} C1iNCM ersten Aufgabenbe-

reich umm den Inbegriff VO  —$ ‚Kırche” muhte vergeblich mühte
hub C1IN EINSISTCS ekklesiologisches Forschen (vgl Kosters Hle_
klesiologie 110 Werden Mystıici stellt teıls C111

KErtrag dAjeser Arbeit teıls die Wegweiser für den weıteren glück-
haften Werdegang dar Diese Enzyklika straft alsg die Auftfassung
urn Kirchengeschichte Lügen nach welcher Kırche seit langerem
schon keine echte geschichtliche Größe mehr CWESCHN SC1M soll s  1e
bricht vielmehr dem Verstandnıs wieder freie Bahn daflß Kirche
auch heute noch und bis Al das Ende der Zeiten ihren geschicht -
hichen Werdegang durchlautfen wiırd Als Fülle des uns durch un:

Christus zustromenden Lebens annn SIC nıcht 7R anNnNOTRa-
nıschen Gebilde versteinern ihr Werdegang 1St Geschichte par
excellence und iM allen iıhren Bereichen Ihre Geschichte ist
nıcht 111 uneijgentlichen Sinne (Greschichte, 1st nıcht C1nNn schwacher
Abglanz VOoO  —$ der (seschichte anderweitiger Großen dieser Welt
sondern umgekehrt sınd diese Größen 1 ihrer eschichte e111-
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geschränkte Geschichte gegenüber der Kirchengeschichte z  16
das Samenkorn. der 5auerte1g un das Sentkorn LLUFXE C1N kümmer-
liches Ahbild VO  m der Keimkraft und Machtigkeıt des Reiches Gottes
aut Erden bedeuten Was Geschichte E 3}  S  CcC1in VeErmMas un Was ıhr
11 Ratschlufß (sottes als Sendung ZUSCWICSCH ist das Tut unlns (zott
ofenbarend und NCUCH Auiftragen unNns die WIE AUSs

uUunserem Glauben erftüullen beruten werden AUuUSs der Geschichte
SCIHECT Kıiırche kund Von ıhr her ertahrt UNSeCEI«ec geschichtliche Schau
erst ihre überlegenen Blicklini:en Wenn Christus uns CINCIL
(+leichnissen zunachst VO  3 den iırdischen Bereichen Aaus den tieferen
Blick s{ 11} „Hımmelreich erschließt strebht darüber hinaus
al  S UNSCIC tletztliche Kinsicht daft dıe Fülle des Lichtes VO  —

diesem, SC1INCM Reiche A4uUuUs ber ciese irdıschen Bereiche sıch ergießt.
SO ED  / JA Pauhıus ONn der Vaterschaft (sottes: „a GqQUO OMN1S pater-
nitas nomuınatur“ (EKp3 3, 15)
$ f13 NO£, cdiesen geschichtlichen Wesenszug der Kıirche „auf

en Leuchter I stellen“. Uns kummert 1er nıcht WIC 65 möglıch
werden konnte. dails „dieses Licht unter den Scheffel geraten
konnte .. diese: Frage mag siıch dıe gelehrte Geschichtsforschung
versucher. Uns brennt auf der seele laß inmıtten unSsSeTrTer Zeiten-
wende 71 Kirchenverständnis tehl a Platze ist, das aum oder
reichlich unzureichend on Kirche als dieser geschichtlichen Große
weiß Hı  y  1} solches Kehlverständnis Mag sıch noch SO verkrampft
die Kirche. arı CiNenNn „Felsen in der Sturmtiut“ anklammern.
X och Sigandhaft..den ruhenden Pol der KErscheinungen
Flucht“ markieren, kannn aber cdiese zeitgeschichtliche Stunde
INCI durchstehen, weil ljebendige Geschichte ach innergeschich
Gesetzen C  S urwuüchsıeTC Vollzug ıSt, Cralles Uni bend DE
schichtlicheW1IE CiNCN anorganischen Fremdkö usscheidet ode  Y
an (hıin vorbeibrandet und hinter. sıch 1äßt

Das uüberzeitliche Ewige, as sıch der Kirche verkoörpert, macht diese
Das „ZWar nıchtkeineswegsD außergeschichtlichen Wirklichkeit.

Welt, Der dieser Welt“* eın begann miıt der echten Menschwer
en,Logos, und ebenso 1  5 WIC WITL U1 diese monophysitisch

konnen WITF das „Hımmelreich” dieses Logos auf Erden NUur vVvVon SC1H Herkunft
und Wirkweise aus der Höhe verstehen: Das om Hımmel Jesus Christus
herabkommende Reıch verkörpert sıch er geschichtsträchtigen Kraft dieser
rde / Corpus Christimystıcum. Kirche ıst ın ihrer Geschichte nıcht ı dem
Sınne ine Konsekrierung der Wel bei der Konsekration hl Meßopfer

erden undrot und Wein transsubstantıuert ursprüngliches substantielles
Dasein verlieren, sondern der Weitervollzug‘ des der Inkarnatıon anhebenden

heimni1sses.
Kirche annn nıemals Z 5 bloßen Erbgut werden, das jeweils dıe
mende Generation NUF übernehmen, 2e bewahren und an ihre Nach
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folgerıin weiterzugeben hatte S1e ist nıcht WIC der Reichtum der beatı I”
dentes, dıe sıch nıcht darum kümmern, daß andere Habenichtse sınd un deshalb
vermahnt werden N, VO  — ıhrem reich eladenen ısch Brockchen für die
Hunde — Heiden abfallen lassen. Kirche ist staändıg Kommen : WIEr sind
gehalten, bıs ZU nde der Zeiten beten „Adveniat rCeSNUumM tuum !” Das ist
nıcht verstehen, als ob die Kırche schon 1ı ihrer Urzeit oder ı Mittelalter
ihren zeitlichen Werdegang durchlaufen habe, Iso geschichtliıch NUu C111 be-
schränktes 5pijelfeld ZUr Verfügung habe weil S16 1NC iNNCTE Entfaltungsmog-
Lichkeit QNUT begrenzten Ausmaßes aufweise, die 1 uns starker die Schn-
sucht nach ihrer etzten Vollendung jenseıts des Jüngsten Tages wachrufe 1e1-

A  Emehr 15 wahr. dafiß nıcht einmal CIN Zeıitalter pOost Christum natum VO  - Hundert-
tausenden der Miıllıonen VO  = Jahren usreichen wurde, dıe I3 Kırche VOI-

haltene Fülle zZzu Ausprägung bringen und TOL7Z iımmer + Aufbrüche AU!

der Tiefe uch dann noch dıe wahrhaft vollendete die triıumphal gestaltete
Kirche DU die besondere Lat Gottes als wirklich kronenden Abschluft aller
Kirchengeschıchte pDOS saeculum pOSt Christum natum darstellen wird Die
eschatologische Einstellung annn ZUX eschatologistischen Haltung werden, wenB

man Kirchengeschichte nıcht ernst nımmt der ZUuU iıhr eın rechtes Verhältnıs
iindet.

Die rechte Auffassung ;VO  b ıhr verabsolutiert nıcht die Urkirche
nd nıcht die mittelalterliche Kirche und hutet sich auch. miıt der
Kı  T  che VO eute e1N Gleiches tun Kirchengeschichte 1äßt sıch 711

keinem Zeitpunkt „stabilisiıeren “ Sie kennt ur den Markstein,
der da ist Jesus Christus. Nachfahren sınd u der ach-
folge Christi. Das „PDOStChristum natum “ annn mıt keinem
anderen Namen ausgewechselt werden. Kein kirchengeschichtliches
Zeitalter stempelt uns Epigonen und mıt un dann folgerichtig
alle spateren Geschlechter. Weder Luther noch Calvin können der
Kirche Christi ihr entscheidendes Gepräge geben, aber auych nıcht
Augustinus, {Ihomas oder sonst C1iNEC och S begnadete Persönlich-
keıit; selbst Paulus hat das von sıch abgelehnt. Von paulını-
schen. petrinischen, thomistischen. Jlutherischen, calvinistischen Kirche
Z reden, ist barer geschichtstheologischer Unsinn. Wohl gilt FÜr che
Geschichte uch der Kirche. daß S1C verkommt. WECNN IArn S1C sich
selbst überläßt. Deshalb hat SIC der Herr den Zwölfen die
Hand anvertrautund der HI! Geist, VO  } Stephanus angefangen, dıe
Charismatiker erweckt. In welchem tiefgreifenden Ausmaß gerade
1 Von ott unmittelbar berufene Führertum das achstum

Reiches Gottes fördert. 1st den fast ZWEI Tahrtausenden g
schichtsnotorisch geworden.

Unsere Ekklesiologie ermangelt noch dessen; Was Wır auf philosophısch
Gebiet i der Geschichtsphilosophie haben Es gıbt <aum schon zureichende

% K3 h geschichtsauffassung aus entsprechender kirchengeschichts-philosophscher der -theologischer Besinnung. Dem SelbstverständnisVon Kirche du
Mystic1ı COrpor1s” als Organismus annn nur dıe organische Kirchen:
eschichtsauffassung entsprechen. Diıeses Rechtverständnis ıst um unerläß
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iicher‚ c5 gilt, dıe ersten Afifänge eiıner Kirchengeschichte setzen un: ihr
VO:  - vornherein einem guten Start verhelfen: 1n der Mıs C  dr eıt

den noch nıcht christlichen Völkern un: In iwa auch 1n den Ländern,
dıe wiıeder auf den Stand e1nes Missionsfeldes zurückgefallen sınd

Christus selbst hat sCe1nNn eich nıcht eigentlıch aufgebaut, wı1ıe 1DAan Stein Al

Stein un auf Stein legt. Er hat auch nıcht nach systematischen Gesichts-
punkten geschichtet der einen „Dreijahresplan” abrollen assen. | D waäachst
unter seiınen Händen in den Herzen der Gläubigen. Seine außere Ausformung
Zu sichtbaren Kırche verändert seın inneres Wesen nıcht eın felsenhaftes
Fundament 88) dem Oberhirtenamt annn nıcht P{ eiıner Kirche ausgedeutet WT

den, die esteinernen Gefüges ware. Has „tertiıum comparatıion1ıs” der felsigen
Grundlage ist dıie Unerschütterlichkeit un Geborgenheıit, die miıt dem ber-
hırtenamt gewährleistet sind Vergleiche VO  $ iırdiıschen Gebilden her bleiben
unzureichend 1n iıhrer Anwendung auf da Gottesreich und VOErZCGITCH sıch
Unsinn, WEn s1e übersteijgert werden un ber den Rahmen des vergleichenden
Gesichtspunktes hinausgreıfen.

VO Kırche schaut ıhren geschichtlichenDie organische Geschichtsauffassu
Werdegang durch dıe Jahrzehnte hindurch wıe das. Wachstum des Ddaatgutes:
„Der ame keimt un: sprıeß 9 hne daß IMa  $ weißl, WI1IE. Von selbst trägt dıe
rde Frucht, erst den Halm dann dıe Ähre, zuletzt das volle Korn 1n der
Ahre”“ 4,27 E3 Aus einem Weizenkorn wird der Weizenhalm, danrnr d1e

Weizenähre, zuletzt das volle Weizenkorn In der Ahre Das ist organisches
achstum. So unterschiedliche Erscheinungsstufen auch durchläuft in seiner
Wachstumsentfaltung, unbeırrt Ireu bleibt dennoch seiıner Wesensart.

bleibt für sıch und vergeht.”„Wenn ber das Korn nıcht 1ns Erdreich tallt,
Frucht bringt 1Ur 1m Erdreich und dann „hundertfältıg, sechzigfaltıg, dreißig-
faltıg Das Erdreich ist für das „Himmelrei;h“ der erforderliche Partner. hne

den nıcht 177 dieser Welt se1n und seıne Geschichte haben annn

Im Missionsauftrag des Herrn Vliegt einbeschlossen, da{fß alle
Völker eın solches Erdreich darstellen. Als das Wort VON der
„anıma naturalıter christiana ” gepragt wurde, da hatte I1LAll cdıe
Wahrheit VO  ) der Empfänglıichkeit aller Menschenherzen für die
Frohbotschaft ın ein Daar Jahrhunderten bereıts unter Beweıls DG
stellt erfahren. Zwar WAar auch damals schon offenkundıg geworden,
Was der Herr in anschließenden Gleichnissen seinen endboten Von

den Schwierigkeiten un! Mißerfolgen missionarıscher Arbeit kund-
dafß der cker steinıger Boden,; versteppt oder mıt

Unkraut verunreimniıgt se1n könne und der Feind auch se1ine Saat
streue. ber Christus selbst hat seinen Aposteln das Beispiel vE-
geben, nicht allzu vorschnell un!: kurzschlüssig das seelsorgerliche
Ringen einzustellen. Und hat ıhnen die Wahrheıt aufgetan un
diese s1e selhbst erfahren lassen, dais diejenıgen Völker, die S1€e als
Heiden für das Evangelıum als unfruchtbares FErdreich halten
wollten, 1n Wahrheit jungfräulich fruchtbares Ackerland

„Miıt dem €1 Gottes ıst WIeE mıt einem Manne, der Samen auf das
Ackerland streut. Mag schlafen der wachen, beı Tag und be1 Nacht der
Same keimt und sprießt k ff} nicht gerade dieses leider viel
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wenig beachtete Gleichnis en starksten Impuls ZU apostolischen Einsatz be-
inhaltet! Wenn das Saatkorn zum Erdreich gefunden, dann GEStE ber dann auch
us urgründigem Lebensgeheimnis hebt das wiırkliche Werden d} das als solches
VO' Samann ganzlıch unabhängig ıst, weıl sıch unmittelbar aus der Schöpfer-
kraft dessen vollzieht, in dessen Dienst die Saat dem Erdreich anvertraut ıst
Man konnte cdıeses Gleichnis Magna Charta der christlichen Hoffnung

und neben das Gleichnis VO Barmherzigen Samarıtan als die Charta
der christlichen Liebe stellen. Jegliches APp OS
unverwüstlıcher Zuversicht erfüllen. folisd1e Wirken vermas C miıt

Wer VO Corpus Christi mysticum kunden wiıll, mul seine Verkündigung
auf dıe Zuversicht gruünden, dafß der Logos Bios ist Christus hat ZWar auch
rein logısche Gesichtspunkte geltend gemacht; ber seıne Verkündigung War in
der Grundhaltung „b 10 logisch“ eingestellt. Die Frohbotschaft,. die kündete
und lebte, War autf das lebendigste mıt dem zeitlich-räumlichen Mılıeu, ın dem

wirkte. verschlungen. In einem anderen Miılieu wurde sıe eınen anderen
Aufbau un! Ausdruck ertahren haben, hne ber auch dort uch DU eınen
einzıgen iıhrer wesentliıchen Gehalte un! diese lebendige Verbundenheit mıt der
Umwelt AA verleugnen. Das „reıine Evangelium” VO  — dem Mıhlıeu Jesu Christ:
abstrahierend herauszukristallisieren, ıst ıne Aufgabe, dıe hne dıe kırchen-
geschichtliche Erfahrung vieler Zeıtalter un! Volker nıcht losbar ist. Die vier
Evangelien sınd keineswegs schon cdieses „reıne Evangelium“; Ja, S1E sınd nıch
einmal die einfache der Sal totale Wiıedergabe des ursprünglichen Evangeliums.
da dieses 381 ihnen durch die Hand der Evangelısten nıcht NUTr In der Auswah!
und Zusammenstellung des Inhaltes, sondern auch 1n dem besonderen 1e1 nd
In der persönlıchen Art der Verkündıgung iıne eigene Auspragung ertuhr.
Obwohl dıese Evangelısten 1n eiıner geschichtlichen Darstellung das Leben.
Lehren und Wirken Jesu Christı möglıchst unmiıttelbar einfangen und wıeder-
geben wollten, empfanden sS1e dıese Aufgabe doch als den Auftrag ZUT Ver-
kündıgung, weıl dıe Frohbotschaft nıcht dargestellt, sondern gepredigt werden
11l Ihr Evangelıum ist Niederschrift ıhrer Verkündigung. „Dıie vıer Evan-
gelien SIN nıcht das ursprüngliche Evangelium des Herrn. ber s1e enthalten es  e

Norbert Peters).
Das große Anlıegen apostolischen Einsatzes heute 15

ga nıcht das „reine Evangelium”, miıt ıhm ın das Jenseits Von
Raum und eıt vorzustofßen un einen Standort gewıinnen,
VOLL dem herab WITr allen Völkern un allen Zeıiten das Evangelium
als auf den (Greneralnenner gebracht predigen könnten. Wer sich
in der Nachfolge Christiı ıhm auch als dem göttlichen Meister
bekennt un: für die missionarısche Aufgabe URHSCIGT eıt autge-
schlossen ist, wiıird W1Ee der Herr selbst und in semner Gefolg-
schaft se1n auserwähltes Werkzeug Paulus „allen alles werden,
den Heiden eın Heıde, den Juden ein Jude un den Sıındern CIn
Sünder“, also den unmittelbaren, Jebendig innerlichen Kontakt
nıcht eine 1Ur äußerlich-zweckhafte Akkommodation für die
Verkündigung der Frohbotschaft die och nıcht oder nıcht mehr

‚Gläubigen anstreben. Christus ahm nıcht notgedrungen se1in Hin-
al‚i..—eingestelltsein 1ın seine zeitgesd1ichtliphe Stunde un in das e  %M 1{5;an  1977W LE

N 3}
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1äisch jüdısche olk auf AT band sıch selbst mM1t allen Konse-
c L diesen Lebensbereich ob ihn das auch das Kreuz
kostete und lehnte CS ausdruücklich ab ıhn überschreiten
Das tAat als der Meister derjenıgen dıe CI schließlich beauftragte,
SC11 Fvangelium ıs chıe Grenzen der Erde iragen und C

allen Völkern F: künden Diese Begrenzung ermöglıchte ihm das
wirkliıche Leben WIC c5 HUL solchem vielfach durch Art un (5e-
schichte umhegten Bereich sich ıhm stellen konnte ZU echten Anus-
rag mi1it ıhm ZWIRSCH un VO  — diesem alttestamentlicehen be-
grenzten Boden A4Uus der Heilsvorbereitung die Heilserfüllung ab-

TOIZ der staändigen und Cr heilloseren Ddabotage dıe
dieses olk m1 Gottes W alten getrieben hatte

ÖO hat der Herr Sendung Stunde un an diesem
Volk mit SCINeET Geltung tür alle Zeiten un alle Voölker C10NEeEN

meisterlichen Kınklaneg gebracht Überall SC1IHNECT Verkündigung
wird dieser AÄnspruch auf mi alle Zeiten un Völker umspannende
nd gestaltende Kırchengeschichte transparent. Daiß WIT diesem
gottlıchen Meister 1UFr unvollkommen nacheitern können, ist dı
wehe Bekümmernis unNnseTeT mı1ssionarischen Arbeit. Das urSsprung$-
lLiche Kvangelıum eintach der Wiedergabe, WI1eEe CS diıe 1T

Evangelisten uns darstellen. dennichtchristlichen oder nıcht mehr
christliıchen Menschen und Volkern AT die and Z geben, kann
nıcht SENUSCHN Verkündet 111 C655 werden un ZWAaT engsten,
lebendigsten Austrag jeweıils mı1ıt dem hic et Der Apostel
und Missionar 15L dıenendes Werkzeug ZUTF unmittelbaren PCISON-
Lichen Begegnung mit dem Heiland der Seelen, Führer auf dem
Wege ZU Christus 1n Er annn un dart heute nıcht on sıch ab-
tun, Was die Kirche bıs diesem Jahrhundert FEinsicht un
Erfahrungun Entfaltung hat ber erdarf nıcht außer
acht lassen, daiß Voölker ohne jegliche Kirchengeschichte außerhal
gestanden sind und nıcht VOo heute auf INOTSCH nachzuholen macht1ıg
SINd, Was auf tausend- bıs zweitausendjährigem Boden langsam
herangereift ist Kıirchengeschichte kann auch be1ı ihnen Nur OTSa-
nısches W achstum bedeuten Vor allem ber mMu sıch der Missio-
nar aller NUur menschlichen Weısheit entledigen die ıhm VO  $ SC1NET

€  S
abendländischen oder sonstigen Herkunft her W1€ C1NC unabding-
are Handhabe ZUT Ausdehnung des Kvangeliums vorkommen
möchte. Wäaren etwa Petrus und Paulus, Sta 1115 Abendland und
nach Rom, ach Asien gegangen un hätten ı Indien oder China
die zweitausendjährige Geschichte der Kirche begründet, S ar
das Abend|!  a  n  nd als heutiges Missionsland 1Ur für Christus g._
Wwınnen, wWenn 6S VOnNn sich Aaus un nıicht auf dem Umweg über
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chinesische oder ndische
finden könnte.

Weisheit 1inmitfelbaren Zugang 1  m
Die ursprünglıche Frohbotschaft wırd stets überlegen bleiben als die un-

ausschöpfbar-unergründliche „Schatzkammer, aus der jeder Lehrer, der In der
Lehre VOoO Himmelreich sıch auskennt, WıeE eın Hausvater Neues un Altes
hervorholt“ (Mt 13, 52 Kein Zeıtalter der Kırche annn leben, wenn dıeses
Hervorholen der un alten Schätze Aus der Schatzkammer aussetzen‘ wurde
oder Sar nde ware, weıl nıch‘s mehr a ıcht bringen ware, eın Neues
un eın Altes Zur Synthese zusammenstellen annn INan jeweıils NUT: das, w as
bıs dahın schon heraufgeholt wurde. Wiıder den Wahrheitsgehalt dieses Er-
arbeiteten brauchen keinerleı Bedenken bestehen:; ber dıe logisch-systema-
tische Funktion umfafßt 1er einer Zusammenschau LUr diese Wachs*’umsstufe
menschlicher Einsicht. Auch dieses achstum ıst eın organıscher Vollzug und
erstreckt sıch auf den gesamten Werdegang der Kırchengeschichte, bis jenseıts
VO  - iıhr eintreten wırd „ Jetz schauen WITr wıe In einem Spiegel (die noch unvoll-
kommenen griechisch-römischen Spiegel!) unklar, dann ber VO  - Angesıcht
Z Angesıicht. Noch ist Erkennen Stückwerk: danri ber werde iıch

erkennen, W1ı€E ıch celbst erkannt bın 1 Kor 12) Der perennierende und
persaecu'arısıerende Wahrheitsertrag phılosophısch-theologischer Arbeit ist nıcht
Iınıengareu, ohl ber achstum A4uUus der iınnerlichen Zauelstrebigkeit des
Lehbendig-Organischen. Halm. Blüte und Frucht sınd keine logısche Konsequenz
des Samenkornes, aber eıne Diologısch-organische. Vom Samenkorn hıs ZU
vollen Korn In der hre versagt das Rustzeug des Systematikers: RT weifß nıcht
wıe un ann ruhig „schlafen der wachen”; ”  €1 Tag und he1 Nacht“ voll-
zıcht sıch da eiwas, auf das 1INd)  — nıcht logisch, sondern bıologisch eingestellt
se1ın muß.

Jede NECUC eıt und gerade das Zeitalter post Christum na’um ıst ob der
unerschopflichen Fülle seıines Gehaltes immer Aufbrüchen A4US der Tiefe
gesegnet wirft ıcht auf das ewıge Evangehum. Und ı1edes 1NCUC olk
das cs heimzuholen gılt, beinhaltet ıne NCUC, anders gestellte Aufgabe. die
NEUC Schatze offenbar werden 1äßt Aaus dem Vollgehalt des tur alle Volker
gültigen Evangeliums. Diese Wahrheit dämmert uns nachgerade in der großen
Zeitenwende, ın der WIr stehen, LICUu auf, nachdem sSIE Tahrhunderte hindurch
verschüttet se1ın schien,; un beselıgt uns mıt der Gewißheit. daß ın solchem
lebendigen Aufbruch, nıcht ber ın der bloßen Bewahrung un: Behauptung des
überkommenen Erbes, dıe größere kırchengeschichtliche Zukunft verhalten &.  ist

In solchem ıcht wird ZW ar nıcht falsch W 4a5 vordem als
Schau Aaus dem ıcht früherer Zeıten erkannt wurde. ber solches
CYU«C Licht ist mehr als bloße Bestätigung. Es liegt anders auf dem
gleichen Gefilde un eröffnet dem Beschauer CHuHC Gehalte. Schön-
heiten, Werte un Zusammenhänge. Er malt, wenn eın Kiünstler
ist eın anderes Bild VO  —; iıhm als dıe früheren Meister. Als Dichter
drückt dıeses ureigene Erleben Aaus seiner Schöpferkraft In Wer-
ken aus, die den Kreis seiner Lehrmeister Als Komponist
rıngt darum, se1ne innere Bewegung ob dessen. Was sich iıhm
aufgetan hat, zum Erklingen bringen un sıe Kompositionenerlösend meıstern, die den echten Wiıderhall einer schöpferischenAntwort bedeuten. Und der Theologe? Auch und gerade er
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annn cie truchtbarsten Leistungen Aaus solchem Eirleben her
vorbringen talls 615 VO gottbegznadeten Schöpfertum gezeichnet 1St
Ist C aber mehr Logiker un Systematiker oder Sar 1Ur Gelehrter

wiıird CI sıch innerlich kaum angeruührt VEFSDUTFCH oder 1Ur 1RS0O-
weıt als VeErWILr wırd oder sich bedroht fühlt Auf jeden Kall
MuUu: warten auf dıe sententiae un artıhcia dieser unmiıttelbar
Berutenen S1C nachträglich FA analysiıeren un systematısıeren
So steht E mıf SCINCTr Distanz un schliefßlich sıchtenden un Ver-
arbeitenden Kunktion Abschlufß un selten Anfang
kEr LST Diener nıcht Schöpfer bırgt 112 dıe Scheuer W dS andere
vollbracht haben eın Dienst iSt wertvoll und Sso  5  a unerläßlich
aber meisterlicher und segensvoller sind die Leistungen dieser
Anderen. och soll zugestanden werden, dafß auch ALS der 5yste-
matısıerung? sich Ansätze ergeben konnen.

11 Dıe geschichtliche Verwirklichung WLAESISCHEF
mıssıonarıschen Aufgabe

Das Abendland das durch die Kirche SCINETr geschichtlichen
Verwirklichung erloöst wurde un dem dıe Kirche ihre Ausge-
staltung erfuhr, entdeckte bereıts Vor halben Jahrtausend die
anderen Kontinente un 1ıst inzwiıschen, VOTr allem durch die Ent-
wıicklung der etzten Zeit, ımmer mehr us SCINeELr wirtschaftlichen.
poliıtischen un seelischen Autarkieherausgeraten. uch die bis-
herige Periode der miıssionarıischen Tatigkeit der Kırche, dıe dieser
Haltung Furopas entsprach, geht Ende Man sicht sich 1115510115-

theologisch VOr völlig NCUCN Aufgaben. Die mehr auf die raäumliche
Ausdehnung der Kıirche bis die rTeENzZen der Erde eingestellteSicht, die Sanz VO europaischen Blıckpunkt ausgerichtet Wäar un
die europaische Gestalt der Kirche ZU archımedischen Punkt
machen wollte, kirchengeschichtlich dıe gesamte Welt Aaus den
Angeln ZU heben, ist überfällig geworden.

Dieser W andel beruührt keineswegs das unwandelbare Zuel, daß
e1  SGlaube. Ce1Nne Taufe C1IEH Hıiırt und C1INe Herde werden soll ber
der kirchengeschichtliche Ansatz Z diesem ıel wollte bislang unter
den völlıg anders gygearteten un VOT allem fernöstlichen Völkern
nıcht echt glücken un konnte sıch nıcht zukunftsträchtig gestalten,
weil INa  - den mehr biologisch als JogischZUu verstehenden Grund-
Satz: „gratıa supponitnaturam”,nıcht erns Shatte
Die Natur dieser Völker ist recht verschieden Von der Art der
abendländischen Völker. Sie hat Kulturen hervorgebracht, dıe
hohem Maite unsere Bewunderung verdienen und ZU ejl weiıt



lJeine

äifer sind als der ülturellé Ursprung des Ab‘kendlandes ım al
-  Z ße konjunkturelle AnpassungGriechentum und omertum. Eine blo

st eın ebenso kurzsichtiges wıe
VO abendländ%sdxgp Standort ausqi
herabwürdigendes Unterfange un gerade vom qAhristlichen Stand-

Wahrheiıt, Gerechtigkeit und Liebepunkt verwerftflich. wei!
ste christliche Leitziele sind.

SC  Tn Völkern gegenüber verletzt nıcht Aaus einem kirchlichenWir haben SiE die
perjalısmus heraus, ohl ber VO  - einer Auffassung her, die für die differen-

zierte Mannigfaltigkeit des 0SMOS der Menschheıt noch nıcht genügend auf -
Sirenenpropaganda des Zeitalters deyeschlossen WAar. uch WITLFr erlagen der AA

Aufklarung für das weltbürgerliche idol Schon damals wurde der Giftkeim
chheit als einer kollektiven Masse gelegt. Art un!

einer Beurteijlung der Mens
Grenze kamen in Verruflf. Volk un Natiıo sollten zugunsten der Internationale

AUuUS der umhegten Gemeinschait de Artüberspielt werden. Bodenständige,
Das organische Wachs-erwachsende Kultur sollte sıch in Zivilisatıon auflösen.

tum aus dem Heiligtum der Familıe 1in dı SIppe, den Stam und das Volk
d-fruchtbaren Voölkern aufblühendeund die Natıon und dann in dıe aus un

Völkergemeinschalft collte bı hinab in dıe Urzell der Familie unterbunden
solche Bindungen aus anderen Ansatzenwerden, einen Zusammenhalt hne

bılden, die weder 1n der natürlichen Schöpfungsordnung noch iın Christegtum
und Kirche verankert waren.

Diese Aufklärung trat ıt dem Anspruch auf, ‘Zeitenw‘ende schlechthin Zu
sem. Dieser gründet. vornehmlıch 1ın dem geschichtsphilosophischen Irrtum.

konnen. Das ıst eine bare geschichtlicheeimen gänzlich neuc  } Anfang seizen Z

Unmöglichkeit. Zeitenwenden dieser Art wären oh geschichtsbiologische Vor
lebendigen Vollzu der Geschichte nıcht Aucdchaussetzungen; das g1bt C 1

Schöpfungen. 8.\£S einem Nichts Der liberalistischen Geschichts-ital r smd nıe  S  .7
un rer Losung: „Laissez faiıre, Jaıssez aller; le monde Iu1-

ber S1€E machegt war das geschichtsbiologische Prinzıp zugrunde.IC  es dadurch völlig steril, daß sıe nicht nur das göttliche Walten., sondern auch däas

menschliche Gestalten ausgeschaltet wıssen 1l Deshalb ist sıe mit ıhrer Fort-

schrittsgläubigkeit chlecht beraten; denn Geschichte verkommt, WL die Person-
Produkt der Objekt, nıcht ber aktıves Organ seın kannn

ıchkeit In ihr 11UX

Insofern hat Treitschke recht mıt inem Urteil: „Männer machen dıie Geschichte“
konnen sIE allerdings auch Verderben. In diesem Sınne sollten gerade die

liberalistischen Geschichtsauffassung ab-Christgläubigen sıch staärker VO'  v der
setzen:; denn VO:  » Christus her ist klarsten offenbar worden, daß Geschichte

chkeit angelegt ıst Christus hat der
aut den tatkräftigen Einsatz der Persönli
gesamten Geschichte seınen Stempel aufgedru un! S1C ın dAre beiden Zei!:alfer
‘énte un:' post Christum natum aufgeteilt.

mıt seinem .Himmelreich“ hat seifiber selbst der Sohn Gottes
Wirken nıcht geschichtsunmittelbar vollführt Ihm SINg eiıne eil
vorbereitung 15 zuruück iın d1 ersten Anfänge des Mensch

um iıhm den Weg bereiten ,geschlechtes‘ vorauf,
ntrıtt Einsatz als echten geschichtlichengeschichtlichen Die organische Geschichtsauffassung ver]ZUug ermöglichen.

f  ur jedes Geschehnis un für ede Tat einen leben ıgendermenhang mit dem Vordem. Je gCWaA
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Anbruch Zeitalters 1St weıter und tiefer greifend
INUSSCHN annn geschichtlıchen Voraussetzungen beschaffen SC11.
Weil Christus und Reichsgründung das gesamte Zeitalter nach
ihm bestimmen werden. deshalb bestimmte die Sehnsucht nach ıhm
un die Vorbereitung auf ıh das gesamte Zeitalter VOT ıhm ıcht
anders verhalt 65 sıch m1T jeder wahrhaft großen Persönlichkeit
die geschichtlichen Eintlufß ausubt Wer dagegen mıiıt dem Anspruch
auftritt, alles Frühere hinter S1  ch lassen verfehlt SC1I} Werk
schon ı grundlegenden Ansatız.

Der Schwerpunkt der Heilsvorbereitung auf Christus hın lag Zeıtalter
nte Christum natum Palästina und dem Volke Israel, hne daiß SIC sıch ber
auf dieses Wirkfeld beschränkt hatte In welchem hohen aße auch ander-
waris Werte geschaffen wurden un! heranreilten, 1st betreits der antiıken
Kultur der Griechen und Römer kırchengeschichtlich offenkundig Für das Ger-
manenfum fehlt TOLZ bemerkenswerter Ansatze noch dıe einschlagige
vollgültige Wurdigung Für diıe anderen, VOT allem dıie ternostlichen Volker, 1St
dıe entsprechende Aufgabe Trst Jjungster eıt verheißungsvoll Angriff
D worden Über die Auswirkungen hınaus, welche das eıiıch Gottes
se1it 7000 Jahren auch hne außere Verbindungen, NUur durch dıe iıhm 1011C -

wohnende (Grnadenkraft un: ımmerhın auch vermittels des tatsächlichen D
schichtlichen Zusammenhaltes aller Volker gezeıtigt hat ottenbart sıch uns Jetz
schon, unabhangıg VOoONn diesem Einfluß Ce1n weitgehendes Wırken des Logos
spermatıkos daß uch hier C1MN kirchengeschichtlicher Ansatz hne dıieses Vordem
ebenso unmöglıch ıst WIC dıe miss1ıonarısche Wirksamkeiıt der Urkirche hne dıe
Bezugnahme auft das Ite Testament. echt verstanden, bedeutet das keines-
WCSS; daß dieses Ite YTestament f  ur diese Volker außer Betracht bleiben
habe. als ob iıhre VOT- und noch nıcht chrıstliche Zeıt dıe Wexgbereitung auf
Christus hın durch den Alten und abgelten konne. Vielmehr ıst Christi Froh-
botschaft hne diese alttestamentliche Eınleitung tür alle Zeıten un Völker
unentbehrlich und insofern über ihre damalıge geschichtlıch vorbereitende unk-
tıon hinaus 116 1LININECEF gültige Voraussetzung des OmMMENS des Reiches
jedem Menschen und jedem olk verblieben ber W as andere Voölker ihrerseıts
unter dem W alten des gleichen Vaters erfahren haben., ihnen die Ansatze
der Geschichtswerdung SC111C65 Reıches verwirklıchen muß ungleich ernster Br
NOoOmMMEN werden, als bislang geschehen ist

im jüdıschen Bereich konnte bis heute dıe Kirche aum Fuß Tassen, twa
auch unter dem anderen Semitentum. das hauptsächlıch islamisch wurde un! N E N
bekanntlich der kirchlichen Missionstätigkeit staärksten W iderstand entgegensetzt.
Der Grund dieses Mißerfolges lıegt I der Entwicklung. die das Semıtentum un:'

auf hri-insbesondere Israel und Juda ı (regensatz der Heilsvorbereıitun
S£uUSs hın durchlauten hat Dieser geschichtliche Werderang der me mehr

Durchkreuzung des gottlıchen W altens und schließlich innerlich folgerichtig,
keineswegs also geschichtlichen „Seitensprung” ZUT Kreuzestat
Jesus Christus ührte, mußte„aus innergeschichtlichen Zwangsläufigkeit sich
wıder das Reich Christi auch post Christum natum auswirken. Paulus spurt die
Unabwendbarkeıit dieses Schicksals stark, daß erst tüur das Endzeitalter auf
die Bekehrung des Judentums verhoffen Sogar das Judenchristentum
der Urkirche lıtt unter den Folgewirkungen der Haltung des CISCHNCN Volkes VOTF

Christus un iıhm unmiıttelbar gegenüber stark hartesten Belastungs-
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proben unterlag un die Gefahr heraufbeschwor, daß dıe Kirche ; in dıe Vorzeıt
des Alten Bundes zurückfiel. Trst Vo hellenistischen Antiochia Aus konnte s1e.

ıhrer missionariıschen Aufgabe 1m Dienste aller Vöolker durchstoßen.
Der hellenistische Kulturbereich zeıgte sıch Von Anfang ungleich cm

fänglicher für den katholischen Aulftrag des Herrn. Den kümmerlichen Erfolg
des Paulus auf dem Areopag in Athen darf INa nıcht 7U Kronzeugen eines

rteils erheben. Außerdem gilt bedenken, daß der Hellenıs-gegenteiligen
INUS nıcht mehr dıe alte Höhe der griechischen Weisheıt hielt, die sich ihrerseıts
als zußerst wertvoll für dıe Kirchwerdung des Abendlandes erwıesen hat.
AÄAhnlich verhielt sich mıt dem Romertum. Das Werden der Kirche ım Im-

per1um omanum erforderte tür seıne erste Wachstumsstufe iwa 400 Jahre.
Das War unter Berücksichtigung aller Ums’‘äande eın immerhin nıcht Janger
Zeıitraum. Weıt wenıger eıt benoötigten die Germanen, unter denen sıch die
Angelsachsen esonders hervortaten. Dieser erfreuliche Vorgang annn hne

entsprechende innere Voraussetzungen be1ı diesen germanıschen Volkern nıcht
geklart werden: leiıder lassen da uUunsSeTC kirchengeschichtlichen Dastellungen noch
viel unschen übrıg

{)as kirchliche Rom mıt einem wurde ob der ZCe1-

tralen Bedeutung Roms 1m Altertum ZU providentiellen Brenn-
punkt der Kirchengeschichte des christlichen Altertums und Mittel-
alters un konnte dıese Stellung TO heftiger Angriffe un
eigener unheilvolister Gefährdungen bei der Ausweıtung des
kirchliıchen Kaumes auf diıe anderen FErdteile 1n der Neuzeılt AuUt-
rechterhalten un ımmer mehr verstärken. Auch für dıe
weıtere Zukunft dürfte sıch AUS der Konsequenz dieses Werde-
gaNSCS diıeser zentralen Stellung des roöomischen Papsttums nichts
äandern. Der Katholik, der AaUus UÜberzeugung dıesem Papsttum
steht, annn nach 1900 Jahren Kirchengeschichte auch VO geschicht-
lıchen, also nıcht blofß VOIN grundsätzlichen Standpunkt AUS die
festbegründete Posıition dieses Oberhirtenamtes unbesorgt se1nN.
iıne Schwerpunktverlagerung annn nıcht mehr in Frage kommen.

kKıne Kirchengeschichte ohne dieses Papsttum wird a31sS0 ıcht
geben. Dieses Papsttum wiırd ZUT Kirchengeschichte auch der -
kunft gehören, weıl CS ein ochbedeutsamer Teil der Geschichte
der Kirche HIS heute FTEWESCH ist Und W1eEe in der Vergangenheıit
wırd 65 auch ftürderhin seinen eigenen geschichtliıchen Werdegang
urchlaufen. Zwar hat 1n seiner hohen Funktion ın etwa eine
distanzierte Posıtion: aber seine eigene Geschichte erweıst klar. dafß
seıne gottbestellte detzung un: Sendung selbst geschichtlichen
Wesens ist Gerade die Papstgeschichte ist Geschichte Von Format.
Auch das wird nıcht anders werden. Als Felsenfundament eıgnet
dem Oberhirtenamt ein Wesenszug des Unerschütter!lich-Beharr-

lichen Das acht aber keineswegs einer ungeschichtlichen
Größe, die außerhalb des Werdeganges geschichtlicher und kiırchen-
geschichtlicher Art stünde un höchstens, wWwWI1ıe VO:  e einem testen Port
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AdUS, Zu der Vielfalt geschichtlichen A erdens jeweils Stellung
nahme. uch das Papsttum steht iınmiıtten cdieses erdens 1n entf-
sprechender, eıgener geschichtsträchtiger und geschichtsgestaltender
Entfaltung. Gerade In ıhm soll der organiısche Vollzug der Kirchen-
geschichte gewährleistet lıegen.

Die missionarısche Aufgabe ‚ der Kirche ist also mıt dem
Papsttum verbunden. ber S1Ee steht un fallt durchaus nıcht
mıt dem abendländischen Gepräge, das die Kirche erhalten hat
Die noch ausstehende geschichtliche Verwirklichung des Reiches
Christi VOT allem in den fernoöstlichen Völkern als in dem nach
Umfang WI1IE Inhalt entscheidungsvollsten Missionsgebiet annn sich
DUr als eın echter geschichtlicher Vorgang vollziehen. Die Kirche
ıst keın Pantheon. das die Völker dieser Erde 11U!X unter das gleiche
ach bringen hätte S1e ist  x keine alles einebnende Ideologıie,
gesteuert VOIN einer zentralen Propaganda mit dem Zael, alles
gleichzuschalten, unıtormieren un unterwerfen.. Das kost-
are Gileichnis VoO (CGruten Hırten und der VON iıhm betreuten Herde
verzerrt s1 ZUE Sakrıleg, Kirche ein weltumspannendes
Kollektiv untfer einem imper1alistischen Weltmachthaber se1in sollte.
Gerade Kirche ist der schärfste Antipode dieser furchtbaren Konse-
quenz der materialistischen Welt- und Geschichtsauffassung iın
Reinkultur.

Kirche hat seıt jeher den Herrensta.ndéunkt einzelner enschen wWwı1e Voölker
ın vorderster Front ekamp Deshalb ann S1E  o auch iIm eigenen Bereich einen
Herrschaftsanspruch eines Volkes der Kontinentes nıcht wahrhaben. Sie billıgt
allen Völkern „Freiheit, Gleichheit un: Brüderlichkeit“ ZU; S1E tut das nıcht NUr

aus Hochachtung VOT dem Ebenbild (Gottes in der einem Ratschluß Gottes ent-
SpTun$SchCHh Gemeinschaft jedes Volkes, sondern auch Aaus ihrem Wissen um die
wunderbare Vielfalt un Wertkraft der enschen und Völker er einzelne
Mensch ıst einmalıg In seiner außeren Erscheinung und rst recht in seirnem
inneren Wesen. Hıer liegt das echte Anliegen einer zZum Individualismus ent-
arteten Anschauung un Haltung. ber auch dıe menschlichen Gemeinschaften
sınd, sotern S1e nıicht bloße außerliche Zusammenschlüsse darstellen, einmalıs
und zumal dann, wenn S1e Aaus unterschiedlicher Art und auf verschiedenem
Boden erwachsen sınd und sıch Sar durch lange Zeıitraume in engstem, innerem
Zusammenhalt entwickelt haben, besonders 1so jeweıls 1n der voölkischen Ge-
meinschaft, eigengeartet un! eigenstandig. daiß S1C den Mutterböden der
Kultur geworden sıiınd Die Kultur eines Volkes MaY weitgehend Von Kulturen
anderer Völker befruchtet werden, ber dıe ursprünglıch dıe Kulturwerte
schaffende Kraft ist uberall 1m Volke als iıhrem Ursprung verhalten.

1€ natürlıchen Grenzen und die selbstgezogenen Grenzscheiden 9idnt
aber dem Naturrecht zuwıider laufende, aufgezwungene Begrenzungen, die 6S

unsti1' einengen der ar auseinanderreißen S1N naturgemäßer Selhbst-
schutz einer volkischen Gemeinschaft. Nach draußen abgeschirmt se1n, darauf
annn keine Gemeinschaft 1n dieser Welt, WIe sıe nun einmal ist, verzichten.

Sowohl gegen unliebsame Beeiynträchtigunéen Von draußen. die keineswegs Nur
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politischer und militärischer Art sein können, ıst dıese Vorsorge vonnoten, als
auch schafft S1ie eın Gehege, das den inneren Gehalt eiINESs Volkes schüutzend
faßt Es ist die bergende Heimat, welche alle Kraft zusammenschweißt, die
Herzen un! Hände zusammenfügt und allen Werten bıs der heimischen

Diesen Schutzwall einzureißen undScholle das Letzte abzuringen erheischt.
dieses Gehege zerstoren, mußte das nde kulturschöpferischer Entwicklung
heraufbeschworen. Das 1dol des Weltbürgertums mMas tur alle dıe allgememınen
Menschenrechte proklamieren; WwWas nutzt das aber, wenn s1e miıt solchem kata-
strophalen Verlust erkauft werden! Die Kırche wiıird der weltbürgerlichen Parole
nıcht folgen un! sS1€ auch nıcht ür iıhren eıgenen Hausgebrauch praktizieren.
Weiß S16 doch, wıe sehr verade S1e auf dıe schöpferische Fülle und Kralft jedes
der Volker dieser rde angewlesen ıst WEe1Nnn s1e selbst ın ihnen ZuUr hlühenden
Entfaltung kommen coll

Der alle Volker umfassende., „katholische” Missionsauftrag Jesu
Christi zielt also nicht auf eine kirchliche Uniformierung. Das
abendländische Muster ist nıcht unbesehen exportfähig. Die irch-
werdung der fernoöstlichen Völker ertullt sıch nıcht, indem INna  a

ihnen die Kırche. W1e s1e bel1 un geworden ıst, eintach überstülpt.
Man kann nach dort Industrieerzeugnısse exportieren un z“ann
Ingenieure entsenden. die allmählich dort eine bodenständige In-
dustrıe 1Ns Leben ruten. Man annn dorthin Konzertreisen unter-
nehmen un: eitwa eethoven spielen; aber die dortige Bevölkerung
auf abendländische Musik umzuschalten, wiıird eın vergebliches
Unterfangen bleiben. Jnsere Musik wırd dort gewilß einen tiefen
Eindruck hervorruten un dıe besten Komponisten eiruchten: aber
das schließliche Ergebnis wird doch NUr indısche, chinesische und
japanische Musik se1n. Was aber der Missionar P erzielen strebt,
greift noch ungleich tiefer ın die Seele dieser Völker CINH:

Die Einheit der Kıiırche 1ST nıcht zentralistischen (Grepräges. Zen
tralıstisch annn NUT eın künstlich Gemachtes. Konstrulertes un
Organısıertes werden. Das Falschverständnis VO  an Kirche als eınes
zentralıstischen Gemachtes verkennt gänzlich, dafß gerade die katho
lische Kirche eın Wesensgefüge ist, 1in dem der eigentliche Schwer-
punkt un Brennpunkt im denkbar außerstem Wiıderspiel einem
zentralistischen Betrieb steht Das Corpus Christi mysticum, als
welches WT uUunNnsSseCrTEC Kıirche bekennen, haf den Quellborn se1nes
Lebens un ırkens nıcht in einer kirchlichen Zentrale, sondern 1n
jeder einzelnen (Gemeinde. Der Altar jedes unNseTECET Gotteshäuser
ist wirklich Zentrum. Der Pfarrer ıst vollinhaltlich Priester mıi
eiıner „Procura anımarum , der nıchts ermangelt, un das Reich
(xottes ın den Seelen aufzuerbauen. Und ede Gemeinde vollzieht
das wahrhaftt zentrale Greheimnis der Kırche durch ihren Priester
im eucharıstischen Opfer Das ıst der Höhepunki
der Freiheit der Gotteskinder: denn Menschen können ın ihrer
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höchstpersönlichen Leistung nichtv hoher hinaufgelangen, als sıch
selb:t durch Jesus Christus 1n seiner Hıngabe Kreuze dem
himmlischen Vater schenken, umm annn VO himmlischen Vater
ın seiner gänzlıchen Hingabe durch Jesus Christus se1n Fleisch un
sein Blut empfangen. Darum ıst das Meßopfer dıe höchst-
gesteigerte Bekundung der Freiheit der Gotteskinder. Hıer VOT

allem „stehen WIT nıcht mehr untier dem esetze“ un: noch weniıiger
unter « der Leitung einer Zentrale. Die Gemeinscha{t, die WIT Un
en Altar bılden. hat nıcht das mındeste on Masse un Kollektiv
A sıch Die außere Einheitlichkeit des Vollzuges des hl ÖOpfers
ber die Welt hın un bis 1n die kleinsten Rubriken kann be:
denen, die den Wesenszug un! unvergleichlıchen Vorzug des Opfers
uUNnseTer Kirche nıicht ZU würdigen verstehen, allerdings den AÄn-
schein erwecken. als handele CS sıich j1er nıcht den Höhepunkt
persönlıcher Hingabe., sondern den typischen Vollzug eines
Massengeschehens auftf Driall un Reglement hın; abgeschmackte
Formen der Gemeinschaftsmesse un die Forderung, S1C der
allein zulässiıgen erklären, können solchem Mifßverständnis L1UTE
Vorschuhb leisten. Selbst dıe lıturgischen Texte, mıt denen dıe
Kirche dıe hl Meßfeier ausgestalte hat sind, WIeE 1US XI 1n
„Mediator Dei“ einschärtt. nıcht ausschlaggebend. Vom amtieren-
den Priester ist dıe Gemeinde insofern abhängig, als C kraft seiner
besonderen We hevollmacht den Kreuze sıch opfernden Chri-
S£US auf den Opferaltar herabholt, nıcht aber in der Weise, da{fß

vollgültig 1m Mittelpunkt dieses Gottesdienstes stunde Er stellt
ıh nıcht men un drückt hm trotz seiner Predigt nıcht seinen
eigenen Stempel auf: CT leiht ıhm seıne priesterlichen Dienste als
SCTVUS servorum De1i Iso nıcht eiınmal in der einzelnen Gemeinde
ist insere Kırche zentralistisch: S1e ist halt 1im kleinen Wıe 1mM großen
organıschen Wesens.

Die lıturgische Ausgestaltung des hl Meßopfers hat sıch auf
geschichtlichem Wege vollzogen. Sie hat für die Kirchen des Ostens
ZUTY weiıthin unterschiedlichen lıturgischen Ausgestaltung des Kernes
des eucharistischen ÖOpfers geführt. 1US X- hat 19928 erklärt. dafß
„die Sc_hönhei? der Braut Christ;) in der Verschiedenheit der abend-
ländischen un! morgenländischen Liturgie verehrungswür-
diger erstrahlt“. Für die fernostlichen Völker wiırd das Onfer.
talls CS dort zZUu alles beherrschenden Brennpunkt des Lebens
werden soll, s’ch in der bloßen Übertragung der abendländisch-
romıschen Liturgie aum eiıgnen. Dann. lielße sich dort auch dıe
Konzeption eınes Baustiles finden., der vVvon einer urwüchsig
wachsenden Liturgie seine Inspiration empfänge.



Kleine: Kird19ngesdiidute 1m missionswissenchaftlichen Gesi  sfeld

Zum Aufbaü des Reiches Cottes 1n dıesen Völkern wird in der
Hauptsache eine Iheologiıe beızutragen haben, die in ähnlicher
Weise A4us em innerlichen Austrag mıiıt dem Erbgut dieser alten
Kulturen erwachsen muß, WIE die abendländische Theologıie Frucht

uUuNnseTeTr Art ınd Kultur 1St Von ihr AaUSs können WIFr dem
achstum dıeser Theologie wertvolle Dienste leisten, aber 65 selbst
nımımer abgelten. Unsere Kırche darf deshalb ihre Holinung auf
den einheimischen Klerus seizen. der A US diesen Volkern hervor-
geht Vornehmlich in seinen Reihen werden sıch die berufenen
(Grottesmänner finden., deren innere Spannkraft un Schöpferkraft
gTr0 SCHUS 1St. U1l das gigantısche Werk dieses Austrags me1l-
STELN Sie werden vielleicht in Zukunft den grölsten Kirchenlehrern
des Abendlandes un Morgenlandes ebenbürt:g die Seite Lreten

Dann ırd das kırchengeschichtliche Zeitalter anbrechen, ın dem diese fern-
östliche Iheologie befruchtend auf dıe abendländische zurückwirkt. Zu
Eıinsıcht AUS dem Glauben, vertiefter Schau un!: verbreiterter Gesamtschau
werden WIT machtıg werdcden. Neue, starkere Kraft wırd unNs Aaus dem Urquell
der Frohbotschaft zustromen ZUT Erfüllung der immer größer und umtfassender
werdenden Sendung UNSCICI Kırche Über den unselıgen Epigonenkomplex, NUur
Nackhkfahren wertvollerer kırchengeschichtlicher Zeıtalter se1ın, wırd uns dieses
Erlebnis hınaustragen. Uns INnaß ann nıcht mehr vorkommen, als säßen WITr
Wıe blockiert VO  - den Mächten der Finsternis iın einem Betonbunker un!: TOLZIEN
immer 11UTr Vo  = heute auf INOTSCH ıhnen eınen bloßen Bestand der Kirche ab
Kirche ıst Ja ganzlıch anders. Uns wırd das Herz weıt werden, WENN uns auf-
5  9 daß WIT nicht blofß Erben, sondern auch Ahnen se1ın gerufen sind.

Andere Maächte exerzlieren uns 1ın diesen Volkern VOT, WIE InNd:  $ nıcht
machen soll, S1e tür sıch AA gewınnen. Ihr Unterfangen stammt nıcht Aaus dem
Wollen ZU Dienst, sondern AUuUs Machtansprüchen. Dıie Kırche Chris’iı ann
dıesen Weg nıcht gehen; S1E dart nıcht und wurde keinerle1 Erfolg erztelen.
Das christliche Ethos des jeners ber wırd iıhr das Herz dieser Volker —

schließen.
Vorbereıten un: ördern können WITr das Missıonswerk in ciesen

zukunftsträchtigen Bereichen VO  $ zweierlei besonderen Ansatzen
her Als Hauptansto(ß Christus un seiner Kirche wirkt siıch
gerade unter den iıhre natıonale Einheit und E.xiıstenz ringenden
Völkern des Fernen Ostens die Zerspaltenheiıt der hrı-
stenheit AU.  ® Sie wı1ssen das Unheil der abendländischen
Glaubensspaltung für die Volker dieses Eirdteiles un ıhn selbst.
Sie wollen ”d Klagemauer deutschen Elendes, deutscher Zwie-
tracht und deutscher Schwäche“ nıcht 1m eigenen and erstehen
sehen. Das Widerspiel der christlichen Missionare verschiedener
konftessionen 1m eigenen olk alßt S1e ahnen, W as ihnen bevor-
stehen könnte. Deshalb wiıird jegliche Arbeıit für die Überwindung
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deir innerchristlichen Zerspaltenheit auch mıssionarıschen
Wirken VONn höchstem Nutzen SC1MN

Neben cdieser „oOkumenischen Bewegung wird sıch die
auch auf dem Missionsfeld als provıdentiel]

Diese besteht nıcht darın, da{fß WIT UNSETE Verkündigung
Mıt zahlreicheren biblischen Belegstellen ausstatten Vielmehr sollen
W il S1C selbst biblisch machen Die Frohbotschaft küundet INan
meisterlichsten der wirklichen Nachfolge uNseiIesSs göttlichen ehr-
me1stiers Er baut S1€ organısch auf nıcht logisch systematisch Sein
Kvangelium 1St CIM organiısches Gefüge keine gedanklıche Kon-
struktion Als solchem gebuhrt ıhm der Vorrang VOT jeglichem
System Von ihm a u55 erg1ıbt sıch ganzlıch unmittelbar der Zugang

den Herzen der Menschen aller Welt Unsere issionare
NUusSsen daheim cheses Kvangeliıum wirklich kennenlernen

Soweit S1IN! WITr wenıgstens heute sSchon. da katholischem Kreise 10N€
solche Losung nıcht mehr als haresieverdächtig der „tromme Ohren verletzend“
mißverstanden wırd Dennoch steckt die Bibelbewegung TStT ihren Anfangen.
Der Durchbruch ZUT echten, Yanzen biblischen Verkündigung scheıitert VOTrerSst
noch der allzu systematischen Schulung UNSCICT Theologenschaft bıs hinunter
ZUFX studierenden Jugend d den Hoöheren Schulen Die großen Missiönserfolge

Abendlande lagen dem Beginn systematischen T'heologie un!
der Herausgabe der theologischen Handbücher un des Katechismus als ıhres
Kxzerptes Wir wollen den großen Wert der Errungenschaften dıeser T’heologie
nıcht mindesten verkleinern: ber wollten WITLr auf den Segen ver-
zıchten. der aus den Buchern Hießen ll dıe als das heilıgste Buchwerk unter
dem besonderen Beistand des HI Geistes den unmittelbarsten Wiıderhall der
Verkündigung des gottlıchen Meisters enthalten! Unter den ternostlıchen Völkern
ıSE das me1ısten verbreitete Buch heute schon, VOTLT dem S1C miıt der Ehr-
tfurcht ahnenden Zuversicht stehen, daflß entscheidend ıhre Zukunft be-
stimmen wiırd Diese Bibel un hauptsächlich iıhr Kernstück die Evangelien,
werden die maßgebliche Grundlage für den tallıgen Austrag mıt der uralten
Schrifttumsweisheit dieser Volker bılden.

Kein einsichtiger Katholik wırd diesen Ansatz als tur uns

Kirche unvollziehbar. ansprechen. Zwar können WIT nıcht wahr-
haben, dafß die Kirche Aaus den KEvangelien geboren SC1 nd  ] jedem
Missionsbereich geboren werden’ enn S1€ War schon da, ehe
S1IC nıedergeschrieben wurde, und ıst schon da, ehe der Miss:onar
on ihr künden annn Aus der verkündigenden Kirche sınd die
Kvangelıen entstanden. Sie künden VO  en der Kirche, un das, Was
S1IC verkündıgen, wird durch die verkündıgende Kirche auch dort
die Kıirche erstehen assen S16 och nıcht oder nicht ihrer
Külle werden konnte un auch dort die Seelen wieder heimholen

Cc1nNn altchristliches Volk wıeder Missionsland geworden 1St
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Der Heiratsbrauch des Ukulobola bei den Bantus
4  : der sudafrikanischen Union Rahmen christlicher Ethik

Von Dr Ihomas Respondek udafrıka

‚jeder Missionar stoßt ı SC1ILHCT Missions- und Kulturarbeit untfier
den Eıngeborenen £e1IiNCcs Arbeitsgebietes auf Sıtten un Brauche,
deren Verhältnis ZU christlichenSittengesetz erst ach jahrzehnte-
langem Wırken unter dem Volke erkenntlich wird Und auch dann
noch können nach dem Wesen nach posıtıven Beurteilun»?

solchen Brauches akzidentelle Mißbräuche und Auswüchse
eıtere ernste Fragen ber Billigung und Duldung auf-
werten Mangel ner eindeutıgen Stellungnahme 11 solchen Frager
kann unliebsame Auswıirkungen der Missionsprax1s der einzelnen
Missionare zeıtıgen selbst Gewissenskonflikten un: gyesetZ-
hiıchen Verwicklungen einzelner führen VOor allem C1iNn solcher
Brauch seıtens der Landes oder Kolonialregierung m17 der Zeit
Rechtskraft erhalt

Ukulobolabrauch
Eıne solche vielumstrittene Sıtte 111 der sudairıkanıschen Mission

stellt der Heiratsbrauch des Ukulobol unter den Bantustäaäm-
IN dar Danach übergıibt Heiratstalle die 5Sıiıppe des
Brautigams der S ] der Braut heute meist gesetzlıch test-
gelegten Hochzeitssachwert ?. Dieser ıst integrierender Bestandtei!

Bantuheirat un!: damıt unerläaftlich für das Zustandekommen
der Heirat eıtens der Kinder der das Lobola austauschenden Ha
milien Die Entrichtung solchen Hochzeitssachwertes miıt al!
SCINEM traditionell mehr oder mınder ausgebildeten Zeremoniell
falßt der Eingeborene des Zulustammes unter dem Namen E

Unter dem Namen Abantu der urz Bantu bezeichnet INa heute all-
SCIHACIN Volksstämme, die im auf der Jahrhunderte sudlichen eil des
“„Schwarzen“ Erdteils seßhaft geworden Sınd

Lediglich AUus Gründen leichterer Verstandlichkeit ist diıesem Zusam-
menhang: der Ausdruck „Hochzeits-Sachwert“ gewählt. Er ıst dem Wesen nach
verwandt mıt der europälschen Ländern üblichen Mitgift wı1e aus spaterem
Zusammenhang noch ersichtlich wird Der entsprechende Ausdruck der Ein-
geborenensprache ist Ukulobola der kuüurzer „‚obola und bleibt besten 3105

übersetzt Die englisch abgefaßten Gesetzbücher des Missionslandes sind in seiıner
Wiedergabe nıcht einheitlich In der Kapkolonie wırd Ukulobola einfach mıt

RN  E NT E a r E N  IN A
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P PAODIEMAUE
Die ebhafte Diskussion, welche se1it uber Jahren Missionare

un andere Forscher hinsıchtlich der Duldsamkeıt des Ukulobola-
brauches beschäftigt hat, ist keineswegs abgeschlossen. Sie scheıint
heuteq} als S1e 65 1m Anfang War Die Veranlassung N N N
hierzu g1iDt die zunehmende grobe FEintartung ın der heutigen Praxis
des Brauches. welche se1ıt der teilweisen Kodihzierung des Kinge-
borenenrechts verschıiedenen kolonıjalländern ihren Anfang
nahm, uınd eine damıt beginnende mehr un mehr europaısche eın
se1t12 eingestellte Orientierung in der SAaNZCN Frage

Um den Ukulobolabrauch ethisch tassen koönnen, genugt nıcht, iıh in
der korm der etzten der 100 Jahre alleın untersuchen. Er ist uralt und
mutatıs mutandıs nıcht LUr be1 afrıkanıschen, sondern uch asıatıschen und
abendläandischen Volkern nachweisbar MTr hat beı den letzteren die auf-
kommende christliche Kultur diesen und äahnlıchen Bräuchen ıhren chrıistlichen
Stempel aufgedrückt und dadurch S1e der hohen Aufgabe des christlichen Men-
schen in einem entwiıckelten Staatswesen entsprechend umgestaltet, verfeinert und
veredelt. Demgegenüber zeıgen dıe Heiratsbräuche der Primitiven in Alrıka
noch ıhr primitiv-heidnisches Geprage.

In Alrıka hat ferner der Zusammenstoß zweıer weıt ditfferenzierter Kul-
turen WI1C der europäaischen Zivilisation un der primitıven Kultur des afrıkanı-
schen Eıngeborenen 1INe verheerende Auflösung und Zerstorung des sozıalen
Lebens des Schwächeren ZUT Folge Viele VO  — Na'ur Aaus$s gute Sıtten und Bräuche
der Eingeborenenstamme werden 1er zwangsläufig miıt der eıt ıhrer ursprung-
lıchen Bedeutung entkleıdet, bzw. durch die LOösung der tradıtionellen Stammes-
verbundenheıt der ıllkür un!: Leidenschaft des jetzt „freien“ KEıngeborenen
aqsgel_fgfert.  S  E A Es sind dıes vielfach unfer europaischem Finflufß entartete, ber

„dowry‘-‘ Hochzeıtsausstattung, Mitgift übersetzt, In Natal richtiger mıt
„Lobola” wiedergegeben. (Vgl Native Law practised in Natal, by (
Stattford, Johannesburg, Der Ausdruck „dowry” greift der terneren Ent-
wicklung VOT, wolfür die Wesenselemente 1m Ukulobola bereıits vorhanden sind,
und bedeutet , eıne verfrühte Durchsetzung des Eingeborenendenkens miıt UuUTrO-

paıschen Begriffen. Ganzlich verfehlt ıst dıe Bezeichnung „bride-prize” Braut-
preıs, wIe sıch ın Werken vereinzelter Darsteller vortindet. Vgl hıerzu:
Journal of the International Institut of African Languages an (lultures, Oxford,
Vol IL, Nr. VO Jul: 1929, Dr

Eine der frühesten Darstellungen er diıesen Punkt Question f
Colour, London 1906, ff.: das neueste Werk Bryand, The Zulx{Peopnle, Pietermaritzburg 1949 588

Willeboughby Race Problems 1n the New Africa, Oxtord 1923,
behandelt dıe Frage ausführlich: ann das in der vorausgehenden Anmerkung
zıtier/e Werk Bryands Ausführungen er Ukulobola S1IN! miıt Vorsicht auf-
zunehmen, we1ı S1C tieferer ethischer Einfühlung entbehren. Man denke auch Ar

die Brautwerbung Jakobs Rachel un andere bıblısche Paralellen. Ferner
Bryand, Zulu-Englısh Dictionary, Marıannhıiıll Mıssıon Press, 1905

unter Ukulobola.
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sıch ursprunglıch gute Sitten und Brauche, auf dıe der Miss:onar heute in den
Kolonialländern stößt Nur durch langjährige Beobachtung un Studium Ort
und Stelle, Erforschen ihrer geschichtlichen Seıte, wobei die den Eingeborenen
beherrschenden Gedanken in Ausübung des Brauches ıne der wichtigs’en Rollen
spielen, ermas INa ZU Wesenskern vorzudrıngen und siıch eın Urteil er
ihren ethischen Wert bılden. Der Heiratsbrauch des Ukulobola ıst eın Muste;-
beispiel hierfür.

Dıe patriarchalısche Gesellschaftsordnung
An erster Stelle steht in dieser Untersuchung eine Tatsache.,

die für dıe richtige Lösung der aufgeworfenen Frage den Aus-
gangspunkt bilden MU: un heute Sanz allgemem übersehen
werden scheint: IJ)as Gemeinschaftsleben aller südafrıkanıschen
Eingeborenen Wr VOTLT der Ankuüuntft des Europäers im Lande

. geordnet. Dies blieb auch unfier der despo-
tischen Herrschafit einzelner machtiger Hauptlinge, welche die A  DE -
sönliche Freiheit der Stammesangehörigen oft drakonisch einengten.
Selbst IT'schaka, er als sudafrıkaniıscher Napoleon (reg. 1816 his
1828 in einer endlosen Kette VOo  = Vernichtungskriegen &> die
Nachbarstämme die große Nation des Zuluvolkes schuf, anderte

den patrıarchalischen Rechten der Familienhaupter nıchts. Die
spatere europäaische Kolonialmacht sah siıch 1 eigenen Interesse ZUX

Kodihzierung des ungeschriebenen Eingeborenenrechts veranlafßt.
Auch der heutige Eingeborene denkt un: handelt gemälß seinerE tradionellen patrıarchalıschen Rechtsauffassung. Das Lokalrecht
enn u11n ein solches handelt C sıch eigentlich” — aber hat in dieser
patrıarchalischen Orm des Gemeinschaftsiebens seinen Ursprung
und se1ine tiefste Verankerung.

Dıe Praxıs eınst und ı1e
ach em ungeschrıebenen Recht des Kıngeborenen hatte der

heiratslustige ulu der fruheren eıt VOT jedem anderen Schrıitt 1n
seiner Sache den Stammeshäuptling VO  — seinen Heiratsabsichten 1n
Kenntnis setzen Der Hauptling als Haupt des Stammes oder
der Sippe War die erste und höchste Autorität. um darüber ent-
scheiden, ob der Antragsteller heiraten durfe oder anderseıts dıe
gewunschte Braut ın der Sippe willkommen se1

Dieser Brauch behauptet sich auch heute noch allgemeın trotz

dem zersetzenden EinHufß der europaiısch aufgebauten Administra-

Der Eiıngeborene hat tur Wort „Brauch”“ weı Worte Umteto und
Umkubo; Umteto, was unbedingt getan werden muß, Umkubo, Brauch ın NSCIIH

Sinne. Lobola ıst Umteto. das Lobola umgebende Zeremoniell ist Umkubo.
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t10n. uch heute noch gyeht jeder eingeborene Brautwerber A

seinem ” Stammeshäuptling, bevor CTE weıtere Schritte in seiner
Heiratsangelegenheit unternımmt. Nur dort, der verderbliche
Einfluß der europaiısch zıvilisıerten Grofistadt oder der Industrie-
yebiete cdie alten Stammessitten in großem Ausmafß lösend un ZCeT-
setzend beeinflußst. Iinden sıch Beispiele einer VO alten Brauch N RNgelösten Brautwerbung, aber auch e mıiıt allen Schattenseiten be-
haftete moderne oder richtiger wilde Ehe

Hat der Zulu on seinem Häuptling cdie Heiratserlaubnis erhalten, danr:
schıickt Maänner seiner Sippe  sa mit bestimmt festgelegten Geschenken ZU Sippe
der gewaäahlten Braut Hier ıst der Familienälteste, meıst der Vater der Um
worbenen, welcher ZUS.  Nn mıiıt em Sippenrat dıe Geschenke entgegennımm!
un diıe sıch daran anschließende Verhandlung Z ühren hat Die Annahme
dıieser uüberreıichten Sachwerte besagt, daß der Antrag genehm sel, und stellte 1n
alten Zeiıten, un vielfach auch heute nocnh, bereıts en ersten eıl des Ehe S -
kontraktes dar ® Die be]) cdieser Gelegenheit überreichten Sachwerte werden ıl
dem besonderen Namen „Vuhkumlo bezeıchnet. Dies heilst wortliıch er-
eizt „Öffnen des Mundes” un bezeichnet den unmiıttelhbaren Beginn der anz
Hochzeitsangelegenheit. Die beıden Schwägerschaft intendıerenden Familien
treien 11U12 in ernste Verhandlungen, im einzelnen cdre Anzahl un Art cler
tradıtionell zZzu entrıchtenden Sachwerte. dıe eıt iıhrer Übergabe nd den Jag
der Hochzeıt festzusetzen.

Entsprechend der patriarchalischen Denkweise des Kıngeborenen und dem
rüher darauf aufgebauten Gemeinschaftsleben ist die gegenseıtige Zuneigung
der in Frage stehenden Brautleute VO  — nebensaächlicher Bedeutung. Das Madchen
wiırd nıcht als ıne Person eigenen illens betrachtet. Sıe ıst eıl einer Famiuilie.
Und ıst 65 der Mann Heirat ist eine Angelegenheit zweıer Famıilien un
dieser ausschließlich ‚— In deren Händen und nıcht ın denen der Brautleute lıegt
e letzte Entscheidung über das Zustandekommen der beabsıchtigten Ehe

Die beiden Nupturienten begründen auch 1ın der patrıarchalıschen Gesell-
schaitsordnung keine NCUE Kamılıe NacC Begriffen. Sıe bılden MNUrTr einen
DNECUCH Familienzweig in der schon bestehenden Sippenfamilie. Das Ukulobol
der übereingekommene Hochzeitssachwert, geht demnach auch nıcht, wWw1e€e bei uns
als Brautgabe der Mitgift ıin den Besitz der Brautleute als neu gründender
Familie über. sondern wırd an dıe Familıe der Braut übergeben, welche dadurch
für den Verlust der Tochter 1in twa entschädiıgt werden soll Der übereinge-
kommene Wert ıst integrierender Bestandteil des zwischen beiıden Familien

abgeschlossenen Heirats- nd Schwägerscha ftsvcr|tra ges Erst 'nac_l"1 Entrichtung
lar geht dies hervor Aus der heute noch beı den Matshonas erhaltenen

Sıtte, obola bereits ım Kindesalter der prospektiven Nupturienten zwischen
den Vatern ausgetauscht wird Der Familienvater sucht durch möglıchst frühe
Überreichung eiınes Wertes den Vater der Vo  — ıhm gewahlten Braut dem
Sochn ıne spätere Heirat sıchern. Vgl Bullock Charles., Matshona Laws and
UCustoms, Salısbury (Rhodesia) 1913. 1

C. Willoughby
Neben dem hıer besprochenen Fall WO das Madchen iın die Sippe des

‚Mannes einheiıratet, gıbt es auch Volksstämme. 1n denen der Mannn r die Sippe
der Frau einheiratet. Man sprıicht ann On patrılmearen und matrilinearen
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des größeren Teiles de Ukulobola, was für gewöhnlich nach Ablauf einıger
Monate geschieht, wiırd be1i den Zrulus die Braut dem Vertragspartner übergeben.
Die eigentliche Hochzeit jedoch findet heute gewöhnlich TSE sta nachdem das
letzte geforderte Stück in den Besıtz des Brautvaters oder seines gesetzlichen
Vertreters übergegangen ist. Von da gilt dıe Ehe als endgültig abgeschlossen
und 1n ıhrer Fortdauer als canktıionıert.

Dieser unter allen Bantustammen mıt Mbdifizierungen er;!-
schende Brauch ist heute 1n cdıe Gesetzbuücher der Kolonialregıierungen
aufgenommen. Die heidnische Eheschließung erfreut sıch nach WIE
VOrTr dem geschriebenen (Gesetz ihrer unveränderten alten Form. Nur
be) Abschluß christlicher Khen mussen unmittelbar VOT der Heırat
ıe Vertreter beider Familien VOT dem zivilen Ehegericht erscheinen
und VOrTr diesem erklären, dais die Lobolaangelegenheıit zwiıischen
den Parteien 881 UOrdnung ist un s1e gegen die Eheschließung ihrer
Kinder nıchts einzuwenden haben Darauft erhalten dıe Brautleute
die Heiratslicence, welche S1E Abschluflß der kirchlichen Ehe
ermächtigt.

Worın besteht das ka 650lan
uch der Hochzeitssachwert. das Lobola, ıst zeitbedingten.

Wandlungen nıcht entgangen. In der Art der dargereichten 5a  Ch:
werte un in iıhrer Menge wurde 8 hıs Ü Kodifizierung des bisher
ungeschriebenen Eingeborenenrechts, und der damıiıt lokal geregel
ten Höchstforderung, bestimmt durch den jeweıiligen Wohlstand
de S1ppe, sowle den Reichtum und Stand der einzelnen Familien.
Der heutige Brauch, wonach eine bestimmte Anzahl Vieh, me1st
ÖOchsen, als Lobola entrichten siınd, ıst jüngeren Datums und
nahm seinen Anfang mıt der Mehrung des Vıehbestandes ın fried-
lıchen Zeiten. Früher genugte eın wertvolles Stück Kısen, eiıne oder
mehrere Feldhacken, Halsrınge, spater Perlen? na hın und wıieder
en Oder Zzwei Stuck ıech Zu TIschakas Zeiten VOT ungefahr
130 Jahren betrug ‚obola kaum mehr als S Stuck Großviech .

Das siegreiche Vordringen des Kuropaers brach dıe bısher unumschränkte
Herrschaft der Stammeshäuptlinge. Der einzelne Eingeborene begann, wWenNnn auch
mıt gemischten Gefühlen, die Freiheit ONn der bisherigen ıllkür des Stammes-
oberhauptes emphnden, gleichzeıtig ber auch dıe Lösung VO  w vielen SCSHCHS-
reichen Bindungen ih: und gegenüber den andern Stammesangehörıyen Z
realısieren.. Dem Einbruch des „Weißen Mannes“ folgten wohl frıedliche Jahre
Sıppen. Im letzteren Falle wırd keıin Lobola entrıichtet, jedoch wırd die Arbei‘tsy- .
Jeistung des Mannes 1ın der SIppe als solche angesehen. Ebd

„ I'shuma‘ be1ı den Matshonas heißt a) 1m weıteren Sınne Perlen. b) imengeren Sinne Lobolavieh.
aU _Siehe Bryand: Englisda—Zng Dictiogary
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und Mehrung des Viehbestandes. Das Lobola giné ın dıe Hoöhe Die truher
indıyıduelle Leidenschaften regulierende tammesverbundenheit ber Wa  R auf-
gerissen. Hab- un Gewinnsucht des einzelnen begannen dıe materıelle Seite
des Heiratsbrauches 1Ns Ungebührlıche steigern. Die Landesregierungen sahen
sıch durch diesen Übelstand ZU Kinschreiten CZWUNSCNH. Die alten Eınge-
borenen-Sitten un! -Bräauche wurden studiert und kodifziert. So entstand. das
heute herrschende Native-Gesetz. Dieses sanktioniert allgemeın Lobolapflıcht
und Lobolarecht. Im Gegensatz den andern Proviınzen ın der Union Von
Sudafrika hat dıe Nataler Kegierung ın iıhrer Gesetzgebung ine Höchstforderung
VO  - 10 Ochsen als uüblichen Lobolawert festgesetzt. Die Folge davon ist. dalß
heute jeder Kamilı:envater ın Natal hne Rücksicht auf früher geltende Gründe
eıner geringeren Forderung auf der Leistung dieses Höochstsatzes besteht. In den
andern Provinzen ist mehr der mınder hbe1 der tradionellen Höhe’ geblieben.
die durch gegenseıtıge UÜbereinkunft zwiıschen den Parteien bestimmt wiıird
Häuptlingsfamilien sınd diesen allgemeınen gesetzlıchen Bestimmungen nıcht
unterworten. S1e zahlen un: empfangen, W1€e auch dıe ıhnen sozial nachst-
stehenden Familıen einen standesgemäßls hoheren Sachwert 1

DerlvRecht‘scha_rakter des Ukulobola
Die Verankerung des Ukulobolabrauchs in der alten patrıar-

chalıschen Gesellschaftsform des sudafrıkanıschen Bantu ist eine
nıcht ZU leugnende Tatsache. Hıer soll seIn Rechtscharakter, W1E CF

sıch ım Denken des Kiıngeborenen vorfindet, beleuchtet werden.
Jedem Kulturarbeiter untfer den Bantu springt das zahe Fest-

halten derselben amn alten Lobolabrauch 1n die Augen. Es ıst nıcht
die materielle Seite der Sıtte alleın. die ı1er ursachlich wirkt Sicher-
lıch, unter den heutigen entwickelten Lebensverhältnissen drangt
sıch auch diese stark 1n den Vordergrund. Vıelmehr aber handelt
6S sıch 1er beım Famıiılienvater sein altes Recht, WECNN C}
VvVon seiner Lobolaforderung nıcht abgehen 147 Der Eingeborene
kennt Brauch un Sıtte seines Landes als se1n ungeschriebenes Recht
weıt besser, als der kultivierte Kuropaer die Paragraphen des (Ge:
setzbuches seiner Nation. ach seiner Auffassung ist das Lohola
eıne wesentliche Forderung für die Guültigkeit des Ehe- oder rıch-
tıger Schwägerschaftsvertrages, der ja nıcht VO  — den Nupturienten,
sondern zwischen den Familien abgeschlossen wird. Zur . Besjege-
lung eınes solchen bilateralen * Vertrages tauschen die Vertrags-

11 Das übliche Lobola schwankt zwiıischen 5— 10 Stück Großvieh entsprechend
dem Reichtum un Brauch beı den einzelnen Stammen. Den höchsten Wert hat
@* bei den Hlubi zwischen 24— 926 Ochsen 1m Heiratsfalle den Brautvater

entrichten S1N! Bei Haäuptlingen geht das Lobola hinauf bis mehreren
Hundert Großviaeh. So zahlte in allerjüngster eıt eiINn Häuptling für seiıne
Braut 1mM Mariannhıller Missionsgebiet den Brautvater nicht. weniger als
250 Stück Ochsen

Der Eiégeborepe VO  ; Sudafrıka kennt keinen unilateralen Vertrag.
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partner Braut un Lobola au  N Diıie Braut ohne Lobbla .ziehen Z

lassen ıst in den Augen des Eingeborenen Prostitution.
Viele Momente AU>S dem Eingeborenenleben un! seinem Denken konnten

1er erklärend angefügt werden. So kennt jeder Missıonar un! Europaer,
der ın Jängere nahere Berührung mıt den Bantu gekommen ıst, des Eingeborenen
uns befremdende Einstellung Geschenken. Er schatzt S1€ nıcht. Seine Idee ıst
Was INan hne Gegenleistung g1bt, ist wertlos un mas das Geschenkte eınen
noch hohen materiellen Wert 1n uUuNsSCIHN Augen besitzen. Fine wertlose Gilas-
perle, die schwer arbeıten der cdıe teuer bezahlen mußte, ist ın seınen

Augzen weıt wertvoller als Gold un Diamanten, dıe als Geschenk hne

Gegenleistung erhielt. Lr nımmt s1e ohl Aaus traditionellem Anstand d wirit
sS1€e. aber nachher WCB. Eıine geschenkte Sache empfangt nach seiner Auffassung
ıhren Wert durch dıe Gegenleistung. Freigebige Miıssionare haben hier ın ıhrer
europäaisch orıentierten charıtatıven Arbeıt unter den Eingeborenen Sudafrıkas
bıtterste Enttauschungen erlebt und sınd heute Methoden übergegangen, dıe
em Bantudenken mehr angepaßt sind. Ahnliche Gedankengange tıuhren ZU

oben erwäahnten Begriff der Prostitution unter den Bantu. Die Braut ıst e1n
Geschenk, eın wertloses Objekt- und, wı1ıe ım tolgenden Abschnitt ersichtlich,
uch keine kauflıche Sache

Eın anderer Gedanke ist, daflß sıch beı einem solchen Ehe- und Schwager-
schaitsvertrag keineswegs einen Austausch aquivalenter Güter handelt. Der
Ehevertrag ıst eın Tauschvertrag 1M übliıchen Sinne, wenn «€c_ auch außerlich
iıhm verwandt scheint. Dessen ıst sıch jeder Bantu bıs 1n seıne letzten Konse-
qQuUCHNZCD voll bewußt un! lehnt jede derartıge Deutung mıt Entrustung VO  — sıch
Das Madchen ıst, WECNN auch ın der patriıarchalıschen Gesellschaftsform zeıitlebens
unmündiıg, eın Tauschartikel und noch viel wenıger eın Kaufobiekt 1: Der FEhe-
abschlufß ıst daher auch für den Eingeborenen eın temporarer Vertrag zwıschen
zweı Einzelpersonen, sondern e1in Vertrag zwischen zwel Familıen zwecks Be-
grundung eıner dauernden Schwägerschaft und Freundschaft 1 165 ber mußte
ın irgend eıner Weise garantıert un gesichert werden. . Es tehlt aber dem
Primitiven da: geschriebene Gesetz des hoher kultivierten Volkes als (sarant der

Unverletzlichkeit des geschlossenen Abkommens. Diesen Mangel fullte Lobola
aus

och starker trıtt diese Kıgenart des Ukulobola als Rechtsfunk-
tıon ın den Pflichten un Rechten zutage, die nach dem Lobola-
brauch un A4aUus ihm abgeleitet werden. 1.obola garantıert nıcht DUU  jg

die unverletzliche Fortdauer des abgeschlossenen Schwägerschaf{ts-
vertrages, C WAarTr auch Rechtsschutz der Tau un ihrer Stellung in
der S1ppe. Kehrte S1E infolge schlechter\ Behandlung seıtens

Man denke hier 1Ur dıe alttestamentliche Brautwerbung, dıe fast ın
allen Punkten miıt dem des Eıngeborenen Vo  w} Südafrıka ubereinstimmt. Und
doca fällt nıemand eın behaupten, dafß das jüdısche Mädchen wıe eine
Ware aı den Brautwerber verschachert wurde.

14 Be1 den Matshonas gilt als wichtigster Bestandteil für die Schließung einer
oöffentlichen Freundschaft das Versprechen einer spateren Heirat zwischen den
Kindern, verbunden mıiıt der Übergabe eines Bullen un: einer Kuh dies selbst
dann., ıe Kingler noch nıcht geboren sınd.

Miss10ns- Religionswissenschaft 951 Nr

COkumen Instituf
Qer  A T  niversitäi Tübingen
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des Ehepartners oder dessen Famılie den Heimatkral Zzuruück oder
jagte S1C der Mann ohne ıhr erschulden Von SCINETr \scholle verlor

Frau un! Lobola Bleibt anderseıts cdıie Ehe Kınderlos annn muß
die Brautfamıili:e dem Schwiegersohn C111C Tochter ohne
Gegeniorderung L1CUCH Lobola die Ehe geben Das 1st auch
das heute och unfer europäischer Administration geltende Recht
ıs geht ber den Kahmen der vorliegenden Arbeıt jer alle Rechts-
folgen des (Jkulobola ehandeln, geschweige denn S1IC ihreı
gegenseitigen Verquickung einigermalßen Z würdigen . Aus enı
Gesagten erhellt ZUT Genuge der Rechtscharakter des Brauches., WIC

C sıch ı Denken €es Bantu Von einst un! och jetzt vorhindet.
Das Umlernen VO altgewohnten Brauch ZU) geschriebenen (zsesetz
beansprucht generationenlange Kntwicklung Brauch UuNnseTrTImm

Sınne 1St 1e] 1St VOTF allem kein echt sondern C1NC ad 1b1i-
Lum des einzelnen appellierende Gewohnheit Brauch Siınne
jedes Primitiven, SOWEIL nıcht selbst sprachlich bereits
Unterschied acht 1St echt un! Gesetz vollen 1INnn des Wortes
Geschriebenes Recht ist kodihizierte Sitte un Brauch primıtıver
Vorzeit Der Weg hierzu ist CiNn sehr langsamer un oft gewalt-

Prozeß den der Bantu VO  } heute xosten hat Der Um-
stand da die Wandlung bisheriger Lebenstormen und Rechts-
anschauungen dem Kingeborenen aufgezwungen wird VO landes-
fremden Kroberern. macht ihm diese Umstellung auf das Neue un
die Aufgabe altgewohnter Sıtten doppelt SEr urch Genera-
tıonen geheiligte Stammessitten können nıcht Von heute auf IMNOTSCH
Aaus dem Denken dieses lebensstarken Volkes ausgewischt werden.
Hier muß der heutige Gesetzgeber Formulierung un!: urch-
führung SC1INer Gesetzesvorschriften miıt zaußerster Vorsicht
Werke gehen, bevor abendländische Rechtsformen un!: Rechtsauf-
fassungen FESCNHN;: patrıarchalische der Primitiven den Dieg
konnen. In dieser Übergangsperiode aber steht heute das gesamfte
Leben des Bantu VON Afriıka un: ist VON ihr gezeichnet.

Heutige Entartung des Brauches
In der ethischen. Beurteilung €es Ukulobolabrauches durfen

Wandlungen, denen der heutige Kıngeborene VOo  — Sudafirıka
sozıaler un kultureller Hınsıcht seıt der Berührung mıiıt dem
eißen ausgesetzt ist, nıcht außer acht gelassen werden. Wie schon
erwähnt, ist der Bantıu auch heute och ı SC1IHNETr patrıarchalıschen

15 Die Rechtsfolgen ausführlich ı Native AaW, A,
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Denkweise befangen Danach 1St das Sippenhaupt oder zutreffen-
der für die heutigen Verhaäaltnisse, der Familienaälteste der absolute
L  FT der Sippen- oder Familıengemeinschaft Ir iSL der CINZISC
Mündige Dazu sanktioniert ıhm die Gesetzgebung des heutigen
andesherrn diese Stellung und SC1MHN altes echt

Demgegenüber ber steht dıe andere J atsache daß gegenwartıg infolge de1
unaufhaltsamen zıvılısatorıschen Zersetzung des gesamten Volks ebens dıe rühere
patriıarchalische Gemeinschaftsordnung nıcht mehr besteht bzw rascher Auf-
iosung begriffen ist 16 Unaufhaltsam reıilft der Bantu ZUT vollen Mündigkeıt Der
Sdoziologe der Gegensaz ZU Gesetzgeber dıesen W andel den Lebens-
formen WECNISCI übersieht begegnet Schritt auf Schritt dieser Umgestaltung D1S-
herigen Gemeijnschaftsliebens Wenn heute Eingeborene heıraten, begründen
SIC Wirklichkeit 1NC LNEUC selbständige Famlıilie, weiıl die alte Sippengemein-
schaft VOoORn der europaäıschen Staatsform ausgelaugt mehr an Boden
verliert Das Lobola ber das entsprechend der zwangsläufigen Entwicklune
des Gemeinlebens dem DNECUCHN Hausstand der Familıe zugute kommer
sollte, muß laut Gesetz der alten patrıarchalischen Gesellschaftsordnung —

vermıinderter Hoöhe den Vater der Braut der deren gesetzlıchen Vertreter
entrichtet werden Dieser Umstand verführt den LUTE HNüchtigen Beschauer der
Feststellung, daß Ukulobola nıchts anderes als C111 verkappter Mädchenhandel 15
die Braut das Kaufobjekt un! Lobola der Brautpreıs Gutes altes echt WIFr:

W andel der Gemeinschaftsformen ZU Unrecht Ukulobolabrauch ethisch
unhaltbar, WEn dem Formenwandel entzogen Dafß der Ukulobolabrauch der
heute richtiger das Ukulobolagesetz große Mängel un Schwächen aufweiıst SCI

hier, soweıt nıcht schon 11 Vorausgehenden behandelt der angedeutet nOCcCHTH
besonders angemerkt Kıne Reform des gesamten bısherigen Lobolarechts 1st
C1Ne Forderung, die VOoO heutigen Stand der Zivilisation Sudafrika eher,
desto besser durchgeführt werden muß Es droht die Gefahr, dafß der Bantu
auf SC1INCI heute gehobenen Kulturstufe ZUI) Mädchenhändler wiıird Was als
Primitiver NIC SCWESCH, noch viel WECNISCI JC gedacht hat. Anzeichen solchen

_degenerierenden Entwicklung hegen Vor vereinzelten Außerungen heutiger
Brautväter, WenNnn die Leistung des Lobolas dem Brautigam Schwierigkeiten

bereiıtet der die Tochter Heırat CZWUNSCH werden soll Man muß
aber ohl unterscheiden., nıcht der Lobolabrauch S1 ist dieser Entartung
schuld Die Ursache hıerzu ıst dem W andel VO patrıarchalıschen ZU INUN-

dıgen Gemeinleben suchen. Ebensowenig ist der Bantu selbst für diese Ent-
wicklung verantwortlich halten. Sie ruht vielmehr auf den Schultern der

16 ber die ruhere patrıarchalısche Gruppierung des Zuluvolkes
Bryand Olden Times Zululand and Natal London 1929

Hieruüber inden sıch interessante un: instruktive Artikel von Fr Huss
„Southern Cross* der katholischen Wochenzeıtung für Suüdafrika, teilweise

zıtiert 949 Nr. un Die sozıjale Missıionsarbeıit des Fr. Huss
iın Südafrika, Von Respondek.

Daß dem Eingeborenen dıe obıge Deutung SC1INCS Brauches ganzlıch fremd
ıst un:! auch die Gesetzbücher von heute sıch entschieden 1ne solche

Folgerung verwahren, WIT': Von allen Darstellern, auch den Gegnern des
Brauches einstımmiıg zugegeben. Doch vgl Bryand, The Zulu People,
aa. 0
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heutigen Zivilisationstrager. cdıe den Zersetzungsprozels der alten Ordnung
eingeleitet haben bıs heute ber nıchts besseres Stelle Z sefzen 103 -

stande

Kur und Wıider Baßtu

Zum Abschlufß un zwecks restlicher Beleuchtung des gesamten
Fragekomplexes, der den Lobolabrauch CINECTI heutigen KEnt-

CIMnartung umrankt, C11C Stimme A4USs dem Volke selbst. Jabavu *,
gebildeter Eingeborener AUSs der Kapkolonıie, hat anlaßlich E1INE  S  A

Vortragskurses tfur eingeborene Lehrer auf der protestantischen
Missionsstation Amanzımtoti Natal 1920 die Gründe Hr und
wıder den Lobolabrauch folgenderweıse wiedergegeben: e  T
den Brauch fuüuhrt INa  —

Die Bantufrau selbst fiindet Lobolabrauch nıchts entehrendes SCHCH
ihre Person. Kr ist auch keın Unrecht un keine Harte S1C: Im Gegenteil,
dıe gesamte gebildete un ungebildete Frauenwelt uıunter den Bantu trıtt für
den Brauch CIn

Der Brauch sıchert en Maädchen 11 sorgfältige Jugenderziehung, da CN

dıe Eltern sınd nach deren Wahl und W iıllen dıe Tochter spater heiratet. (Dies
ist daher der CINZISC Weg dem Mäaädchen 11NC sorglose und angenehme
Juzend D gewährleisten

Die Achtung der Frau VOoNn Seiten des Mannes wırd durch diese Kın-
richtung ebenfalls gesichert Er annn 51C, NUr nach großen Schwierigkeiten g en
WIiINNECEN

Lobola ist der Frau moraliıscher Schutz, weıl der Heide keinen geschrie-
benen Vertrag kennt, der SIC persönliche Unbill schützen könnte.

Lobola erschwert ı Gegensatz andern Einrichtungen und Ertfahrungen
die Ehescheidung.

Es macht die Braut begehrenswert und ordert Achtung iıhre
Person, weiıl 5S1C auf diese Weise nıcht WIC Prostitujerte C111 Wort AL

Wege haben ist.
— Lobola zwingt und erzicht dıe eingeborenen Burschen ZUT heıiılsamen

Arbeıt, wofuüur andere Erziehungsmittel ‘ ehlen

Demgegenüber 1edoch stehen folgende Snde
Nach dem Lobolabrauch wird dıe Frau VO Manne unbarmherzıg A4aUS -

genuüutzt besonders WCNON S16 kinderlos bleibt
Die Frau 1st nıchts mehr als käufliche Ware. ausgesetzt dem hochsten

Angebot un dem höchsten Bieter Ya dıes 1Ne TeCINC geschäftliche Angelegen-

Davidson Don Tengo Jabavu, 1855 als Sohn weslyanıscher Elltern D
boren, studıerte England nachdem ihm der Zautrautt den Hochschulen der
Heimat verwehrt wurde. Nach Studienr durch Nordamerika kehrte
1914 die Heimat Zzurück, spater Professor an der ersten südafriıkanischen
Hochschule Fort Hare für Bantustudenten wurde.
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heıt ist, k£mn VOoNn Achtung der Frau seıtens des Mannes nıcht gesprochen werden.
vielmehr ist Ve;ad1tung der Frau die Foige.

. Um das erforderliche Lobola aufzubringen, muß der junge Brautwerber
in dıie Bergwerke nach Johannesburg gehen. ÖOft muß sıch ZwWE1- bis dreima!
für dıesen weck rekrutieren lassen. Das erregt in ıhm Widerwillen und mıt
einem Rachegefühl kehrt in dıe Heımat zurück und trıtt mıt diesem in die
Fhe An der jungen Frau alßst Aaus.

Die Frau WIFT: NUur als iıne Dienstmagd ansc$ehen, cdıe für ıhren Herrn
7 kochen un! Hauser bauen hat Nach dem herkömmlıiıchen Brauch unter

den Zaulus lıegt dıe 1 Arbeitslast des Hausstandes auf den Schultern der

Frauen un! Kinder. Verf.)
Als Gegenleistung für das schwer bezahlt Lobolavıch mufß dıe Eın-

geborenenfrau das Haus miıt möglıchst vielen Kındern anfullen ohne Jjede Rück-
fbringen kann der nıcht Bleibt SiE unfruchtbar, annn 15sıcht, ob sıe diese

1E eın fluchwürdiges Geschöpf.
Zuneijgung und Liebe der Ehepartner werden VO  $ den Eltern, dıe ut0-

NO das Heiratsgeschaft abschließen, nıe 1n Erwagung FEZOHCH. Deswegen fehlt
©} 114 der Ehe 1ın Ermangelung hoherer Ideale Harmonie, Zärtlichkeit und
Glück

4 Die Polygamıe wiıird durch de Lobolabrauch nıcht LLUF möglıch handelt
sich doch NLUFE PaddI ()Ichsen sondern etwas natürlich Selbstverständlıches.

Sie wird S idealisıert 2
Rücksichten seın eıgenes olk un gegenüber der Landes-

regierung, in deren Diensten JTabavu als Hochschulprofessor damals
stand, hinderten diıesen christlichen Bantu einer eindeutigen
Stellung. ber auch ıhm schwebt eine Entwicklung des Brauches

der bei seinen europäischen Freunden wahrgenommenen Mıt-
Il VOTr 21

Der einzuschlagende Weg
er Ukulobolabrauch ist thıs gesehen ul, NUr ıst E 12 -

tolge der gesetzlichen Fixierung einem Erstarrungsprozeß ZUIN

Opfer gefallen un entwickelt siıch heute einem untragbaren
Überbleibsel S primıtıver orzeit. uch heute noch unter den
HNEUCH Verhäaltnissen un eben durch diese sınd dem Brauch
zieherische Momente eıgen geworden, die be]1 einer eventuellen
Reform nıcht aufgegeben werden sollten. So ist der heran-
reiftende Bantu, WeEeNnNn heıraten will, YEZWUNSCH, das Lobola
irgendwie aufzubrıingen. Dafß die SIppe €CSs tur iın zahlt wie 1n
früheren Zeıten, kommt heute aum mehr VOTFT. ber auch der Vater
des Bräutigams ıst ın den meısten FäiHen nıcht in der Lage, das

20 Jabavu, The Black Problem. Lovedale (C. 1920, S. 143
21 Ebd



Respondek Der Heiratsbrauch des O1a bei den Bantus

y Lobola fır dıe Heirat des Sohnes aufizubringen, oder f
weıigert sıch überhaupt, 65 Zı tun Der Mann Mu daher
ernster Arbeit nachgehen, die ertorderlichen Mittel Tüur da
Lobola erwerben Darüber hinaus bleibt der Ukulobolabrauch
C1inNn nıcht unterschatzender Faktor tür den Bestand und die *1N-
heit der Ehe W1e CI anderseıts die Prostitution des eingeborenen
Madchens wesentlich behindert.

Seine heutige besteht darın, daß dieses Uuer
verdiente eld welches ZUT Zahlung der Lobolaoxen ertforderlich
ISE, nıcht den Nupturienten se!lbst zugute kommt, ihren
Hausstand begründen., sondern heute ohne jede naturHche Be-
rechtigung dem Brautvater übergeben werden muflß Hier a$er wırd
das Lobola_ meı1st unverantwortlicher Weise verschleudert._ Die

Ukulobolaangelegenheit entwickelt sıch ethisch
verwerflichen Schachergeschäft. welches naturnotwendıg die Braut

Smıt der eıt auf die Stufe Te1ıNnen Kaufobjektes herabdrücken
mu Daiß diese Entwicklung S1: greiftgerade i Sta-
dıum, da der Bantu sıch die Krrungenschaften der abendländischen
Zavilisation aneıgynet un: damit C1INE höhere.Kulturstufe erklimmt,
ist um mehr bedauern.

Zu begrüßen Ware C1INEC baldige Abänderung der bisherigenLobolagesetzgebung, den sıch uten Bantubrauch der heu
tigen Kulturstufe anzugleichen. Ziwei Momente drängen sıch hierbei

den Vordergrund:
i Die materielle Seite des Lobola sollte mehr den heutigenZahlungsverhältnissen angepaßt werden. Die Zahlung Von zehn

Ochsen ist weıt ıber dem, W as heute CcC1in Kingeborener normal CI -
schwingen annn Dem Brautwerber mul dieserHinsichtmehr
Recht gegenüber dem Brautvater eingeraumt werden, VOTr allem.
Wenn Braut und Bräutigam die natürlichen Voraussetzungen für
die Gründunger NeUECN Familie erfüllen.

Lobola selbst Der sollte nıcht mehr WI1C bisher den Vater
derBrautoder dessen gesetzlichen Vertreter entrichten SCIN,
weiıl hierfür die früher ausschlaggebende‘ Volks emeinschaft nıcht b
mehr besteht. sondern den Brautleuten selbst ur 1eBegründungdes Hausstandes zugew1esen werden. Auf diese Weise wird
(UJkulobola Zu  —Brautgabe der Mitgift ı unserem Sinne. Die
b tu der Lobolapflicht ber würde S1 segensreich aus-
wirken sowohl ı der Erziehung des jugendlichen Bantu ZUurArbeit
als auch ı der Begründung materiell und geistig gut fundierter
christlicher Familien.

y Ya



Hoersch: Gehorsamsauftrag im 'éér“apfägchen Orden

„Gehorsamsauftrag und Freiwilligkeit des }>'Iissimis-439  ; Hoerschßehorsa;msavuftbag iä'Setäpffisahen Onien  „Gehorsamsaufläg  uhd Freivvilligkeit des ‘MiSSi(?ii8;.  apostolates im Seraphischen Orden“  Von Reinulf Hoersch O.F.M., M.-Gladbach  Der in dieser Zeitschrift ! erschienene und von der Sd1riftleitung  zur Diskussion gestellte Aufsatz von P. Dr. Gonsalvus Walter  O. F..M. Cap. „Gehorsamsauftrag und Freiwilligkeit des Missions-  apostolates im Seraphischen Orden“ veranlaßte eine Entgegnung,  die P. Dr. Kajetan Eßer O. F.M. unter der Überschrift „Gehorsam  und Freiheit“ in der Zeitschrift für augustinisch-franziskanische  Theologie und Philosephie in der Gegenwart „Wissenschaft und  Weisheit“? veröffentlicht hat. Sucht Walter in seiner Unter-  suchung nachzuweisen, daß das universale Missionsapostolat zum  besonderen Zweck des Minderbrüderordens gehöre, daß dieser  darum auch als „ein Missionsorden im strengen Sinn“ anzusprechen  sei und der Obere demnach das Recht besitze, kraft des Gehorsams-  gelübdes jeden seiner Untergebenen zur Mission zu verpflichten  und der Untergebene zu einer solchen Verpflichtung bereit zu sein  habe, so stellt Eßer das in Abrede, indem er auf Grund seiner  getreuen Interpretation der auch teilweise von Walter heıan-  gezogenen Texte die Behauptungen wie Beweisgänge als vor allem  historisch unrichtig hinstellt. Setzt doch gleich hier Eßers Kritik  an, daß es nämlich verfehlt ist, von „modern-juristischen Kate-  gorien“ ausgehend, sich auf die Schriften des heiligen Franziskus  zu berufen, sie in denselben, wenn auch nur in Ansatzpunkten, be-  gründet zu finden und von da aus Schlüsse zu ziehen, die eben  wieder jenen „modern-juristischen Kategorien“ entsprechen sollen.  Wenn auch Walter seine „angeführten Momente aus der Ordens-  geschichte“ gleichsam „nur zur, Illustration“ seiner „rechtlichen  Konstruktion“ verwenden will, so hat er sie tatsächlich doch als be-  weiskräftiges Material angeführt. Mag ein solches Verfahren schon  allgemein einer genauen Textinterpretation zuwiderlaufen, so weist  Eßer schon einleitend darauf hin, wie unangebracht dasselbe  gerade im vorliegenden Falle ist, wo es um „etwas so durchaus  Leben  di  S  liges wie die Gestalt und das Werk des heiligen F ranziskus“  geht.  : Ime  tsfénl\T‚éil‘seiner Untéfsu_chung weist Eßer auf, wie wéni'g  angebracht es ist, von einem Zweck des Franziskusordens zu  7  s_>\pryedléfl und. von diesem Zweckgedanken aus die Verpflichtung  %341950185 3262 (mit kritische  E  }  $  n_‚'Béimjerküyngen' der Sdmftl«:1tung  _ * 18, 1950. 8, S. 142—150.apostolates ım Seraphischen Orden“
Von Reinult Hoersch O. FE M.-Gladbach

Der in dıeser Zeitschrift erschıienene un! von der S&riftleitung
ZUTX S S gestellte Aufsatz VOLl Dr (Gonsalvus Walter

CGap „Gehorsamsauftrag un:! Freiwilligkeit des Missions-
apostolates 1im Seraphischen Orden“ veranlaßte eiıne Entgegnung,
die Dr. Kajetan Eßer unter der Überschrift „Gehorsam
un! Freiheit“ in der Zeitschriftt für augustinisch-franziskanische
Theologie und Philosephie in der Gegenwart „Wissenschaft und
Weisheit““ veroöffentlicht hat Sucht Walter in seiner Unter-
suchung nachzuweısen, dafß das universale Missionsapostolat zum
besenderen weck des Minderbrüderordens gehöre, da{ls dieser
arum auch als „eIn Missionsorden im sirengen Sınn “ anzusprechen
se1 un der Obere demnach das Recht besitze, kraft des Gehorsams-
gelübdes jeden seiner Untergebenen ZUT Mission verpflichten
und der Untergebene einer solchen Verpilichtung bereit Zzu seın
habe, stellt FKßer das in Abrede, indem aut Gırund seıner
getreuen Interpretation der auch teilweıse Von Walter heian-
SEZOSCHCH Texte die Behauptungen wıe Beweisgänge als VOT allem
historisch unrichtig hinstellt. Setzt doch gleich hıer FEFRers Kriıtik
an, dafß CS näamlich verfehlt ist, on „modern-j]uristischen ate-
gorien” ausgehend, sıch auf die Schriften des heiligen Franziskus
Zzu berufen, S1e ıin denselben, wenn auch nNnur ıin Ansatzpunkten, be-
gründet iinden un! von da aus Schlüsse zıehen, die eben
wieder jenen „modern-]uristischen Kategorien" entsprechen sollen.
Wenn uch seine „angeführten Momente A4Uus der UOrdens-
geschichte“ gleichsam „NUur ZUTLT Illustration” seiner „rechtlichen
Konstruktion” verwenden wiall. hat sS1e tatsächlich doch als be-
weiskräftiges Material angeführt. Mag eın solches Verftfahren schon
allgemeın einer geENaAaUCN Textinterpretation zuwiderlaufen, S weıst
EBßer schon einleitend darauf hin, W1E unangebracht dasselbe
gerade 1m vorliegenden Falle ist, 65 „ELWaS sSo durchaus
Lebendiiges Ww1e dıe Gestalt und das Werk des ‘heiligen'F ranziskus”geht.39  ; Hoerschßehorsa;msavuftbag iä'Setäpffisahen Onien  „Gehorsamsaufläg  uhd Freivvilligkeit des ‘MiSSi(?ii8;.  apostolates im Seraphischen Orden“  Von Reinulf Hoersch O.F.M., M.-Gladbach  Der in dieser Zeitschrift ! erschienene und von der Sd1riftleitung  zur Diskussion gestellte Aufsatz von P. Dr. Gonsalvus Walter  O. F..M. Cap. „Gehorsamsauftrag und Freiwilligkeit des Missions-  apostolates im Seraphischen Orden“ veranlaßte eine Entgegnung,  die P. Dr. Kajetan Eßer O. F.M. unter der Überschrift „Gehorsam  und Freiheit“ in der Zeitschrift für augustinisch-franziskanische  Theologie und Philosephie in der Gegenwart „Wissenschaft und  Weisheit“? veröffentlicht hat. Sucht Walter in seiner Unter-  suchung nachzuweisen, daß das universale Missionsapostolat zum  besonderen Zweck des Minderbrüderordens gehöre, daß dieser  darum auch als „ein Missionsorden im strengen Sinn“ anzusprechen  sei und der Obere demnach das Recht besitze, kraft des Gehorsams-  gelübdes jeden seiner Untergebenen zur Mission zu verpflichten  und der Untergebene zu einer solchen Verpflichtung bereit zu sein  habe, so stellt Eßer das in Abrede, indem er auf Grund seiner  getreuen Interpretation der auch teilweise von Walter heıan-  gezogenen Texte die Behauptungen wie Beweisgänge als vor allem  historisch unrichtig hinstellt. Setzt doch gleich hier Eßers Kritik  an, daß es nämlich verfehlt ist, von „modern-juristischen Kate-  gorien“ ausgehend, sich auf die Schriften des heiligen Franziskus  zu berufen, sie in denselben, wenn auch nur in Ansatzpunkten, be-  gründet zu finden und von da aus Schlüsse zu ziehen, die eben  wieder jenen „modern-juristischen Kategorien“ entsprechen sollen.  Wenn auch Walter seine „angeführten Momente aus der Ordens-  geschichte“ gleichsam „nur zur, Illustration“ seiner „rechtlichen  Konstruktion“ verwenden will, so hat er sie tatsächlich doch als be-  weiskräftiges Material angeführt. Mag ein solches Verfahren schon  allgemein einer genauen Textinterpretation zuwiderlaufen, so weist  Eßer schon einleitend darauf hin, wie unangebracht dasselbe  gerade im vorliegenden Falle ist, wo es um „etwas so durchaus  Leben  di  S  liges wie die Gestalt und das Werk des heiligen F ranziskus“  geht.  : Ime  tsfénl\T‚éil‘seiner Untéfsu_chung weist Eßer auf, wie wéni'g  angebracht es ist, von einem Zweck des Franziskusordens zu  7  s_>\pryedléfl und. von diesem Zweckgedanken aus die Verpflichtung  %341950185 3262 (mit kritische  E  }  $  n_‚'Béimjerküyngen' der Sdmftl«:1tung  _ * 18, 1950. 8, S. 142—150.Imrsten Teil seiner Untersuchung weıst auf, WI1€ wénig
angebracht €s ıst, von einem Zweck des Franziskusordens Zu
sprechen und von diesem Zweckgedanken aus die Verpflichtung

34, 1950 I 5869 (mit krıtischen Bemerkungen39  ; Hoerschßehorsa;msavuftbag iä'Setäpffisahen Onien  „Gehorsamsaufläg  uhd Freivvilligkeit des ‘MiSSi(?ii8;.  apostolates im Seraphischen Orden“  Von Reinulf Hoersch O.F.M., M.-Gladbach  Der in dieser Zeitschrift ! erschienene und von der Sd1riftleitung  zur Diskussion gestellte Aufsatz von P. Dr. Gonsalvus Walter  O. F..M. Cap. „Gehorsamsauftrag und Freiwilligkeit des Missions-  apostolates im Seraphischen Orden“ veranlaßte eine Entgegnung,  die P. Dr. Kajetan Eßer O. F.M. unter der Überschrift „Gehorsam  und Freiheit“ in der Zeitschrift für augustinisch-franziskanische  Theologie und Philosephie in der Gegenwart „Wissenschaft und  Weisheit“? veröffentlicht hat. Sucht Walter in seiner Unter-  suchung nachzuweisen, daß das universale Missionsapostolat zum  besonderen Zweck des Minderbrüderordens gehöre, daß dieser  darum auch als „ein Missionsorden im strengen Sinn“ anzusprechen  sei und der Obere demnach das Recht besitze, kraft des Gehorsams-  gelübdes jeden seiner Untergebenen zur Mission zu verpflichten  und der Untergebene zu einer solchen Verpflichtung bereit zu sein  habe, so stellt Eßer das in Abrede, indem er auf Grund seiner  getreuen Interpretation der auch teilweise von Walter heıan-  gezogenen Texte die Behauptungen wie Beweisgänge als vor allem  historisch unrichtig hinstellt. Setzt doch gleich hier Eßers Kritik  an, daß es nämlich verfehlt ist, von „modern-juristischen Kate-  gorien“ ausgehend, sich auf die Schriften des heiligen Franziskus  zu berufen, sie in denselben, wenn auch nur in Ansatzpunkten, be-  gründet zu finden und von da aus Schlüsse zu ziehen, die eben  wieder jenen „modern-juristischen Kategorien“ entsprechen sollen.  Wenn auch Walter seine „angeführten Momente aus der Ordens-  geschichte“ gleichsam „nur zur, Illustration“ seiner „rechtlichen  Konstruktion“ verwenden will, so hat er sie tatsächlich doch als be-  weiskräftiges Material angeführt. Mag ein solches Verfahren schon  allgemein einer genauen Textinterpretation zuwiderlaufen, so weist  Eßer schon einleitend darauf hin, wie unangebracht dasselbe  gerade im vorliegenden Falle ist, wo es um „etwas so durchaus  Leben  di  S  liges wie die Gestalt und das Werk des heiligen F ranziskus“  geht.  : Ime  tsfénl\T‚éil‘seiner Untéfsu_chung weist Eßer auf, wie wéni'g  angebracht es ist, von einem Zweck des Franziskusordens zu  7  s_>\pryedléfl und. von diesem Zweckgedanken aus die Verpflichtung  %341950185 3262 (mit kritische  E  }  $  n_‚'Béimjerküyngen' der Sdmftl«:1tung  _ * 18, 1950. 8, S. 142—150.der Schriftleitung
13 1950 3, S 142-—150.
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ZU Missionsapostolaf im Orden der Minderbrüder begründen.
Das Missionsideal resultiert nıcht Aaus einem Jurıistischen weck
gedanken, sondern ist herausgewachsen aus einem S relig10sen
Anlıegen, ‚uUS dem Lebensideal des Kvangelıums .

Franzıskus erfuhr Un!: erfullte ıIn STELS tortschreitendem Wachs-
tum seıne Berufung ZUT Nachahmung des gottmenschlichen Lebens
Jesu, seinen eigenen Worten zufolge jenem „SEqUI vestig1a a A
Christi”, be1 dem dıe mınorıtas un! die humıiılitas als wesentlicher
Inhalt un Grenzziehung zugleich das Iranzıskanısche Kıgengeprage
aller JTatıgkeit ausmachen. Was Aaus dieser ıta evangelıca S aAapPpO-
stolıca Kınzelaufgaben dem Heıiligen erwachsen, das adßt sıch
nıcht gradlinıg Aa us einem „Ziwecke folgern, sondern ergab sich 112
einer Franzıskus eigenen Gottunmittelbarkeit stets VO au

jener „dıvına inspiratio , die all sein Tun und Denken lenkte und
leıtete. Eben 1€eSs acht 1U auch das Leben seiner Brüder AUS,
„d1e ihm der Herr gab“, die also nıcht irgendwie selbstmaächtig v“ „ WT bn  Ssammelte, W1C CS das Kapiıtel der regula bullata un: das Testa-
ment n 4) ZUT Genuüge dartun. Wie darum die einzelnen Bestim-
MUNSCH seiner Regel UT der Entfaltung un!: Umgrenzung seiner
als „SCQqUI vestig1a Christi“ verstandenen Lebensberufung diıenen
sollen, hat auch tatsachlich der Orden seıt Begınn seiner (GE-
schichte DIS in die Gegenwart alles das Aufgaben, iınsbesondere

apostolischer Wirksamkeit auf sıch SC  9 W a5s5 sich dem
tranzıskanischen Lebensideal des „SCQqUI vestig1a Christi“ in Demut
und Armut einordnen 1e18 Ebenso w1e dıe Regel ın keinem ihrer
Kapitel eınen berechtigten inweis g1bt, dafß für den Minderbruder
eın bestimmter „Zweck“ 1n Leben und Wirken beherrschend SCe1IN
sollie, hat auch un dıe Ordensgeschichte beweist CS eiIN-
deutig der Orden nıe eiıne Aufgabe E seıner ausschließlichen
gemacht, sich nıemals einem „Ziwecke“ untergeordnet. Entspricht
CS darum vielleicht auch dem modernen Denken, auch innerhalb der
Kirche alles einem Zweckgedanken unterzuordnen, jede Lebens-
außerung eindeutig juristisch definieren wollen, lag 1€es für
Franzıskus, „dem jede Reiflexion fremd “  ist vollıg ern und darın
157 der Orden bis heute seinem Ideal treu geblieben. 1le Fragen,
dıe darum auf die Wirksamkeit des Ordens zıelen, finden iıhre Ant-
WOT% In entsprechender Weise HÜT, wenn INa  —$ dıe Antwort
„Wesen“ des Ordens her ZU geben sucht ann aber geben dıe

Fraänziskusgestalt, seıine Schriften und die gesamte Ordensgeschichte
eiINEe zuverlässıge und wahrheitsgemäße Quelle ab

z Vegl. dazu Kajetan Eßer Vom Wesen und Wirken des Franziskaner-ordens, 11 ; FN 31 1949, 230 ff
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Hıer DU  — alt sıch die Berechtigung un! Wesensgemalheıt
unıversalen Missionsapostolates auch fı den Orden des heilıgen

Franziskus begründen Erwachsen Aaus dem Ideal des „SCqUul vesti1-
SIa Christi Y eingeordnet dıe renzen VO  $ Demut un: Armut
stellt das Missionsapostolat für Franzıskus C111 Anlıegen dar das
selbst fn verwirklichen trachtete den Seinen anempfahl * und
unuberbijetbarer Weise als Krönung de1r Nachfolge des Herrn
sıcht weiıl die Möglıichkeit Blutzeugnis sich schliefßt Wa

eben letzte un tiefste „IM1tatıo Christi bedeutet Laßt sıch darum
auch keıin Wiırkungsbereich fur den Franzıskusjünger juristischen
Sınne als der eigentliche oder für ıhn wertvollste verabsolutieren

stellt das Missionsapostolat doch C1MN besonderes Anliegen für
Franzıskus un SC1IHNCNHN Orden dar WECNN INa sıch auf den Boden
der ausschliefßlich relıg10sen Wertordnung des heilıgen Franziskus
stellt

Mit dieser Darlegung, dıe Z  u auf zahlreiche Textbe-
lege den Zweckgedanken für den Orden des heilıgen Franziskus
als unhaltbar abweist hat den Ausführungen
bezüglich der strengen Gehorsamsverpflichtung hinsichtlich der Mis-
s1oNsSseNdunNg für den Untergebenen dıe gerade Aaus dem be
sonderen weck des Seraphischen Ordens resultieren sollte en
Boden entzogen Der zweıte eıl der Untersuchung VoO Eßer
stellt DU die Miıssionssendung 1111 Minderbrüderorden die Z
sammenhänge der „Gehorsamsauffassung, WIC SIC den Regeln
un Schriften des heilıgen Franziskus ZU Ausdruck kommt.
Franziskus kennt für dıe Gehorsamsverpflichtung des Untergebenen
durch SCINCHN Oberen ZWEC1I Bedingungen Der Obere hat bezüglıch
sCcINET Befehle die Girenze einzuhalten dıe sıch Aaus dem Wesen des
Ordens ergibt darf nıchts befehlen. dA5 SCSCH unNnseTe Kegel
1ST a WAS Leben 1St ‘“) Der Obere mu sıch SCINCN

Betfehlen richten nach der (srenze die ihm das (sewissen des Unter-
gebenen zieht enn D dart nıchts befehlen „Contra a  N1mMm amn

(d des Untergebenen) Aus dem ersten el der Ausiührungen
Eßeı ber das Wesen des Ordens ergab sıch daißs die Miıssı0ns-
aufgabe nıcht „ZeSCH UnNnseI«C Regel ist sondern derselben ent-
sprechend auch ihr C1SCNS erwaäahnt nd anerkannt wird? Vor
hier AaUS 1S% also die erste Bedingung tür C1NC Gehorsamsverpflich-
tung bezüglıch der Sendung die issıon keine FEinschrankung
der Gewalt des Oberen.

Regula bullata Cap. IA  w regula ÖNn hullata: Cap 16
DA a (
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Was ber dıe zweıte Bedingung angeht tellte sS1e Franziskus
nıcht auf, dem Untergebenen dıe Möglichkeit „irgendeiner
subjektiven iıllkur” geben, sondern „ U Höheren wil-
len namlıch dem Sanz entscheidenden Wesenszug SC1NCS CISCHNCH
Lebens: SC1INCr unmiıttelbaren Gotthörigkeit”. Wiıe selbst ı

„ScChon VOor SC1IHNETI Bekehrung betend un handelnd VOo  ; ott
selbst Zauelrichtung un bıs 105 einzelne gehende Ausrıichtung SEINECS

Lebens eriragte dem unerschutterlichen Vertrauen, „daiß ott
selbst jeden Menschen autf SC1INCHN Weg fuhrt nenn diıesen

Berufungsvorgang d i hatte
uch SC1INECN Brüdern gegenüber solch unbedingte Ehrfurcht, Ließ
ıhnen vollen Sinne des Wortes die Freiheit Zuge der
Gnade dem ufe des Herrn ihrer Seele iolgen Mıt
solchen Haltung, solchen Tiete des Glaubens die göttliıche
Gnadenführung für jeden einzelnen Menschen 1St csS erklären,
dafß Franziskus keinen SCINCT Bruder auf C1INe spezielle Berufung
innerhalb der ıfa apostolica verpilichten wollte Man vergleiche
azu eitwa das Kapiıtel ber die Arbeit der Brüder der kegel des
heıilıgen FKranzıskus oder dıe FErlaubnis, die dem heiligen An
tonıus ZUT Lehrtätigkeit gab Von eben Freiheit, auf ott
horend, C1INC dem Wesen des Ordens ıcht widersprechende Wirk-
samkeit wählen, sprechen auch die Kapitel ber dıe Heiden-
1581071 den Kegeln des heiligen Franziskus ®.

‚ Diese Freiheit „wagt Franzıskus nıcht anzutasten, auch nıcht
durch das Gelübde des Gehorsams” > WL auch menschliches
Irren Aus CAaroO et Sans u15 erwachsend wissend, sich SCIN Leben
lang die Anerkennung SCINCT Berufung durch die Kıirche als die
Stellvertreterin (sottes und den (OQrdensoberen als enStellver-
treter Gottes bestätigen ieß Eben daswollte aber auch VOon

SCIiINCN Brüdern beachtet WISSCH, W1e6E ES.s1gerade zwolften
das Be-Regelkapitel ”uber die Heidenmission deutlich zeıgt

rufungsbewußtsein als die Voraussetzung für dıe Entsendung
dıe Heidenmissionverlangt noch die andere Voraussetzung ,,die

Anerkennung un Gutheißung dieser Berufung durch die Autorität
des ott stellvertretendenOberen“ Das sechzehnte Kapitel der
regula NO  B bullatazeıgtnochdeutlicher,daß c5 S1 Ce1Ne ZWaTl
notwendige,aber doch NUur anerkennendenCharakter tragende Ent-

Regula bullata: Cap 1 regula nOonN bullata: CcCap
. ] Celano 1592

Regula hullata
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scheidung des Oberen handelt. enn S1IC galt lediglıch dem E  1
viderıt, °CcOS CSSC idoneos”

Aus diesem Charakter der Missions,erlaubnıs” des Oberen
g1Dt sich wWenn auch nıcht ausdruücklich bezeugt daß der Obere
dem, der den Ruf Gottes ZUT eiıdenmissıon nıcht TNOMMEN hat
auch nıcht dıe Verpiflichtung derselben unter dem Gehorsams-
gelübde auflegen darf Franziskus betont eindringlich, dafß der
Mınister SCINCF Befehlsgewalt dem Herrn Rechenschaft ablegen”“
mul Wie schr widersprechen diese Aaus Regeln un Schritften des
heilıgen Franzıskus klar ersichtlichen Überzeugungen den (Ge-
dankengängen n dafß mıt echt anmerkt Die
Behauptung ‚Weıl die 1ssıon ZU Ordenszweck SC
hört, ist jedes Mitglied durch das Gelübde des Gehorsams VeETI-

pflichtet, die 1ssion gehen, der Obere ıhm den Auftrag
g1ibt‘, widerspricht em Wortlaut beider Regeln un er Geistes-
haltungz des hi Franzıskus sehr, dafß SIC sıch selbst richtet. Noch
mehr gilt das VON dem bei \ nachstfolgenden Satz ‚Es darf
also Orden keinen Widerwilligen geben, der entschlossen ist,
den (Gehorsam VETWEISCTN, falls 112 die 1ssıon geschickt
wırd‘

Von jer 4us wiıird annn auch verständlich, da EBer den
zweiten eil SCINECTr vorliegenden Untersuchung beschließt muıt dem
Hinweıs, da{ißs dıe Deutung, die W alte den 1112 der Regel bezug-
iıch der Missionssendung verwandten Ausdrücken WI1€E 1ı ent]
eundi un idoneum ad mıttendum gibt vonmn Frage-
stellung ausgeht, dievielleicht ”f  ur das heutıge kanonistische Den-
en VO  e Interesse sSC1IMN mag”, die ber A4US dem Regeltext nıcht e-

schlossen werden annn unddıe sıch darum auch nıcht rechtmäßig
aus der Regel beantworten LAalst. INa nıcht den FENANNLEN
Ausdrücken C1iNCN innn unterschieben wWILL, „den SICc heutigen
Sprachgebrauch Ges (Ordens haben“ Die Übersetzung un Deu€u?g;
die Walter 1 diesem Zusammenhang dem Bericht Aaus _ der
Chronik des Jordanus Von ano gibt, stellt Eßer Zzu Recht als
zweifelhaft hin ®. glaubt, bei unbefangenen Lesung
der j1er Frage stehenden usd cke Aaus dem zwoltften Regel-
kapıtel ließe sich iınhaltlich nıchts anderes sagen, „als daß der
Obere dieBitte des Untergebenen nach ernsterPrüfung VvVo  $ E
über dessen Tauglichkeit erfüllt und 1e€e Erlaubnis gibt” Diese

5 S. 59
Vgl d  1E do: ohl ıcht zufällige Auslassung vo ın 5 p 1 atı und ı

CihTeNt£E der VOo  } Walter gebrachten Übersetzung!



AA Hoersch Gehorsamsauftrag ım raphischen Orden

Deu1ung ordnet sıch dem s(:hon oben Gesagten zWanglos eın un
EFßer sjieht darın auch, Was den Missıonar angeht, eıine wirkliche
Gehorsamstat gewahrleıstet, weil derselbe durch seine Unterwer-
fung „ un er dıe Autoritat ın einer persönlıch bedeutungsvollen
Frage” sich dem ufe Gottes un: der Anerkennung derselben durch
den Öberen unterwirft, also nıcht mehr eine „freiwillig gewahlte
Aufgabe” auf sıch nımmt. Nach der Auffassung des heilıgen
Franziskus wiırd der Gehorsam eben in erster L.inie ott geleıistet,
em Oberen aber NUur als Stellvertreter Gottes. Damıt hat 1: voll
nd Sanz das Ausmalilß un: den Sınn des Gehorsamsgelübdes g —
wahrt, wobei es. ınm fernlag, dasselbe in juristischer Termmologıe
naher ZU bestimmen.

Eßer hat 1n der 1er JI skızzıerten Untersuchung nachge -
wıesen, da sich dıe Ausführungen sowohl iıhrer Grund
lage ach W1e auch in ıhren einzelnen Gedankengangen in keiner
Weise mıt Berufung auf die Schriften des heilıgen Franziıskus
halten lassen un daß s1€e obendreıin noch dem der Orden
die in Franziskus ihren ‚Vater” sehen, zuwiderlaufen. Wiıe 21 -
gegenüber das Missionsapostolat sich 1Ns (sSanze des franzıskanı-
schen Lebens un irkens einfugt un zuch begründen Läßt, ZE12%

in seinem abschliefßenden Ergebnis:
Aufgabe un: \a  S51NN des Minderbrüderordens ist prımar die

4a secundum tormam sanctı Evangelıı; sekundar
dıe Erfüllung aller Aufgaben 1m Gottesreich, die AUS diesem Leben
herauswachsen nd nıcht der besonderen orm der minoritischen

u ıt ei u D widersprechen. Dazu gehort sicher
und ohne Zweitel dıe „unıversale Missionsaufgabe”

elcher der Sonderaufgaben, die Aus em evangelischen
Leben erwachsen. sich der einzelne Minderbruder hingı1bt, da
uüberläfßt Franzıiskus, besonders und ausdrücklich bezüglich der Mis-
sionsaufgabe, der Vın ‚e ıin atıo, dem ufe (Gottes. Aller-
dings wird sich diese persönliche Berufung der Entsche1dung de:
Ön ott gyesetzten un VOr Gott verantwortlichen Autoritat 1
Gehorsam unterwerfen haben

Wer S () VO  —$ ott berufen ist und WEen dıe Eign—ung ıcht A}  h=-
zusprechen ist, den mu(ß der Obere senden. In diıeser Sendung
füullkt der Untetgebene an seinem Oberen den Gehorsam, den A 8

em ute Gottes schuldet
Die Lösung der VO  e} Walter aufgeworfenen Fragen 1äfßt

sıch alsoe nıcht Juristisch finden Man mu unbedingt dıe rel1g10se
G\ottesn_ä'he ‚des Heilıgen berücksichtigen: Qott ıst der den Ruif
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zur Heidenmission gibt Gott ist c5 auch, der diesen persönlichen
Ruft durch seinen Stellvertreter anerkennen un! bestatiıgen Laßt
ott ıst c5 endliıch, der durch den Orden Sendung und Segen gibt
‚.Nam CC est CAarıstatir a obedientıa, quat Deo ei

proxXx1ımo satıstacıt.
ina mıt echt folgern dürfen,Aus dem 1er Dargelegten WIT

da{fs dıe Untersuchung Kße 15 dem franziskanıschen Missijonsıdeal
keinen Abbruch ge hat, sondern in entscheidender Kritik
einem der Geschichte des Ordens nıcht entsprechenden einseıt1ig
„missiologischefi“ un:! „juristischen” Standpunkt eben dieses Ideal
als e1in franziskanisches 1n solcher Tiete verwurzelt sıeht, dafß c

auch in heutiger Zeıt lebendig bleiben annn

Mahahfia Gandhi,
der Repräsentant uın Eirneuerer indischen Geistes

Von rof. Dr Hamburg

Die ;ndische Republik hat sıch ihrem Staatswappen eınes der
altesten ıun schönsten Kunstdenkmaler des Landes gewählt: das
VO  —; 1er Loöwen gekrönte Kapitell einer Monumentalsäule des
Kaiısers Aschoka, des vrößten Herrschers des indischen Altertums.
Unter diesem berühmten „Löwenkapitell VO  e Sarnath” zieht sıch
im Staatswappen Indiens eın Spruchband hın mıt den Sanskrıt-
worftfen satyam C0“a zayate, „Nur die Wahrheit siegt!” Die amtliche
Begründung für dıe Wahl dieser Devıse lautet, dafß S16E, Bekennern
aller Religıonen gleich unanstößıg, den Kern Von Csandhıis Welt-
anschauung2 wiedergebe.

Eın nachdrücklicheres Bekenntnıs des heuen Indıen ist aum
möglıch den Lehren des Mannes. den CS verehrungsvoll den
‚Vater der Natiıon “ nennt. Gandhı, das bezeugt dieses ıhm gesetzte
Denkmal, ebt 1m Herzen des indischen Volkes nıcht NUur fort als
der eld SE1INES Freiheitskammpftes, nıcht 1ULE als der große Sozial-
reicrmer un Vorkämpfer der Unterdrückten. sondern auch und
VOI allem als der Kiüinder einer un doch Indien altvertrauten
Weltanschauung, als einer der größten relig10sen (senien seiner
solchen wahrlich nıcht Geschichte. Die Doppelrolle des relı-
g10sen Propheten un: überragenden politischen Führers, S be-
fremdlich S1e uns erscheinen INas, ıst tür Indien NUTr charakteriı-
stisch und in heutiger eıt vielleicht überhaupt 11U!TX dort möglıch.
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Eben das W as uns SC1I1 erstandnis sehr erschwert macht
(sancdhı Zu Nationalheros ndiens dafß C1iNC wahrhaf* sakulare
Gestalt der vollkommenste Vertreter de Indertums schlechthin 1st
dessen (seist ıhm SC11NC reinste un! größte Auspragung der
Newuvzeit gefunden hat We1 1INIMNELr unternımmt sıch mi1t dem
neutıgen Indien geistig auseinanderzusetzen mu Gandhıis Welt-
anschauung un Religi10n kennen und ihrem nistorischen SI
sammenhang begreifen: vollends unumganglıich IsSt das für den, der TE ACe1iNE solche Auseimnandersetzung als Christ auf der relig10sen Ebene
führen ıll ist doch wohlbekannt. dafß be1ı der Äugbildqng —$

(sandhıiıs Weltanschauung un! Frommigkeıt christliche Lehren GIHE _ en  ma ALentscheidende Ralle spielten, daiß 5 aber beı aller Bewunderung
des Christentums un Verehrung Christi dennoch bewußter Hıindu
geblieben ist Es ıst kaum zuvıel behauptet, WEeNnNn INnan Sagt, daiß e AGandh: ı sıch C111 Phase des Hiınduilsmus dieser ı mancher
Hinsicht eıgenartıgsten nd schwersten faßharen aller elj-
S1ONCH, verkorpert. ur die KEinstellung Indıens Z Christentum
muß da Vorbild der Einstellung (sandhis — grölster Bedeutung
SCIN

Gandhis relig10se uUun: soz1ıale Anschauungen ebenso WIC die
Grundsätze und Mittel SCINET Politik sind LU verstehen als das
Krgebnis langen persönlichen Entwicklungsganges der aber
seinerseits LUr klar _ wiırd, 11n  e ıhn den größeren ü
sammenhang der geistigen Auseinandersetzung ndiens mıt dem
Abendland hineinstellt,] großen Auseinandersetzung, diedie
Entwicklung auch der übrıgen ostlichen Kulturen ı etzten JTahr:
hundert entscheidend beeintlulst hat und auch heute noch keines-
WCS> als abgeschlossen gelten ann.

Von CINCTI CINISC Breıte und Tiefte gehenden geistiıgen un kulturellen
Einwirkung Kuropas auf Indien: ann {wa seıt den ZWAaNZıXCr und dreißiger
Jahren des vorıgen Jahrhunderts gesprochen werden. Bei der indischen Intel-
lıgenz, die sıch damals, vielfach schon aus materiellen Gründen, die An-
CI8NUNSg Von Kulturun Bildung des remden Herrenvolkes Z bemuhen begann.
ıel das, was Kuropa bieten hatte, zunachst auf fruchtbaren Boden Dankbar
werden Anregungen W sozıalen un relıgıösen Refiformen aufgenommen, deren
der stark entarteie Hinduismusder damalıgen eit der Tat dringend bedurtte.
Diıie 1835 beschlossene Anglisierung des hoheren Erziehungswesens, beı der sıch
vielfach vorgebrachte indische W ünsche mıt praktischen Bedürfnissen der CHS-
lischen Verwaltung begegneten, wird C100 überraschend großer Erfolg: CN bildet
sıch den nachsten Jahrzehnten langsam 1inNe auch zunächst noch hauch-
dünne Schicht anglısıerter Intellektueller, dıe sıch weıtgehend englischen
dealen ausrıchten, englischem Lebensstil sıch assımilıeren versuchenund
ıhren intelligentesten Vertretern dem von Lord Macaulay verkündeten Ziel
NUuUr der Hautfarbe VOoO  — Engländern sıch unterscheidenden indischen Oberschicht
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beachtlıch nahe kommen. S1ie PTICISCH überzeugt dıe Segnungen der englischen
Herrschaft un! sınd lediglich bestrebt,; iıhrer CICHNECN Klasse Regie{u13g und
Verwaltung ihres Heijmatlandes den größeren Anteil N:  3 auf den S16

hben durch iıhre Anglisierung sıch C112 echt erworben haben glauben.
Aber einfach WIC sıch die autfklärerischen Kationalısten der dreißiger

Jahre das gedacht hatten; aäßt sıch 1 organısch gewachsene, emınent boden-
ständıge Kultur nıcht durch 106 vollıg Tremde., ihr Jediglıch kraft hoherer tech
nıscher und wissenschaftlicher Errungenschaften überlegene ersetizen Kine eak-
tıon des indischer Volkskörpers auf den ıhm eingelößten kulturellen Fremdstofi
kann nıcht ausbleiben Bewunderung schlagt Abneigung, Minderwertig-
keitsgefühle setzen sıch Hafiß I dem Überlegenheits Anspruch der tremdenrn
Kultur sSetiz Ina  —_ ldealısıerung un Glorifhizierung der €  , namentlıch 111

iıhrer Vergangenheit entgegen, darın krafitig unterstutzt VO!:!  $ den Forschungs
ergebnıssen der autblühenden europäilischen, besonders der deutschen Indologıe
Hatte Macaulay 1835 yemeınt WwWenn 11  — Erziehungspläne durchführe
werde binnen Jahren unter den oberen Gesellschafttsschichten Bengalens
keinen Goögendiener mehr geben S} kam Sanz 11 Gepgenteil C1INE kraf-

ıgen Neubelebung des Hıinduismus, dem VONN den Engläandern 5 | genannten
Hındu Revivalism Auf polıtıschem Gebiet entsprach dem eIn’aggresSıV antı-

englıscher Nationalismus, der 11} SCINCH extiremsten Vertretern mıf
Bombe und Revolver arbeitenden Terrorismus ausmuüundete

Die beiden ben geschilderten Stromungen, die DOSILLVE und die Nnegatıv
Reaktion ndiens aut dıe Berührung miıt der abendländischen Kultur, lauten Dıs
ZUT Gegenwart deutlıch verfolgbar nebenemander her un! CN 18 INCT wıede:
fesselnd S1C jeder bedeutenden Persönlichkeit des modernen Indien teıls 17U
TC1HNECI Auspragung, teıls aber xuch ucChKN individuellen Kreuzungen
und Mischungen wirksam sehen. Kinıge Beispiele werden das Gesagte MC

deutlichen un gleichzeitig dem spateren Verständnis Gandhıis den Weg bahnen.
\Der edle bengalısche Aristokrat Ram Mohan Roy ist dererste große Reformer
des modernen Indıen, Vorkampfer SCHCH die Witwenyer!;ren5ipn_g‚ Verfasser

Petition den englischen Generalgouverneur mıt der Forderung
Anglisierung des Erzıehungswesens. 1828 gründete dıe hinduistische Reform-
sekte des Bräahmo Samä], deutsch etwa „Gemeıinde der Gottgläubigen“ der
beiläufig noch ı der Neuzeit der Dichter Rabindranath JTagore angehört hat und
dıe den Versuch darstellt,; starker Anlehnung christliches Gedankengut un:
christliche Kultformen Ce1INCN idolfreien deistischen Hinduismus P schaffen:
schon 18520 hatte ROoy englischer Sprache C111 Buch veroöffentlicht mıt dem hbe-
zeichnenden Titel 99  1€ Lehren Jesu, des Führers Frieden und Glück.“ FKın
halbes Jahrhundert spater, 1575 gründet Dayanand Sarasvati die noch heute ı11}

Nordindien schr bedeutende Reformkirche des Arya Samä, der „Gemeinde der
Arier“. Dieser Sektengründer versteht kein Knglısch, schreibt AB STCSSIV antı-
christlich, un CFE predigt dıe Rückkehr idealisıerten, vollıg unhıstorischen
Urreligion der indischen Arier. In den Veda, das alteste heilige Schrifttum
ndiens miıt SCINCM rei entwickelten Polytheismus, SC1INCNMN noch 5 Anz urtum
lıchen Kulturzuständen, liest nıcht 198888 C10CM abstrakten Monotheismus hinein
sondern die 11 westliche Naturwissenschaft un! Technik mıt Elektrizıtat un:
Dampfmaschine gerade damit bezeugend, WIC sehr auch öpfung
durchaus 1iNne Reaktion auf chrıstliche und europäische Eintlüsse darstellt.

Nehmen WIT ZUr Religion dıe Politik hınzu, stoßen WIr Sa 1 SIr
Surendranath Banerjea 1n dem Halbjahrhundert zwischen 1875 und 1925
einem der führenden politischen Köpfe des Landes aut Inder, dem
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auch Engländer eınen der glanzendsten Redner g 1 Zunge erblickten.
Vom englischen Konig geadelt, hat als Mınıister 1m Kabinett seıner Heimat-
provınz Bengalen Seine führende Beteiligung dem nationalen
Kampf der Jahre Hz trug ıhm den Ehrennamen eınes ungekrönten
KOÖNILES VO'  — Bengalen e1n. ber AUS seinen ın lendendem Englisch geschriebenen
Memoiren spricht immer wiıeder der Stolz auf se1ne vollendete Beherrschung aller
5pielregeln englischer Politik:; schwort auf „verfassungsmaßige Methoden“ m a y S

S E ET N
und mıt unverkennbarer Befriedigung spricht VO:  — hochgestellten Engländern
als VO  - seinen werten Freunden. (sanz besonders bezeichnend ist eın kleiner
Eınzelzug, den aus seiner Jugend berıchtet. Wer da weilß, Wı1ıe 1mM heutigen
Indien Hindu nd Moslem dem Alkohol gleich ablehnend gegenüberstehen, WI1E
der Alkoholgenuß VO wenıgen vollıg Kuropaisierten abgesehen auft die
uınterstien Schichten beschraäankt 15 un 1ne der scharfisten ITrenntungslinien
zwıschen FKuropaern und Indern zıeht, der veETMAS aum glauben, daß WwW1e
BanerJea berichtet,. damals eın indıscher Temperenz-Apostel auftreten mußte, U1

dıe vornehme Jugend Bengalens von eiıner allzu weiıt getriebenen Assımilierung
N diesen Aspekt des englischen Gentleman: zurückzureißen.

Und NU: der unbestritten größte Führer des indischen Nationalısmus VO!

Crandhı, der 1920 verstorbene Marathe Bal Gangadhar Tılak! Er iıst Iraäager
eines englıschen akademischen Grades, und der Indologe schätzt ın ıhm eiınen
Fachgenossen, der modernste Astronomie ZAT: Datierung des altesten indıschen E n I
Jextes, des Rıgveda, benutzen versuchte. ber seıin Natıonalismus ıst, DE-
sonders 1n der Anfangszeit se1ines iırkens, geradezu aggressıv hinduistisch.
Er gibt dem Freiheitskampf eine Art Schutzpatron 1n einem der popularen
(Sotier des Volksglaubens, dem elefantenköphigen (ranescha, den der Hindu
Begınn jeder Unternehmung als Überwinder der Hindernisse anrultt. Mit der
Gründung eıner Antı-Kuhtötungs-Liga sagt‘ er den rınderessenden Europaern
wıe den Moslems Fehde a1l; agıtiert gegen eın englisches (Gesetz ZUr. Miılderung
der Kıinderehe. weiıl dem remdherrscher das echt auch sıch nOot-
wendigen Ketormen 1m Hınduismu: abspricht. Und / 88 Kampf cie
brıtischen „Unterdrücker“ ist ıhm jedes Mıttel erlaubt;: ja rechtfertigt deren
Tötung durch ıne willkürliche Deutung der Lehren der Bhagavadgita, jenes
heiligsten Andachtsbuches des“Hinduismus, dessen außerordentliche Bedeutung A

tür Gandhı uns noch beschaftıgen wird

Wenden WITr uns nach dieser orientierenden Vorschau nun zZu
A T} d h i werden WI1T bald feststellen können, da{ dıe posıtıyve

nd negatıve Reaktion ndiens auf das Abendland sıch In eiınem
individuellen Entwicklungsgang noch einmal sozusagen ım Kleinen
wiederholt. dafß aber beıides ur iıhn ur Durchgangsstadium ist ZUu

einer dritten. höheren Stute Auf die Bejahung und Verneinung
olg bei ıhm dıe befreiende Überwindung Europas. Bewundernde
Nachahmung W1€e auf Ressentiments gegrundete Ablehnung sınd
ja beide geıistige Abhängigkeit, 1U  j mıt verschiedenen Vorzeichen.
Hoch ber beides erhebt sich (sandhı ZU einer durch Liebe WI1E Hafl
unbelasteten, unbefangenen Würdigung. Als echter indıscher Uni
versalist jeder Anregung VO aulßerhalb / aufgeschlossen, das ute
nehmend, immer CS finde_:t, tragt CTr in sıch den unfehlbar
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wirkenden Filter. der nur dds indischem (reist wirklich Gemäße
durchläfst In der Berührung mıt dem Fremden wird C 1UTE ZUm

besseren un echteren Inder, wird se1nNn Hinduismus gelautert
und vertiefit un mıt EUCIM un besserem 1NN ertullt.

(3andhı hat Uu11S eine Selbstbiographie hinterlassen, dıe ZWAar

leider 1Ur ıs ZU Jahre 1920 reicht, dafür aber VO  — der entschei-
denden Entwicklungs- un Reitezeit eın YyeENaAUCTES und
geschminkteres Bild vermittelt. FEs dürfte wenıge Werke der Welt-
liıteratur geben, in denen sıch eine wahrhaftt große un edie Seele

rTeın und vollkommen widerspiegelt. Natürliche Schlichtheit und
echte Demut Lauterkeit der Gesinnung un: ohe der Sittlichkeit
und Ethik, VOT allem aber ein jede Zeıile VO  — der ersten hıs ZUT

etzten durchwehendes, auch der eigenen Person gegenüber vollig
rückhalt- un schonungsloses Streben ach etzter Wahrhaftigkeıit
nehmen jeden ieser gefangen, der das Buch (von dem eine deutsche
Auswahl-Übersetzung allerdıngs NUr E  en Sanz unvollkommenen
Begriff g1bt) aum Au der Hand egen wird, ohne den Menschen
Gandhı, Mas auch keineswegs alle seine Ansıchten teilen
können, aufrichtig liebzewonnen haben

DDas Wort Gandhı bedeutet „Kramer“, un: in der Y’at gehoren
dıe Gandhis eıner Cauftmannskaste. den Modh Banyas, Ziu-
gleich sınd s$1€e freiliıch e1Nn Beispıiel dafür, dafß der durch die Kasten-
zugehörigkeit angegebene Beruf 1m heutigen wWıeE großente1!s
ohl auch schon 8881 alten Indien keineswe£gs immer der wirklich
ausgeübte ist. Vater, rofS- un Urgrolßvater hatten verschiedenen
kleinen kHurstenstaaten der großen Halbinsel Kathıawar nordwest-
ıch VO  e Bombay als Dıwan, etwa Kanzler oder Premier-
miıinıster, vedient, eine Familientradıition, die für die spatere poli-
tische Laufbahn Gandhı1s sicher nıcht ohne Bedeutung Wa  - In Por-
bandar, der Hauptstadt des gleichnamıgen Kleinstaats. ıst Mohan-
das Karamchan (Gandh: Oktober 1869 als jungstes VO  — sechs
Geschwistern gyeboren. Die Eltern orthodoxe Hindus von
tiefer Frömmuigkeıt; Sanz besonders olt das VO  —$ der Mutter, VON

der Gandhı mıt innıger Liebe un Verehrung spricht und VO  e der
se1ine Vorliebe für strenge Fastenübungen geerbt hat ach

Landesbrauch wurde als Dreizehnjähriger mıt einem gleich-
altrıgen Mädchen verheiratet, und findet Äscharfe Worte der Ver-
urteilung für dıe Unsitte der Kinderehe., die n’ VO  ®} allem andern
abgesehen, ein Schuljahr kostete und  9 Ww1€e C} Sagt, ın 1LUF vielen
Fällen den vorzeitigen Abschluß
deutet.

der Schulbildung überhau_p_t be

Missions- L: Religionswissenschaft 1951 NT
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In die Schulzeit nach der Heırat 1U fur dıe vorhın gekennzeichnete
erst:  C Stuftfe der Ausemandersetzung mıt Kuropa besonders typische Episode
Freunde machen ıhm klar, daflß dıe körperlıche Überlegenheit der Engländer NU!
ihre Fähigkeıt ndıen beherrschen, darauf beruhe daß S1C Fleisch Ken un
dıe Inder nıcht Nun gehoren dıe Gandhıs Zweig des Hinduismus d} der

(CGsandhı uDer-das Verbot des Fleischgenusses m17 besonderer Strenge einhalt
wındet kel un Gewissensbisse und genielt CIN1SC Male heimlich Ziegentleisch

dem Wunsche 10 wıchtige Reform mitzumachen Seine schon damals uüber-
machtige Wahrheitsliebe macht iıhm allerdings bald die Hintergehung der Eiltern
unmöglıch und beschliefßßt das Fleischessen obwohl weıter fuüur notwendig
halt hıs PE} ihrem Tode autzuschieben rst London wird spater durch das
uch enelıschen Vegetariers ZU. Vegetarıer AUS Überzeu un

Sechzehnjährıg verhert den Vater, nachdem iın schwerem Leiden
muıt geradezu inbrunstiger Hingabe gepllegt hat Krankenpflege bleibt ıhm
lebenslang 10 Lieblingsbeschäftigung Kurz danach 1sSt dıe Schulzeit beendet

dem College das ET hbezieht findet € 1 sıch Sar nıcht zurecht Um freudiger
t1mmt alten Freund der Famıilie Z der rat den Jungen England
Recatsanwalt werden lassen, damıiıt sich schneller un besser als durch 11
Studium Indien für das SCINCT Famılie traditionelle Diwan Amt quali-
hziere Nun 15 dıe Reise ach Übersee dem orthodoxen Hindu verboten weıl

unmoglıch 1S1 dort alle rituellen Reinheitsvorschriften fr beobachten (sandhıi
trotzt dem Verbot SCLLICT Kaste die ıhn darauf exkommuniziert und be-
schwıcnhtigt dıie Bedenken SCINCF Multter. ıindem befreundeten Jaia-
Mönch diıe dreı Geluüubde der Keuschheit un der Enthaltsamkeit VO  — Fleisch und
Alkohol ablegt.

Un u brıcht über den Iinkischen und schuchternen Schn der weltfernen
indischen Kleinstadt ı der Weltstadt London der Ansturm der voll;15 remden
englischen Zivilisation miıt betaubender Wucht herein Das ersie Ergebnis. ıst
wıeder Z typısch Er schafft sıch elegante europaısche Kleidung Lalßt sıch
ond Street CiINEN Frack machen, kauft Zylinder; Cr nımmt Tanzstunden.,
un da miıt der europaischen Musık absolut nıcht zurecht kommen kann, qualit

sich mıt für teures eld gekauften Violine ab Freilich dauern dıese
Verirrungen nıcht lange. Klar erkennt Torheit. bezieht Ce1in billıges
/Zammer. frugalen Mahlzeıten selbst kocht. und schraubt seınen tat
auf Schillinge die Woche herunter. ber noch ıiın Sudafriıka versucht G spater.
durch das Aultreten als korrekt gekleideter Gentleman die dem Farbigen VOI -

sagte Gleichberechtigung ertrotzen, und CS ist nochC1n weıterWeg hıs dem
bedürfnislosen Asketen, der 11} selbstgesponnenem Lendentuch und Sandalen
ZU Empfang Buckingham Palace erscheint.

. Zwei theosophischen Bekannten muß beschämt gestehen, dafls CI; der
fromme Hindu, die Bhagavadgita noch nıcht gelesen hat In London liest SIC

ersten Male und ist sofort ufs tıeiste beeindruckt. Er hat SIC spater beim
morgendlıchen Zaäahneputzen, e}  C_ rıtueli csehr wichtigen ÖOperation, dıe be1ı ihm

Minuten beanspruchte,abschnittsweise auswendiıg gelernt und nennt SiE das
erhabenste Lehrbuch der Wahrheit, eiınen unfehlbaren Führer für seine Lebens-
gestaltung. „Ddie wurde“ schreıbt spater einmal ‚IN taglıches Nachschlage-
buch Grenau WIC iıch cdas englische Lexikon ate zoßg für Wörter, die ich
nıcht verstand Zg ıch dieses Lexikon der Lebensführung ate für 110e

fertige Lösung aller INCINCGCTFE Nöte un: Versuchungen”. Was ıhn der Gita
zeitlebens besonders N  S, War zweifellos das 1D iıhr verkündete Ideal des

selbstlosen j1enens. SI habe“ schreibt einmal von seINETr Taätigkeit 111



51Alsdorf: N  Mahatma éah'dhi
Südatfrıiıka, „den Gedanken des iCHCDS me1iner Rel12100 gemacht, weıl ich

daß Gott 1Ur 1 Dienen erlebt werden annn  € Und Was für die Gitafühlte,
(‚harakteristisch ist, das ıst, dafß s1e nıcht beschaulich-untätige Welt£lucht lehrt

sondern rastloses Wiırken, das 1un des Notwendigen, die Erfüllung der jedem
Menschen nach Stand un:! Veranlagung individuell gesetizten Pflicht, un ZWar

ihrer selbst willen. hne Hoffen auf zJewınn der Belohnung un! nıcht ZUX

Befriedigung eıgener ust

urch die gyleichen englischen Freunde ern Gandhı in ir
Edwın Arnolds „Leuchte Asiens“ in poetische Darstellung der

dıe ıhn ebenfalls aufs höchste fesselt, un!Buddhalehre kennen.
einem andern Bekannten zuliebe hıest er.dıe Bıb el Er qualt sich
durch al alte J estament, obgleich hm SAl nıchts sagt un C_

„Aber das ” RRaber den etzten Büchern Mose regelmäßig einschlä{it.
Neue Testament“. schreibt C „machte einen andern Eın
druck auf M1 besonders dıe Bergpred1L, die M1r uınmittelbar

ıta Die C  telle ‚I aberHerzen SINg Ich vergliıch S1E mıt der
SASC euch, daß iıhr nıcht widerstreben sollt dem Übel: sondern

rechten Backen, dem Dietedir jemand einen Streich x1bt auf eın
den andern auch dar; nd jeman mit. dir w3il} rechten un!'
deinen ock nehmen., dem lafß auch den Mantel‘ entzückte mich
ber die Malsen un! gyemahnte mich an Shamal Bhatts Vers: ‚Für

Meiın jugendlichereinen Napf W asser 1D eın reichlich Mahl
euchte Asiens’ undS  ınn bemühte sıch, die Lehren der Gita, der x

der Bergpredigt miıteinander vereınen. Der Gedanke der Ent-
sagung als der höchsten orm der Religıon War SO recht nach

Gandhı . hat spater ausdrücklich bezeugt, dafß diemeınem Herzen.
zıtierte Stelle der Bergpredigt für seine Lehre vVvom gewaltlosen
Widerstand VO  ; entscheidender Bedeutung FEWESCH ıst

Nach vier Londoner Jahren kehrt der neuernannte Rechtsanwalt
in die Heimat zuruück. ber dıe Dınge lassen S1C'  h dort SdI nıcht
nach Wunsch Der Aufbau eiıner Praxiıs 1n Bombay scheitert:
in der Intrigenluft der Kleinstaaten Kathiawars kann nıcht
atmen. So ist C froh, als iıhm eıne große Firma seiner Geburtsstadt
anbietet, für sie auf eın Jahr nach Südafrika gehen, um S1e dort
bei der Durchführung eınes schwierigen Prozesses FESCH eine a
dere indische Firma zu unterstutzen. Als 1589  A } iın Durban landet,
ahnt er nicht, daß Sudairıka dıe entscheidende Wende
in seinem Leben bedeuten, daß dort eine gyanz andere und vie  1
größere Aufgab Z losen haben wird als QiE: Z der man ıhn ge-
rufen hatte

Seit etwa 1860 waren auf Ve'rahlassung der englischen Kolonie Natal, die
e für Plantagen und Bergwerke suchte, in großer Zahlbillige Arbeitskräft

ndische Arbeıter ch Südafrıka eingeführt worden. Nach Erfüllung ihrer fünf-
Ökuü@ nisches instituf

Öbingenar Universitch
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jahrıgen Kontrakte viele als treıe Siedler 1m Lande geblieben un! Latten
durch Fleiiß und Genügsamkeit Wohlstand gebracht. indiısche aufleuie

und Handler hatten sıch gleichfalls iıne beachtliche S.ellung erworben. Von
Natal, noch heute dıe übergroße Mehrzahl der Sudaifrıka-Inder sıtzt, hatten
sıch schwächere Kolonien auch ın dıe damalıgen Burenrepubliken ausgebreıitet.
Das schwier1ige Kassenproblem Sudafrıkas wurde durch die Inder weıter komplıi-
zıiert: s16€. dıe INan als Helfer selbst 1NS$ and gerufen hatte, wurden bald als
bedrohlıche, durch ihren nıedrigeren Lebensstandard besonders gefährliche Kon-
kurrenten empfunden, unterdrückt un der gleichen Diskriminierung WwW1ıe die
eingeborene Bevolkerung unterworten. Da CS sıch ausschließlich eintache
Arbeiter und ine Handvoll Kaufleute un Angestellte handelte, Angehoörige VO  —$

Intelligenzberuten mit westlicher Bıldung ber vollıg fehlten. entbehrten S1C
jeder Führung, Urganisation und wirksamen Interessenvertretung un lLießen
hilflos alles ber sich ergehen. Schon die ersten lage se1nes Aufenthalts gygaben
Gandhı:ı den wirksamsten Anschauungsunterricht VO' der Lage seiner Lands-
leute. Sein Auftraggeber sandte ıhn VO  w Durban nach Pretoria. Am Abend
wurcde auf Veranlassung eines englıschen Miıtreisenden TOLZ seiner gültigen
Fahrkarte durch che Polizei Aaus der ersten Klasse herausgeworfen un: verbrachte.
da sıch ins Gepäckwagen-Abteil einzusteigen geweigert hatte, 1N€e bıtterkalte
Nacht 1m Wartesaal VO)  — Marıtzburg. Von Charlestown nach Johannesburg gıng
dıe Keise ın der Postkutsche weıter. Gandh:i;i ließ sıch schweigend gefallen.
dafß - VO dem ıhm zustehenden Sıtz ım Innern auf den Außenplatz des
Schafiners verwıiesen wurde: ber als der Schaffner spater wıeder selhst dort
sıtzen un ıh: zwıingen wollte, sıch auf einem schmutzigen Sack ulfs Irıttbreti

setzen, weıgerte C sıch, worauf der stammiıge Schaffner ohne weıteres ber
ıhn herhiel und ıhn brutal verprugelte. In johannesburg bedauerte der Hotel-
besitzer, keinen Platz frei haben; Gandhı fährt P einem ındıschen Kaufmann
un! wırd herzlıch ausgelacht, wqil geglaubt hat, als inder ın iın Hotel
aufgenommen PE werden. UÜberhaupt lıegen ın Transvaal dıe Dınge noch
schlimmer als 1m englischen Natal ın Johannesburg bedartf diplomatıscher
Kıniffe, überhäupt eine ahrkarte Klasse O bekommen,, und ın Pretorijia
braucht einen Erlaubnisschein, um abends nach Uhr die Straße P betreten.
Die Verordnung. dafß Karbige keinen Bürgersteig benutzen dürfen, ırd Z W

ıhn 11n allgemeinen nıcht angewandt; ber eiınes Tages wirft ıhn doch
der burische Polizist VOT dem Hause des Prasıdenten Krüger ohne vorherige
Warnung miıt einem Fußtritt VO. Bürgersteig hinunter.

Unverzüglich geht‘' Gandhı daran, die Lage seıner Landsleute
studieren un nach Kraften ( verbessern, Zusammengehör1g-

keitsgefühl in ihnen A wecken nd S1e auf Mängel bei ıhnen selbst.
WI1IEe mangelhafte Hygiene, hinzuweıisen, dıe den Weißen be-
rechtigten Grund f diskriminıerender Behandlung geben könnten.
Die Hauptarbeit 'reilich gilt dem Prozelß. Durch hingebendes
Aktenstudium klärt SE den höchst ‘ verwickelten Sachverhalt, un:
da erkennt, daifß eıne gerichtliche Durchfechtung beide Parteien
ruınieren wurde, bringt CS fertig, s1e eıner außergerichtlichen
Schlichtung L bewegen, wonach CI unter noch größeren Schwier1g-
keiten der unterlegenen Partei, die 37 000 Pfund un die Kosten

zahlen hat. bei der obsiegenden tragbare Ratenzghlufigep u
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wirkt Eben ı11 GT nach dr für ıh so charakteristischen Loösung
seiner Aufgabe nach ndien zurückkehren, da kommt eıne (rsesetzes-
vorlage heraus, die die Inder ın Natal des Wahlrechts berauben
ıll Er macht den iındıschen KFreunden klar W as das bedeutet, un
nun bıtten S1E ihn. bleiben, sS1E garantıeren ihm eine Anwalts-
praxıs, und aus dem Anwalt einer indıschen Fiırma wird der An-
walt un Vorkämpier aller Inder Sudafrikas; deren Sache K

ZWAaNZ1Y Jahre seines Lebens gewıdmet hat Er schaifft ıhnen in
Anlehnung den Indischen Nationalkonegreis eine eıgene politische
Organisatıon nd xibt ihnen ın seiner Zeitschrift „Indi:an Opinion
eın Bindeglied un Sprachrohr. Kr ruttelt mıt großem Erfolg auch
die Heimat Protest- un Sympathiekundgebungen auf: un als
61 897 VO  w einer Reise durch Indien zurückkehrt, wird VOo  D den
durch entstellte Wiedergaben seiner Propagandatatigkeıit aufge-
brachten Weilßen Durbans tatlıch angegrifien un entgeht knapp
em ode ber WI1e€e die etzten Worte se1nes Lebens eiıne Fürbitte
fü  3n seinen Mörder arcn, verzichtete CT schon damals grund-
satzlıch auf die hm angebotene Strafverfolgung seiner Angreifer.

er Burenkrieg bricht AU:  N Was werden die Inder tun?. Werden S16 ihren
englischen Unterdrückern in den Rücken fallen. mindestens ber doch keinen
Finger ZUT Hilfe für S1€e rühren” Weıiıt gefehlt! Wollen WIr, sagt Gandhı. dıe
vollen Kechte des*britischen Reichsbürgers beanspruchen, mussen WITr beweısen.
datß WIT auch dessen volle Pilichten getreu erfüllen, und hne miıt der Re-
g1erung darüber rechten, ob S1E miıt ıhrem Kriege 17 Recht ist. Jetzt ist die
Gelegenheıt, den Engländern zeigen, daß che uübliche Anschuldiguneg, dıe
Inder seıen 1Ur profntgierige Schmarotzer ın Südafrıka, Ffalsch ist ! Eır riskiert
seın YanzesS Ansehen he1 seınen Landsleuten, ber e setz sıch durch eiIne
indische Sanıtätskolonne wird » gebildet und eistet ausgezeıichnete Dienste:
Gandh:; persönlıch tragt en Sohn vVon ord Roberts dem Feuer nd wiırd im
Tagesbefehl erwähnt. UUnd der den Engländern völlıg unerwartefe Eınsatz der
Inder bringt i;hnen größeren Gewinn als jeder Erpressungsversuch C gekonnt
hätte

Aber der härteste Kampf steht noch bevor. Im britisch gewordenen Irans-
vaal sollen die Inder in Verbindung miıt einem für S1€e schr bedrohlichen Gesetz
sıch eıner nochmalıgen Registrierung unterziehen, deren Modalıtaten Abdruck
aller zehn Finger als entwürdigend empfunden werden. Gegen beruhit-
gende Zusicherung der Regierung hinsichtlich ades ese*zes verpflichtet
siıch Gandhi, dıe Inder Ireıiwillıger Registrierung bewegen; selhbst geht
mıt gutem Beispiel OTan und erliegt beinahe dem Attentat eines mıt seıner
friedlichen Politik unzutirı:ıedenen Landsmannes ıne FENAUC Parallele Zu
jenem Attentat, dem schließlich ZUM Opfer gefallen ıst, Parallele auch darın,
daß wıeder für den Attentäter Fürbitte einlegt. Trotz der ungeheuren Er-
reZSuUuNg gelingt C5, d1e Registrierung planmäßig durchzuführen: aber die Regıie-
[ung bricht ihre Zusagen. Und 1U  > entbrennt der erste große Kampf mıt
Gandhis Methode des gewaltlosen Wiıderstandes, auf den schon vorher

seine Anhänger in eıiner Massenversammlung feıerlich vereıidigt hat In eıiner
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Massendemonstration verbrennen 7500 Inder Oftentlich ıhre Auftenthalts-
yenehmigungen tur Transvaal damıt iıhre Verhaftung provozıerend Freiwillig
drangen S1IC sıch 105 Gefängnıis, mıt dem auch (GGSandhı selbst jetz dıe erste Be-
kannischaft macht Der Al dramatischen Epısoden, leuchtenden Beispielen VO  —

OÖpfermut und J reue reiche Kampf zıcht sıch mehrere Jahre hın: qdAie indische
Heimat nımmt steigenden Anteıl daran der angesehensten poliıtischen
Führer Indiens. Gokhale., besucht Sudafrıka un! erreıicht die Zusage, dafß dıe
hberüchtigte Kopfsteuer VO  - dreiı Pfund tallen soll die der Kontraktarbeiter
zahlen mußß, WENN nach Ablauf SC111C5 Kontrakts als freier Siedler bleiben
ıll Als uch diese Zusage nıcht eingehalten wird., entbrennt 1913 der Kamp!
auch Natal entbrennt miıt doppelter W ucht, als C1N Gerichtsurteil alle nıcht
nach christlichem Rıtus geschlossenen hen für ungültig erklärt und mıt

Federstrich alle iındıschen Ehefrauen nıchterbberechtigten Konkubıinen
erkläart Jetzt schickt Gandhı C111 ungeheuerlicher Schritt VO  - unerhort autf-
ruttelnder Wirkung auch dıe Frauen 1115 Gefängnis; kommt C1NCILHN

großen Streik der indischen Bergarbeiter die Gandhı 1n beruhmt Oa
denen mehrtägigen Marsch geschlossenem Zuge nach Iransvaal führt S1C

auf Grund des verbotenen Grenzubertritts geschlossen 105 Gefängnis und
staatliche Verpflegung!) bringen Der Kampf nımmt größere Aus-
maße., hartere Formen d selbst der indische Vizekönig Lord Hardınge
greift ungewöOhnlıcher Form zugunsten der Inder 1in Und endlich werden
deren Leıden und Opfter 'durch den Dieg belohnt ben VOT Ausbruch des Ersten
Weltkrieges legalisiert das Gandhıi Smuts Abkommen die indıschen Ehen be
se1t1gt dıe Kopfsteuer und erfuüullt auch sSOonst dıe unabdingbarsten Forderungen
der Inder

Sudafrika wurde (Gandhı:; nıcht LUTr dem großen Übunegsfeld
auf dem 21 dıe spater Indien bewährten Methoden SCHICHI Politik
un Kampfesweise entwickelte und erprobte 1er emphing auch
1Nn der Zusammenarbeit mit treuen europäischen reunden un:
Helfern entscheidende Anregungen dıe SCINECET Weltanschauung die
eizte Klarheit gaben un Lebensführung radikal umgestal -
Cten; 1er legt Cr wortlich W1e bıldlıch das London ANSC-
palte Kleid des englischen Gentleman endgültig ab un kehrt Sanz
ZU altindischen dealen nd Lebenstormen zurück.

Intensive Berührung mıt chrıstlichen Kreisen steigert Be-
wunderung für Christus un Lehre: aber die Hoffnung der
Freunde, ıhn ZU Christen machen wiırd enttäuscht Unannehm-
bar für iıh 1st der Ausschließlichkeitsanspruch des Christentums.
Er alst 6S SCrn als uten, als vortrefflichen Weg ZUm eil gelten,
aber andere Werze brauchen darum nıcht schlechter SC1IN, un
den ECISCNCN hinduistischen findet unubertroffen. In Jesu Worten

Kıs ann nıcht unerwähnt bleiben, dafß Gandhıs Erfolg LUr vorübergehend
war Der NI unterbrochene Kampf der Inder Sudafrikas ist gerade jJungster
Zeıt durch dıe scharfe Rassentrennungs-( Apartheid“-)Politik der Malan-Re-
SICIUNG, die ihnen jegliche Lebensmöglıichkeit nehmen droht C111 besonder:
kritisches Stadium getreten
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W1IC der Bhagavadgiıta oder Kamayana leuchtet die gleiche gOLL-
iche Wahrheit aber Jesu Kreuzestod C1IMN Heilswunder sehen
1St Gandhi unmöglıch Was ıhn AIn Christentum anzıcht un ergreitt

ZU sCINeETr Freude auch den heilıgen Schriften der CISCHCH
Relıgion wieder Es 1st der FLr iIndien üÜberaus charakteristische
relatıvistusche Standpunkt unıversalıstächer Toleranz der S  S
heute bei gebildeten Indern tast regelmaßig entigegentri ber
Hüssig betonen dafß Gandhis Verhaltnis Z islam un Mohamme-
danern unter denen viele treue Freunde gehabt hat durch-
= em ZU Christentum un Christen analog 1St

Eın englıscher, Freund legt ım 1904 das Buch c1e Hand das nach
SCINECN CISCHNCH Worten als iIne sofortige praktische Wandlung SC1HN
Leben brachte: Ruskins „Unto hıs ast  “ Kr hindet tiefsten und noch
bewußten Überzeugungen diesem Buche, das ( SC‚r Muttersprache ber
SCtZz hat, wiıdergespiegelt. Ruskin vermuiıttelt ıhm cd1ie Fr Indien, das and mit
der kastenbedingten Verachtung der körperlichen Arbeit, iıhrer Bedeutung
nıcht leicht überschätzende Überzeugung, daß WIC sagt dıe Yatıgkeut

Rechtsanwalts den gleichen Wert hat WIC al C1N€ES Barbiers, da alle as
gleiche echt haben. sıch durch ihre Arbeıt ıhren Lebensunterhalt verdienen
un dafß C111 Leben der körperlichen Arbeit das heilst des Ackerbauers der
Handwerkers das wahrhaft lebenswerte Leben SC1 Sotort seizte die
Erkenntnis dıe Tat Er verlegt Zeitschrift Indian Opınion aul
C1NC CIBCNS erworbene Farm Von 100 Morgen autf der jeder Feldarbeit VCI-
richten den gleichen auskommlıchen ohn erhalten und SCINCN Mußestunden
beı der Druckerarbeit helfen soll] Es 1St dıie erste Reihe religiöser Muster-
siedlungen, denen (Sandhıi mıt auserlesenen Gemeinde Ideale
vorlebt Eine spatere zweıte Farmgründung Suüdafriıka nennt JTolsto:-Farm,
dadurch bezeugend Was dem russıschen Dichter mı1t dem Rriefe wechselt
un: der ıhm Worte begeisterter Zustimmung SEINCIHM südafrikanischen Kampfe
sendet, weltanschaulıch verdankt nennt iıh: neben Ruskin nd iIirommen
Hindu unter den dreı Mannern, die bestimmend für SC1MN Leben geworden SCICH
Als R dann 1 Ersten Weltkrieg endgültig nach ndien zurückkehrt schafft sıch
uch dort 10 Heimat für SC1IHNCN CENSETCHN Jüngerkreıis dem Ashram das
Wort bezeıichnet ursprünglıch die W aldeıinsi:edelei der altındıschen' Asketen.
VO]  - Sabarmati bei Ahmedabad

Die Hinwendung Zu primıtıven altindischen Landlieben ste1-
geErt sıch bald ZUT Ablehnung der SaAanzZCN europäischen Maschinen--
zivilisation. „Indiens eil lıegt darın , schreibt Gandhi 1909, „dafß
e5 alles vergißt, Was den etzten tunfzig Jahren gelernt hat
Kısenbahnen, JTelegraphen, Krankenhäuser, -Kechtsanwälte, Ärzte
uUuSWw INUuSSEN samt un sonders verschwinden, un die sogenannten
oberen Schichten usSsecn lernen, gewıssenhaft, fromm und bedacht-
sa das Leben der eintachen.Bauern führen weıl S1C erkennen

dafß dieses Leben uns das wahre Tück schenkt In der Tat
C1NeE recht radıkale. diesem ersten Überschwang auch mindestens
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in der Praxis nıcht aufrecht erhaltene négative Reaktion auf Eu-
ropa, un doch Wı1€e vollıg verschieden VO  —$ der oben gekennzeich-
neten e  €es Dayanand Sarasvatı oder Tiılak! Denn nıcht 1Ur fehlen
die orte Ha oder Abneigung überhaupt in Gandhıs Vokabular,
sondern bleıibt auch echten geistigen Werten vorbehaltlos aufge-
schlossen und leugnet jeden grundsätzlichen Unterschied zwis;hen
(Jst un West., zwischen Asıaten un Kuropaern.

Die weltanschaulıch begründete Ablehnung der Maschine, die Gandhı zeıt-
weilig veranlaßte. auf seiner kFarm die Zeitschrift unter Verschmähung des VOT -

handenen Motors mi1t der Handpresse drucken,; wird annn ıne ber auch
I1UT ıiıne Wurzel füur die Handspınn- nd Handwebe-Bewegung, dAre er 1LODX

zuerst ankündigt und der spater einen außerordentlichen el seiıner Kraft
und eıt gewıdmet hat Anscheinend unvertretbarer undurchführbarer Rück-
schrıtt wurde Jjer tatsächlich Zr volkswirtschaftlichen Klugheıt; denn der ındische
Bauer ıst durch das Klıma und die Kleinheıt seines Zwergbetriebes während
eines großen Teiles des Jahres P Müßiggang verurteilt, und jeder noch

geringe zusäatzliche Wert, eH in dıeser Zeıt erzeugt. bedeutet ıne unschätz-
are Linderung seiner grenzenlosen Armult. Dazu wurden gerade auf dem

Gebiet der Baumwoll-Spinnerei und -Weberei dıe wirtschafttlıchen Holgen der

englischen Herrschaft als besonder drückend empfunden, un endlich WAaT dıe

Forderung des für AI u reıich. hoch und niedrıg gyleich verbindlıchen Hand-
Handanlegens die gleiche Arbeıt. eın höchst wert-spimnnens, des praktischen

volles verbindendes Symbol Das alte Spinnrad, nach dem Gandhı jahrelang
fahnden muß’e, hıs endlich ın der Rumpelkammer e1nıger Bauernhäuser (Sil.

hat das außere Bild der großen nationalenjarats wieder entdeckt wurde.,
ndelt. Wo Jawaharlal Nehru noch 1919JTagungen ndıens gyründlich FCWA

elegante Bügelfalten un Cutaways als charakteristisch 1ins Auge fielen, da wogt
einıge Jahre spater ein weißes Meer VO Khadı, em handgesp ONNENCIL groben
Baumwollstoff, und europäische Kleidung ist verschwunden.

Sechsundvierzigjährig Yehrt Gandhı endgültig ach Indıen ZU -

ruck Seine innere Entwicklung ist 1mM wesentlichen abgeschiossen:
ach gründlicher Lehrzeıit ıst € fahıg und bereıt, in der Hei:mat die

weltgeschichtliche Aufgabe In Angriff Zr nehmen, der CI sıch nicht
entziehen konnte, selbst CT 6S wollte. Die och folgenden drei
Jahrzehnte se1ines TLebens 1mM einzelnen schildern hieße eıne (Z6-
schichte der indischen Nationalbewegung schreiben deren Füh-
rung ıhm seıit 19020 nıemand streıtig imachen KFonnte ohne seinem
geistigen Bılde wesentliche Cu«Cc Zuge hinzuzufügen. Wır versuchen
SEA dessen,: uns nunmehr eın zusammenhängendes Bild VON

seiner el 1 y10N un seiner daraus sıch ergebenden un davon
nıchat 1bzutrennenden ol verschaffen.

Kernpunkte altindischer Religiosıitat sınd alle wesentlichen DBe-
griffe VO Gandhıs Religlun, dıe T1 wichtigsten un beherr-
schenden: Sa ahimsa, brahmachearya, Wahrheit, Gewaltlosigkeit,Keuschheit.
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IDIG Orginalausgabe der Autobiographie tragt en Titel „Die
Geschichte meılıner Kxperimente m1t der Wahrheit“ und in ıhrem
Vorwort schreıibt (zandh:ı: „Fuür mich ist die Wahrheıt das berste
Prinzıp, das zahlreiche andere Prinzipıen in sich einschlie{ßt. Diese
Wahrheit nıcht 1Ur Wahrhaftigkeit 1n Worten, sondern auch
Wahrhaftigkeit in Gedanken, und nıcht 1Ur dı  © relatıve Wahrheit
uns Begrife, sondern dıe Absolute Wahrheit, das Ewige rıin-
Z1D, das heißt ott |DS xibt unzahlıge Definitionen Gottes, wei!
se1ine Offenbarungen unzählbar sind ber ıch verehre ott NL

als Wahrheit.“ Auf dem Bılde des Mahatma, das der deutschen
Ausgabe der Selbstbiographie beigegeben ist, stehen in seiner
Handschrift die Worte „God 18 Ü1iuth „Gott ıst dıe Wahrheit”
An anderer Steile kehrt CT diesen Satz Unl un:! schreıibt 1935): „ I5
gıbt Menschen; die ott dıe Wahrheit nNECNNECIN SASC Die Wahr-
h€ct ıst ott Es gibt Menschen in der Welt, die ott geleugnet
haben, aber &1Dt keine Menschen, die die Wahrheıt geleugne‘
en Ich glaube N dıe Wahrheıt. { )as ıst für miıch ott Durch
ernstliches Gebet versuche iıch, der Wahrheit ahe kommen
W1e möglıich; nehmen S1e also dafß iıch die Wahrheit al an
ott glaube.”

Gandhı hat sıcher nıcht gyewußt, CI} CS ist ein in Indien noch
nıcht ekanntes Forschungsergebnis deutscher Wissenschaft dafi
GE mit der Erhebung der Wahrheıit ZUM Zentralbegriff seıner —_  V
gi0n die alteste Religion der indischen Arier erneuerte; enn der
Mittelpunkt auch dieser Religion ist dıe Wahrheit, miıt einem spater
ausgestorbenen Wort als rEA, aber zı weilen auch schon Wwie be;
Gandhı als S  d bezeichnet. Das Kta ist die gewöhnliche, alltag-
lıche Wahrheit Von Worten un Gedanken, s ist aber außerdem
eine magische Kraft besitzende kosmische Potenz, die ber allen
(söttern steht. das Universum durchwaltet un sich 1ın seinen
ewigen Urdnungen, wI1ıe dem regelmaßigen auf der Grestirne und
dem Stromen der Flüsse, manıtestiert. Durch die magische Kratftf
der in Kultlied un: Gebet enthaltenen Wahrheıt zwıingt INa dıe
Götter, beim Opfer des Frommen erscheinen: un noch 1mM 1 -
dischen Mittelalter. da Ol Rt‘a nıchts mehr weiß, iSt der Glaube

D  2 Die Forschungen VO Lüders über das vedische Rta bılden den Kern-
punkt se1ines dreibandıgen Werkes über den ott Varuna, dessen Veröffent-
lıchung Uus dem durch Plünderung schwer beschädigten Manuskrıipt Vo Ver-
fasser dieses Aufsatzes vorbereıtet wird Vgl vorläufig: üders, Die magische
Kraft der Wahrheıt 1m alten Indiıen (Zeitschr. Deutschen

98/1944;, S
Morgen!. Gésellséu.
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Jebendig, daißs ma durch das einfache Aussprechen unbe-
zweitelbarenWahrheıt uübernaturliche Wirkungen hervorruten annn
zahlreiche (Greschichten der buddhistischen WIC der brahma-
nıschen Lateratur berichten VO  —$ solchen „Wahrheitsbetatigungen
Und nu höre 12a Was (sandhı 1UNSCH nderın nachruft
Adıe Sıudafrıka den Sfirapazen der freiwillig aufgesuchten Ge-
fangnishaft erlegen ıSE „Die S5atyagrahiıs (Kämpfer füur die Wahr-
heıit vgl unten) können versichert WECNN auch 1U NCr untfe  a
ihnen ist der TecıIinNn 1St WIC Kristall wıird SCIH Opfer FENUSCH um

das ersehnte 1e1 rrın {die Welt beruht auft dem Grund-
ielsen VO  — Datya oder Wahrheit Asatya gleichbedeutend Mit Un-
wahrheit bedeutet auch „nıcht vorhanden un D5atya oder Wahr
heit bedeutet das W ds 1St Wenn Unwahrheit nıcht eiınmal VOTI-

handen 1St annn auch ihr Dieg n]ıemals SC1IMN Und Wahrheıt annn
das W a5 istal n;emals vernichtet werden Auch spater hat

Gandhı och oft Überzeugung ausgesprochen da{fß C1iMN

wirklich vollkommener Kampfer für die Wahrheıt CIM SaAanNzZCS elt-
reich die Schranken ordern konne Rudolt tto hat diese ber
ZEUSUNGS einmal treffend umschrieben als „den (xzlauben, dafß der
Mensch, WENN C Bunde steht mıt dem ECWIDEN Satyam das

ott sclher ist, enn ist die Wahrheit damıt ı der 'Tat
geıstige, ja übernaturliche Kratte entbindet, die allen ırdischen
Gewalten auf die Dauer überlegen sind.“ Niemand wırd TOtZ
allem den Abstand übersehen, der Gandhis durchgeıistigten Wahr-
heitsbegriif Von der stark dem magischen Bereich verhatteten ZauUu-

berischen Wahrheıt des eda trennt dennoch dürtfte CS aum
eindrucksvolleren Beleg geben für dıe staunenswert Kontinuitat
des indischen (Greistes ber die Jahrtausende hinweg und für
die unfehlbare Sicherheit mıt der Gandhıi auch unbewußt DUr aus

echt indıschen Bausteinen den Tempel SCINET Relıgıion. erbaut. Wenn
C der eben zıtierten AÄußerung sagt, die Welt beruhe auf dem
Grundtfelsen VO  a Satya, ist aum anzunehmen, dafß ıhm die Stelle
der Mahänarayana-Upanishad.63, 2) gegenwartıg ar, tast
SCNAU S heißt „Durch dıe Wahrheit eht der Wınd, durch dıe
Wahrheit euchtet ‘Himmel dıe Sonne, Wahrheit ıst da
Fundament der ede auf 1€ Wahrheit ist das Al11 S C-
gründet.”

Wiıe sich AaUusSs seEINEN bisher zıtierten Außerungen erg1ibt, ist
Gandhıi; 1es jer einzuschalten ıst für den Europäer vielleicht

‚x satlya 1st 1E Ableitung von dem Präsenspartizıp sat „seiend” und be
zeichnet 1Iso die Wahrheit als das tatsächlich Existierende
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nıcht überflüssig miıt der Mehrzahl gebildeter Hindus Mon ()

theist als solchen bekennt D sıch gelegentlıch SOSAT mit
vielleicht VO  — ıslamiıscher Ausdrucksweise nıcht unbeeintlufßten Knt-
schıiedenheit iSt wirklich Kiner hat keinen Zweiten neben
sıch Kr 15% ohne (rsestalt un unteilbar Er 1STt unerschaitfen h
weder Vater Multter och Kınd un doch erlaubt dafß iINnd  an in
als Vater Multter Tau un: iınd verehrt obwohl keines ÖN

driesen Dingen 1St Dıie ausschliefßliche Identifizierung dieses
Gottes miı1t dem abstrakten Wahrheıitsbegriff scheıint auft CIHE

persönlıch pantheistische Gottesauffassung hinzudeuten ber WEeNnnNn

Grandhi überzeugt iSE, „dalß unNns CIM gyöttliches Wesen wohnt das
Zeuge alles dessen ıst W ds WIT denken un LUN das uns schutzt und
uns auf den rıchtigen Pfad führt Y WeEeNnNn de1 gottlichen Stimme

Innern die Führung SC1INES Lebens anvertraut WECNN GE

diese leise Stimme manchmal 28 konkret vernımm un sıch VOnN
ıhr ihm zunächst widerstrebende polıtische Entschlüsse Z

2]ltagıgen Fasten diktieren alßt wird na  ; C1NCHIN

Verhältnis ott nıcht zweıteln
(Janz ech  g indisch aber 1st die Auffassung, dafß dieser ott
Verehrung erlaubt uch als etiwas W asSs GE Wirklichkeit nıcht 1Sf
Das stimmt azu da{fß Gandh!] be1 aller Klarheit un Entschieden-
hCAL SC1NCS Monotheismus nach SC1NECIMN ausdrücklichen Bekenntnis
auch die Verehrung der hinduistischen Gotterbilder nıcht mi11s-
bıllıgt ihre Verehrung als Sınnbilder gehört menschlichen
Natur und 1St erlaubtes Hilfsmittel solange nıcht cdas Bild selbst
fü1 ott gehalten wird Alles dieses entspricht etztlich der
bekannten indischen Unterscheidung höheren un NIiC-
deren Wahrheit, charakteristischen Anschauung, dıe auch
nach Krlangung hoherer Erkenntnis den niıedrigeren Formen VO  }
Glauben und Kultus e1NECN relatıven, SOZUSAagECN propadeutischen
Wert zuerkennt..

In den Schlußworten der ıtobiographie schreıibt Gandhıi Ile
Erfahrungen haben miıch überzeugt dafß CS keinen andern

ott g1bt als dıe Wahrheıiıt Und wenn nıcht ede Seite dieses
Buches davon Zeu dafß das CINZISYEC Mittel die Wahrheit 115

Leben ruftfen Ahimsa 1st V urde iıch alle Mühe die ich auf diese
Und eLtwasDarstellung verwendet habe für verloren erachten

spater So 1€  ] darf ich auf Grund aller ME iNeEr Erfahrungen ZU-

versichtlichenerzens laß C1MN volles Erschauen der Wahr-
heit Nur mögliıch ıst nach vollkommenen Verwirklichung Vo  —
Ahimsa.“
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Was ıst Ahımsa? Der Begriff ist als G#'undpf€ilf:r ndischer
jedem vertraut, der 1LUF efwas VO  w indischer Kelıgion weiß

Eine noch größere Rolle als 1 Hınduismus spielt C 1mMm Budahıiıs-
un VOr allem 1im Jaınısmus. Der Wortbedeutung ach ist

Ahimsa Nıcht- Lötung, Nicht- Verletzung, Nicht-Zufügung jedes
vermeıdbaren Leides:; un das bedingt naturlıch Nichtanwendung
Vo Gewalt. also Gandhis wohlbekannte Non-Violence, die Gewalt-
losıgkeit. ber ALı allerwenigsten ein Gandh:; keonnte be]l der NS d -
tiven Auffassung der Ahimsa, WIE S1ie durch die Ktymologie des
Wortes gegeben ist, stehenbleiben. Ins Positive gewandt, ist der
begrilf fast beliebiger Krweiterung un Vertiefung fahıg und reicht
ür Gandhij; VO  —> Höflichkeit un faırness ber Herzensgüte und
Kdelmut bı allumtassender Liebe Ahiımsa, Sagı CI einmal, ist der
außerste rad der Demut. und E1n andermal erklärt CI als Verstoß
SC die Ahimsa. daiß auf eine zweck- und sinnlose Diskussion
einer gjeichgultigen Außfßerlichkeit eine Viertelstunde verschwendet
ha  Ag cdıe dadurch Werken dienender Liebe entzogen wurde. hne
weıteres unfter Ahımsa tallt ihm natürlıch dıe Lehre der Berg-

di &L und dıe christliche Nachstenliebe überhaupt. Zweitellos
hat durch dieses christliche Gedankengut seıne Ahimsa eiıne sehr
wesentliche Bereicherung un Vertiefung ertfahren. Trotzdem bleibt
S1€ ın einem entscheidenden Kernpunkt vollig indisch un VO  —$ der
christlichen Liebe wesenhaftt verschieden. Die Seelenwanderungs-
lehre für den inder selbstverständliche. keines Beweises und
keiner Diskussion bedürfencde Voraussetzung se1INESs Denkens
bedingt, dafß zwıschen Mensch un Iier ein grundsatzlicher Jnter-
schied nıcht anerkannt WIird. Da Gebot der Nicht- Fötung bezieht
sıch daher in Indien stets auch auf das Tier, WESENN auch nıcht
überall schr auf die Spitze getrieben wıird WwWıe€E bei dem Jaına,
der auch Ungeziefer nıcht vertilgen darf un VE WIeE €es der
Schreiber dieser Zeilen selbst erlebte den giftıgen Tausendfuß,
der ihm einen gefahrlichen Bifß versetiz hat, in einem Topf 1Ns freie
Feld rag un dort aussetiz ber auf Ahimsa beruht für den
Hindu un atuıch für (sandhı das Verbot des Fleischessens. des Fisch-
un KEiergenusses, yuund was für den Adındu unmittelbar hinter dem
Menschenmord kommt, st die Tötung des heiligen Rındes. Nun ist
das Gebot der Ahimsa seinem Ursprung ach zweıtellos weniger
ein ethiısches, als vielmehr eın magisch begründetes: da{fß CS sich
zunächst die Scheu handelt, eb SC1 c5 menschliches
der tierisches vernichten, zeıgt der heutige Inder och Sanz
unmilßverständlich, wenn CT sıch weıgert, eın todk;ankes oder
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schwer verletztes ind furchtbarsten Qualen' eflösen, ‚oder
WENN 1m Umgang mit dem heiliıgen ıer Praktiken gewoOhnlıch sind,
die der Kuropaer UTr als Tierqualereien bezeichnen annn HKur
Gandhıi, den das Problem der Kuthanasıe' be Rinde in einem
praktischen Fall 1n schwerste Gewissenskonflikte gesturz hat. ist
de  47 Schutz des Rındes eine der erhabensten Lehren des Hinduismus
[038 tiefer symbolhafter Bedeutung. ber W1€Ee bei ıhm immer
die Stelle mechanısch-skrupelhafter Beiolgung rıtueller un:! anderer
Gebote Sınnerfüllung un!: ethische Vertiefung trıtt, schliefst Har
hn der Schutz der Kuh Liebevolle Behandlung, richtige Pflege un
>  O”  ute Milchwirtschaft die 1n Indien sehr ım a  S hegt mM1%
ein. Auch ıst nıcht gekommen, autzulösen, sondern ertullen!

Und 1! (ST auch d1ıe cstieE als solche keineswegs abschaffen
ebensoweniz WI1€e das auch Buddha getan hat ber als

Krebsschaden un! Schandtieck des Hinduismus bekämpft mıf
seiner etzten Knergie die Unberührbarkeit. das nwesen des
Pariatums. Er hat Parijas 1n sein Ashram aufgenommen, eine
kleine Paria adoptiert, für cıie Parias den nNCUCN Ausdruck Harıjan,

etwa „Gottesvolk“ gepragt un: seiner Zeitschriftt diesen J5tel
gegeben; hat S1C!  h dem englischen Versuch, die Millionen Parjas
als Sonderklasse VO Hinduismus abzuspalten, miıt einem „Fasten
bıs ZUM ode  D erfolgreich wiıidersetzt un damıt gleichzeitig seine
Hindu-Landsleute mıt eiserner Faust auyf den Weg gründlicher Re-
iorm ZWUNSCH. Eıs WAar ıhm nıcht vergonnt, das Inkraittreten der
Verfassung des NCUEN Indien erleben. cdıe die Unberührbarkeit
in aller orm abschafft un jeden Versuch ihrer Aufrechterhaltung
unter Strate stellt: dafß in diesem Verfassungsartikel eine Haupt-
frucht seıne Lebensarbeit gereift ist. unterliegt keinem Ziweifel.

Man INd darüber streıten, W1I€E weıt bei (sandhıs Kampti tüur die
Parıas das christliche oder islamische Vorbild mıiıt wirksam WT ;
aber sıcher hatte C555 für ıhn keines solchen Vorbildes oder FEintlusses
bedurtft, sıch sOouveran ber Ritualvorschriften hinwegzusetzen,
die, WI1eE nicht näher begründet werden braucht, seiner Ahimsa
eintach 1ns Gesicht schlagen. Im übrigen hat C 1n seıner Selbst-
biographie festgestellt, W1e die Juden ım Mıttelalter chje ın Ghettos
verbannten Parıas Kuropas TEWESCH seıen, se1en jetzt die Inder
die Parias Sudafrıkas: und WI1IEe dıe Juden dıe durchaus ungerechte
Vergeltung. dafür erlıtten, dafß sie sıch 1m Altertum für das AauS-
erwählte olk gehalten hatten, wuürden die Inder Süudafrikas
heimgesucht füur die Sıunde der Hindus, einen eıl iıhrer Blutsbruder
für unberührbar erklären.
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„‚delig sind, dıe reines erzens sind“, sagt dıe Bergpredigt‚
„denn SiEeE werden ott schauen. ” Gandhı drückt c AUS?® „Ohne
Selbstiäuterung bleibt der Wunsch, nach dem Gesetz der Ahımsa

eben, eın leerer Wahn: ott annn nıemals lebendig werden ın
einem, der nıcht reinen erzens ist Se!bstlaäuterung aber ıst ıcht
erreichbar ohne. ja S1ie besteht 1n Brahmacharya, der euschheıt.
Keıin S5atya ohne Ahımsa, eın Ahımsa ohne Brahmacharya.

Nach langer Selbstprüfung hat Gandhı: 906 das Gelübde
lebenslänglıcher Keuschheit auch innerhalb seıner weitergeführten
Ehe abgelegt. Er beschreibt, W1IE während des Zulu-Aufstandes.,
1n dem ebenso wWw1e€e 1L Burenkrieg eine indische Sanıtatskolonne
anführte. der Gedanke in. ıhm lebendig wurde: ‚’I dachte ber
Brahmacharya und seine Folgerungen nach, und me1ıne UÜberzeu-
SUNSCH alßten tiefer Wurzel. hatte damals och nıcht erkannt.
wie unerläßlich Enthaltsamkeiıt ZUT Selbsterkenntniıs ist, aber ich sa
deutlich, dafß ein Mensch, der der Menschheit miıt ZSZaANZCHL Herzen
dienen 11L nıcht darauf verzichten annn Es stellte sıch MIr VOT

Augen  & daiß ich ın Zukunft immer mehr nd mehr Gelegenheıit
finden wurde P dienen. WI1IEC ich 1j1er diente., und da{iß ich solchein
Tun nıcht gewachsen wäre, WELnN ich in den Freuden des Familien-
lebens und der Zeugung un Erzıehung von Kindern befangen
bliebe. Mıt einem Waort., iıch konnte nıcht dem Geiste und dem
Fleisch. zugleich leben Indem ıch dachte, sich der umn-

geduldige Wunsch in MAir, ein entscheidendes Gelübde abzulegen.
Bei diesem Entschluß erwachte ein Frohlocken iın MIr. Die Ein-
bildungskraft begann ebendig Br spielen, und eın unendlicher Blick
tat sich a1_1f 1n eine Fulle i1enender Freuden.“ Etwas weıter heißt
CS dann: l mul gestehen, daflßs ich damals die Größe und Trag-
weıte der Aufgabe noch nıcht klar erfaßt hatte, die ich auf mich
ahm Auch heute noch stehen mir die Schwierigkeiten bedrohlich
Vor Augen Aber die Bedeutsamkeıt des Gelübdes drängt sıch ML1F
mehr und mehr auf. Kın Leben ohne Brahmacharya erscheint MIr
schal und tierisch. Das Tier kennt VonNn Natur aus keine Selbst-
beherrschung. Der Mensch 1st Mensch, weiıl er der Selbstbeherr-
schung tahız ist  ® Was mir früher als eine übertriebene Verherr-
lıchung €s Brahmacharya In unsern Kelıgionsbüchern erschıienen
WAar, offenbarte 'sıch mır nun jeden Lag miıt wachsender Klarheit
als vollkommen richtig und auf Erfahrung begründet. erkannte.
dafß Brahmacharya, WEeNnN es wirklich erfullt seın soll von jener
herrlichen Kraft, keineswegs EeLWAS Leichtes.-sein kann un sicherlich
nıcht ı nur eine Sache des Körpers. Brahmacha1:ya bcginnt mıt
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körperlicher Enthaltsamkeıt., aber CS hort nıcht damıt auf ın
echter Brahmachari wird auych nıcht einmal Iraumen V OIl der Be-
friedigung Heischlicher ust un ıs AaZzu imstande 1St, MU CT

weıten Weg durchlaufen
Gandhıs Worten 1St hinzuzufügen Seıne Begrundung

für die Notwendigkeıt der Keuschheit cdie spater
auch VO  — Ehepaaren verlangte die Ashram aufnahm
konnte auch VO christlichen Moönch oder VABER Begrundung des
katholischen Priesterzolibats veschrıieben SC 111 Irotzdem braucht
kaum gesagt werden, dafß WIC schon der alte Sanskrıt-
Terminus als csolcher bezeugt Gandchis Brahmacharya durch un
durch indisches Krbe ist Keuschheit 15f schon altester eit NES

der Gelübde die der Schuüler e1ım Vedastudium ablegen mu
Brahmacharya wortlich „Brahman— Wandel 1ST A1€ erste de

Lebensstuten der brahmanıschen Sittenlehre Keuschheit
de: alten eıt C111C magısche Potenz Büßer durch SI

CiNe Macht die den (GG5öttern bedrohlich wird un diese senden
dann wohl C114T schöne Himmelsjungirau Aaus den vefährlichen
Heiligen Z verführen dessen Macht mıt dem Bruch der Keusch-
heit dahın 1St Eine starke Vergeistigung des Keuschheitsideals
iinden WITr annn schon bei Buddcha un eCINCM Zeitgenossen Ma-
havıra, dem Stifter der Jamareligion, un Keuschheit hat seiıther
nıcht 1LUFr Buddhisten un Jainas, sondern auch unzähligen Hindus
als Vorbedingung geistlicher Vollendung gegolten. Was Csandh]
\ 40281 Buddha oder Mahavıra unterscheidet. ist. dafß CT Aie
Keuschheit nıicht ZUrTrC weltilüchtigen Selbsterlösung benutzt sondern

werktätigem Dienst anderen, dafß C} S16 MI1T der SEA 1n
Pflichtlehre der Bhagavadgıta verbindet, daß 1883881 65 eLWAaASs ZAUSC-
spıtzt auszudruücken dıe Forderung der Keuschheit 1er nıcht ür
en Mönch, sondern tür den Politiker und Sozialreformer erhoben
wWIird. Wenn- das dem Kuropaer befremdlich, ummn nıcht Z SAQ CL
lächerlich klingt umm besser versteht der eintachste analpha-
betische ndische Bauer nd Arbeiter.,. der VOnNn dem +hm SO AL S:

trauten altindischen Ideal des asketischen Heılıyen, des Sadhu,
mittelbar angesprochen wiıird und ıhım blindlings tolgt
1Is Mittel Selbstläuterung, ZUF Beherrschung der Sinne:

spielen ı1111 Hinduismus, VOTr allem aber ı11 Jaınısmus, dessen Ein-
uß Gandhıiıs Elternhaus stark WAar, Nahrungsbeschränkung

und Fasten CINe wichtige Rolle Bei Gandhı selbst 1st CS nıch:
anders, und CS wurde schon erwähnt, daß 171 dieser Hinsicht
ohl geradezu erblich belastet ist„Das Fasten“ sagt einmal.
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„1st eın el meılınes Wesens. Was die ugen Hr d1ie außere Welt
bedeuten, das bedeutet das Kasten fr dıe innere. “ Diatfragen
nehmen in seinen Schriften einen breiten Raum eın Schon VOTF

vielen Jahren hat CI einschneidende (selübde abgelegt, B., in
Stunden nıcht mehr als fünt verschiedene Dinge sich

nehmen, Arzneien auch in schwerster Krankheıt eingerechnet. Zu
den Speisen, auf die CI damals Sanz verzichtet a  C gehorte AUC|
die Milch Als 18888 nach einer schweren Krankheıt der Yrzt unbe-
dingt verlangte, dafß C Milch trınke., tellte iMa ıhm VOIL, dafß CI

doch ın seinem Gelübde 11U1 Kuhmilch gemeınnt habe, Ziegenmilch
also trınken dürfe Csanch: gab nach, un seitdem datıerte se1ne
berüuhmte Ziegenmilch-Diät; aber CI bekennt S1C!  h schmerzlich
schuldıg, damit dem Buchstaben des Gelübdes den Geist geopfert

haben, weıl der W ılle P leben un se1in Werk tortzusetzen,
stark in ihm SCWESCH SE1.

Das FKasten ist ber außerdem be1ı (sandhı ZU Erziehungsmittel und, WI1C

allbekannt, ZUr wıchtigen Wafie 1m politıschen Kampf geworden. Er bestraft
andere, zweı Zoglinge se1iner Farm, dıe sıch sıttlıch vergansSscen haben, 1 -
dem er sıch selbst eın Bußfasten auferlegt. Als e1m ersten Großeinsatz seiner
gewaltlosen Kampfmethode ın Indıen im Aprıl 1919 sich gewaltsame Ausschret1-
Lungen ereigneten, stellt die Bewegung eın und unterzieht sich selbst einem
Bußlasten, un: das gleiche tut AUuUS gleichem Anlaß 1mM Jahre 9292 Von da
ist NUr mehr eın Schritt bıs ZU I1 Fasten als polıtıschem Druckmiuttel, das Gandh:
wieder un wıeder keineswegs 11UT dıe englische Regıierung, sondern
ebensowohl un!' mıt größtem Erfolg seine Landsleute angewandt hat

ZUT Sicherung der Wiederherstellung des konfessionellen Friedens zwıschen
Hindus un!' Moslems, der einen widerspenstigen Fürsten Z Durchführung
versprochener Reformen Zzu zwıngen. Auch dieses Hasten, das sıch 1a ziemlich
nahe mıt einem Hungerstreik berührt, hat einen altindischen Hintergrund ın dem
SCH. Dharna-Sdıtzen, das e1ıne englische Definition wWw1€e folgt beschreıibt: „EFıne Art
Bezahlung oder’ Gewährung eıner Forderung erzwingen; S1€ besteht darın.
dafß der Kläger der Gläubiger sıch VOTr dıe J1ur des Schuldners setz und dort
bleıbt, hne Spelse Z genießen, bis seıne Forderung erfüllt wird, der (manch-
mal) iındem droht, sıch eine toödliche Verletzung beizubringen, wenn se1ine
Forderung nıcht erfüullt wird.“

sind WIr bereıts bei Gandhıis olı-Mit dieser Art des Fastens
tısch pfm et de angelangt. hre ein Eingehen auf
s1€ ware auch eiıne wesentlich der Relıgıon des Mahatma gewıdmete
Betrachtung durchaus unvoliständıeg; enn s1e sind nıchts als die
Aaus der weltanschaulich-relig10sen 'Theor1e sich it Notwendigkeit
ergebende Praxıis, dıe FENAUC un folgerichtige Anwendung un
Durchführung se1iner relıg10sen Überzeugungen un Lehren. Politik
und Relıgion sind tur Gandhıi überhaupt nıcht Z trennen, das eıne
bedingt das andere. Zwar ist für ıh selbstverständlich die
Religion das Primare-> 1€ meısten Männer der Religionf‘,
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meıint CT, „dıe ich kennengelernt habe, sSınd verkleidete Politiker:
ıch dagegen, der ıch dıe Maske des Politikers rage, bın im erzen
eın Mann der Keligion. ber eben diese Religion fuhrt ınn miıt
innerer Notwendigkeit zZUuU politischen Handeln. „Mein Motiv ist
während meınes SanNnzZeCN Lebens reıin relig10s SCWESCNH. konnte
nıcht eın rel1g10SEs Leben g]lauben, WenNnn ıch mich nıcht mıt der
gesamften Menschheit iıdentihzierte. Das aber konnte ich nicht, ohne
mich der Politik beteiligen. Die Skala menschlicher
Tätigkeiten stellt heute eın unteijlbares (sanzes dar Man annn ıcht
soz1ale, polıtische un rein relig10se Welten ın wasserdichte Zellen
abteilen. Ich kenne keine Religion abseıts menschlicher Betätigun-
OeN: Fast och deutlicher ist dıe tolgende Außerung: „Um den
allwaltenden un alldurchdringenden Geist der Wahrheit VO  —$ An-
gesicht Angesicht schauen, mu INan gelernt haben,
S  va das geringste W esen der Schöpfung lieben WI1e sich selbst.
Und eın Mensch. der danach strebt. ann CS sich nıcht leisten, SICH
S ırgendemn Lebensgebiet, se1 welches C555 wolle, VOEI-

schließen. Deshalb hat miıch auch meıne Inbrunst ZUT Wahrheit auf
das Feld der Politik gefuhrt. nd ich dartf ohne das geringste Be-
denken, wenngleich in aller Demut, > daß die, welche be-
haupten, Religion habe nıchts mıt Politik tun, nıcht wıssen. W Ad>

Religion heißt 6C

Man spricht VO Gandhıiıs gewaltlosem Kampf oft als VO  — „passıyvem W iıder-
stand“ ; un! tatsachlıch berichtet in der Selbstbiographie, WI1e auch ın
Sudafrıka zunachst als Notbehelf selbst ın seiıner Muttersprache Gujaratı den
englischen Ausdruck „passıve resistance” benutzte. ald ber fand ıhn durch-
aus unzutreffend. 95  Is ld'l“‚ S' schreıbt ‚ „n einer Versammlung VO  $ EuroO-
paern fand, dalß der Ausdruck „Passiver Widerstand“ CMn gefalßt wurde, daß
man ıhn tür ıne Walfe der Schwachen hielt, da{fß als Hafßs charakterıisiert
werden und dafß sıch schliefßlich als Gewalt manıfestieren konnte, hatte iıch
SC alle diese Aussagen Eınwaäande machen und dıe wahre Natur der
indıschen Bewegung erklären. EKs Wal klar, dafß dıe Inder eın CuCcSsS Wort
pragen mußten, 1908081 iıhren Kampf bezeichnen. Gandhı erließ ın seıner eıt-
schrift eın Preisausschreiben, und das Ergebnis einer geringfügigen Verbesserung
des besten Vorschlages durch ıhn selbst War das Wort datyagraha wortlich
übersetzt: „das Festhalten aln dem Beharren auf der Wahrheit“ eın Ausdruck.
der nach dem., Was WIT ber die Bedeutung des datya bei Gandh: gelernt haben
unmittelbar verständlich ist. Der Satyagrahı heißt der, der Sdatyagraha
anwendet vertritt unerschüttert durch alle Angriffe, durch Entbehrungen un
Mißhandlungen die gute Sache der Sıttlichkeit und Gerechtigkeıt. Selbstver-
staändlıch iıst Ahımsa dıe Richtschnur seines Handelns; das schlieft nıcht NUr

jede Gewaltanwendung Aaus, sondern auch jeden Haß der Groil Der Satya-
grahi acht 1Iso nıcht ur durch widerstandsloses Erdulden die Gewaltmaß-
nahmen des Gegners Versuchen untauglichen Objekt und tehnt ab,

Missions* Religionswissenschaft 95  S NT ches InstitufCGkumenis
S I Unıyverei1Gi Tüpingen
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ıhm auf éeine Kampfesebene folgen Er muß ıhn mit seıner Liebe unı -

tassen un auf ıne höhere Ebene emporziehen. Er wird ın ım einen
Wande! des erzens (change of heart) bewirken un iıh:; veranlassen, freiwillig
und aQus Überzeugung sSein Unrecht wieder gutzumachen der dıe gestellte
Forderung bewilligen. Die Engläander durch solch Wandel des erzens ZU1K

freiwilligen Verzicht auf Indien bewegen, hat Gandhı wiederholt als das
1e1 seines Kampfes bezeichnet.

Freilich ı11 wıe schon aAuUus dem vorhin. gegebenen Zatat hervorgeht,
keinesfalls dıe Gewaltlosigkeit des Satyagraha als Schwäche der ar als den
Deckmantel der Feigheıt mißverstanden sehen. Sa schreibt 1920 eım Begınrı
der zweıten großen Satyagraha-Kampagne: 21 glaube allerdings, daßß, WCNIL

NUuUr dıe Wahl zwiıschen Feigheit und Gewalt gibt, iıch ZUT Gewalt raten würde.
sahe Indıen hlieber den Waffen greifen, seıne hre verteidigen.

als da: A4us Feigheit eın hilfloses Opfer seiner eigenen Unehre ware der
Gewalt unendlich überlegen,bliebe. ber ich glaube, daß Gewaltlosigkeit de

Verzeihung mannhafter ist als Bestrafung ber Enthaltung ist nu dann

Verzeihung, WCCCILiN die Macht bestrafen da ıst ; S1C ist sinnlos, WeCNn s1e

geblich ausgeht VO einem ıltlosen Geschöpf. KEıne Maus schwerliıch
einer Katze. WEe12n sS1e sıch VoONn ihr 11 Stücke reißen laßt ber ıch glaube nıcht

ich glaube nıcht, daß ıch selbst eın hilfloses Geschöpf bindaß Indıen hilflos ist,
Gewaltlosigkeit ıst dan Gesetz uUunsSeICI Art, WI1IE Gewalt das Gesetz des Tieres ist
In dem ıer lıegt der Geist 1M Schlummer un!' kennt keı (Gesetz als das der

enschen ordert Gehorsam einem hoherenphysischen Kraft Die W ürde des
Gesetz der Stärke des Geistes. Gewaltlosigkeit bedeutet nıcht demüutige
Unterwerfung uıunter den Willen des Übeltäters, sondern S1E bedeutet, seıne JX
Seele dem Wiıllen des ITyrannen entgegenzusetzen. Wenn unter diesem Gesetz

UNSCYES Wesens Werke geht, ist ein einzıges Indivyviduum imstande, der ganzeh
Macht eines ungerechten Imperiums Trotz bieten, seıne Ehre, seıne Religion,
se1ıne Seele Z reiten un! den Grund für den Fall der dıe Erneuerung dieses

Imperi1ums Jegen. Und plädıere ıch nıcht dafür, dafß Indıen Gewaltlosig-
keıt u  be, wel. schwach ıst wünsche, daß Gewaltlosigkeit u  € 1M Be-
wußtsein seiner Stärke un' Macht Wenn Indıen dıe Lehre des Schwertes aut-
nımmt, e tur den Augenblick sıegen; dann wiırd aufhoren. der Stolz
meınes erzens seın glaube unbedingt, daß Indıen ıne Sendung für dıe
Welt hat.“

Die Anf orderungen, die Satyagraha Mut und Ausdauer des
Satyagrahi stellt, koönnen größer se1ın als die des Kampfes mıt der
Waffe Die ethischen Anforderungen sind ungleich hoher, die
Kampfregeln stellen unerhoörte Anforderungen an die Selbst-
beherrschung. So lehnt 65 Gandhı grundsätzlich ab, aus einer
anderweıt entstandenen Bedrängnis des Gegners Nutzen zıehen.
Als in Südafrika die Regierupg durch eınen Streik europäaischer

Daß das auch taktisch kıiu sein kann. besagt eine Außerung Gandhis
dem ersten Weltkrieg: 1€ britische Kegierung will, daß WITr den Kampf auf
der Ebene der Maschinengewehre führen, S1E die Waffen hat un WIr nıcht
Ich 11 den Kampf auf einer Ebene führen, WIT die W affen haben und sıe
nıcht auf der Ebene der Gewaltlosigkeit. Das WIr uns den Sıeg ;idlem.“
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Arbéiter 1n eifie sd1Wierige Lage geriet, verschob CI das eigene
f Losschlagen und tatsachlich fand sıch, durch diesen Edelmut

bezwungen, dıe Regjerung Verhandlungen bereıt, dıe sie vorher
abgelehnt Der Gefahr, dıe die Aufforderung ZUrFrC Gesetzes-
übertretung in sıch schlielst, Warlr sıch Gandhı ohl bewußt. Er be-
onte, Ur WeI gelernt habe, den Gesetzen gehorchen, un ZWAarTr

nıcht AQUS Zwang oder Furcht VOTF Strafe, sondern freiwaillig und
AuUS UÜberzeugung, dürfe nach SECENAUCI Prüfung eın als unsiıttlich
betrachtetes Gesetz vorsaätzliıch ubertreten Er hob hervor. dafßs der
Satyagrahı ebenso der sorgfältigen Ausbildung, Disziplin un
fester Ordnung bedürtfe w1e der Soldat mit der Waffe Dennoch
mußte.er iımmer wieder erkennen, daß SAl dıe Schwierigkeiten, eine
Massenbewegung des Satyagraha test auf der gewaltlosen Linie

halten, unterschatzt Nie hat C} sich dadurch entmutıgen
Jassen, sondern immer wieder geduldıg der Erziehung un Aus-
bıldung seıner gewaltlosen J ruppen gearbeıtet.

Welche tatsächlichen Erfolge Gandhı: miıt seinen gewaltiosen
Feldzügen erzijelt hat WIeEe grofß se1n Anteıl der Befreiung In-
diens ist, WOTr1n seine eigentliche politische Leıistung besteht, WIE
weit das eUueE Indien seinen Lehren wirklıch folgt das alles sınd
Fragen, die außerhalb des Raumes dieser Betrachtung seiner relı
g1ösen Gedankenwelt lıegen Was Indien WAarFr, auch als der
Erfolg se1ınes Kampfes och völlıg ungewils WAäTrT, hat der nachst ıhn
be] uns bekannteste Reprasentant des modernen Indıen, Rabin-
dranath Tagore, treffend ausgedrückt, als einst bei einem Besuch
in Marburg gefragt wurde, ob wohl (Gsandh: se1in politisches Ziel
erreichen werde. „Wer annn das issen!” vab ZUT Antwort.
„Aber eines weiß iıch Er hat eın Wwunder gewirkt. Kr hat
geeint. Er hat unNns Würde vegeben. Er hat uis ZU unNns selbstE
gehoben. ”

In Tagores Worten liegt dıe Anerkennung jener unermudlıchen
Erziehungsarbeıt, Zu deren Gunsten un ZUTC Verzweilflung
geduldiger Erfolgspolitiker Gandhı wiederholt jahrelang den
politischen Kampf Sanz zurückgestellt hat aßt DUr Indien erst
Ire: se1nN, annn werden alle sozialen un sonstigen Mißstände,
denen ja NUr die Fremdherrschaft schuld ıst, VOILL selbst verschwın-
den diesem allzu bequemen, ın Indien immer wieder anzutreffen-
en Standpunkt stellte Gandhı den gerade umgekehrten CNn
Was dıe Freiheit, WEeNnNnNn WITr ihrer nıcht wurdieg sınd, wenn
WIT nıcht re1  f Sind, Von ıhr den rechten Gebrauch machen? Und

o kämpfte "unermudlıch für die Einigkeif zwischen Hindüs_.
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Mosléms un Sıkhs un: dıe Unberührbarkeıt; für die wırt-
schaftliche Unabhängigkeıt 1m Zeichen des Spinnrades, für die

Hebung der trostlosen age der indischen Bauern, fur die Bes-
SCTUNS des Gesundheıitswesens, für dıe Hebunz der Volksbildung
und die Umgestaltung des höheren Bıldungswesens, dem eıne

eigene Hochschule gegründet hat
Gandhı ganz n verstehen, ist 11U1 mögliıch, WeNnn WITr ıh als

Inder verstehen, WECNN WITFr den indischen Hintergrund erkennen,
VOT dem se1ine Gestalt sıch abhebt, den iındischen Boden fühlen, in
dem wurzelt. ber Was WIr letztlich ihm bewundern, Was uns

ıhm ergreift un! ın uUuns liebenswert macht, das ist nıcht se1n
Indertum, sondern se1n Menschentum, se1ne rein menschliche Große
Der Mensch Gandhı., der Mann mıt der großen Seele das ist die
wortliche Übersetzung se1nes altindischen Ehrentitels Mahatma

gehort nıcht NUur Indıen, sondern der Menschheit. Und mas
scheinen, daß gerade dıe heutıge Menschheit, WEeNnN S1e siıch VO  $

Gandhı einiges sagen lassen un von seiner Lehre auch 1Ur etwas
annehmen un beherzigen wollte, gewiıßß nıcht s;hlecht beraten ware.
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KLEINE
IDıie Errichtung der Bischöflichen H‘ierarch'ie

in Britisch-Westafrika
Im letzten halben Jahrhundert hat dıe Kırche in Airıka große Fortschritte

vemacht, dafß mehrere einheimische Priester Missionsordinarıen VO Hl Stuh!
ernannt wurden. Eın weıterer Schritt von noch größerer Bedeutung für dıe
Verselbständigung der e1uzelnen Missionsgebiete ist dıe Errichtu der bischof-
iichen Hierarchıe in &*  S durch die Apostolische Kon-
stitution * Laeto accepımus VO Aprıl 1950 und d1ie Errichtung der Bischof-
lıchen Hierarchie in SUudalirıka. cdıe TE Januar 051 1m Osservatore
{Romano bekanntgegeben wurde.

In Britisch-Westafrıka wurden dreı Kırchenprovinzen
errichtet: Ost-Nigerien nd Bratisch amerun mıt der Metropolitankirche
Onıtsha und den Suffragankirchen OwerrI1, Kalabar und ß‘uea; Westnigerıien
miıt der Metropolitankırche Lagos und den Suffragankırchen ndo un! Beniıin-
City; Goldküste und Britisch- F’ogo mıt der Metropolitankırche Cape ('oast
und den Suffragankırchen Accra, Kunası, Tamala und ala Das \A postolische
Vikarıat Sierra Leone wird Bıstum mıt der Bezeichnung Liberia-City und Ba
und ist dem Hl Stuhl unmittelbar unterstellt.

Dıe reı genannten Kirchenprovınzen Gerlieren ber noch nıcht juridisch
ihren Missionscharakter, insotern sS1e der Propaganda-Kongregatıon unterstellt
sind Ihre Leitung un!: Verwaltung bleibt in der Hand der bisherigen Miss1i1ons-
genossenschaften. Die kanonischen Folgen diıeser Errichtungen besteht VOTr allem
darın, da d1e betreffenden Oberhirten alle Rechte, Priviılegien, Ehren, Abzeichen
und Vergünstigungen haben, wıe S1E den Metropoliten und Diözesanbıschöfen
auf Grund des gemeınen Rechtes zustehen, zugleıch mıt allen entsprechenden
Lasten nd Pflichten. Da die Vorbedingungen fr dıe Errıchtung VO' Dom-
kapiteln ın jenen Gebieten noch nıcht erfullt werden können. wırd der 1im SCr
meınen Recht vorgesehene Krsatz gestattet, nämlich dıe Bestellung VO Diozesan-
konsultoren, dıe AaUuUSs dem Welt- der rdensklerus e werden. Ver-
mögensrechtlich ist yemälß Can. 349 Z vorgeschrıeben, dafß ın jeder 10zese
1n  S I1LC  Sa episcopalıs, das Soß Bischöfliche Tafelgut, gebildet wiırd, deren Fın-
kunifte in Britisch- Westafrika Aaus den schon vorhandenen Vermogensmassen,
den (Graben der Gläubigen und den Einkünfiten der Kurıe bestehen sollen. In
jedem Bistum soll, cobald ( möglıch ist, eın Diozesansemınar errıichtet werden.
Im übrıgen sollen die Vorschriften des gememmen Rechts bezüglıch der Leitung
und Verwaltung der Diozesen, der Wahl eines Kapitularvikars be1ı Sedisvakanz.
der Rechte und Pflichten der Kleriker und Laıijen beobachtet werden. Eıne recht -
ıche Folge der Diözesanverfassung ist 6S fernerT, dafs dıe bisherigen ApoO-
stolischen Vikare mıiıt Bıschofsrang VO  — der Verbindung mıt iıhrer bisherigen
Bischöflichen Kirche gelöst werden, deren 'Titel S1C bısher zugleich miıt ihrem
Vikarıat geführt hatten. Alle jetzıgen Apostolıschen Vıkare des genannten
Gebietes werden gleichzeıt1g Erzbischofen der Diözesanbischöfen ernannt mıt
er Verpflichtung, den VOTIL gemeınen echt vorgeschrıebenen Ereue1d SESHECN den

cta Apostolicae Sedis 1950 Nr 12 pas 615——619
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Stuhl Vor einem Vo  x ihnen gewählten katholischen Bischof abzulegen.

Zur Einfuhrung der Bischöflichen Hierarchie in % u werden WIr Stel-
lung nehmen, sobald die amtlichen Unterlagen in den Acta Apostolicae Sedis
veroffentlicht sind

Münster “A,'Y M ax Bierbaum

Behördliche Maßnahmen Zegen 1e Vielweiberei in Angola
und m Kongostaat

Von Jo Sp Knechtsteden

„Wır haben schon viele Christen”, rzahlt e1n Angolamissionar, „und OND-
ten noch massenhaft hinzutautfen: denn alles ll einen christlichen Vornamen
haben; ber Was nutzt das, nachher dıe Häl{fte VOo Sakramentenempfang
zurückgehalten werden muß, weli in ıhren Ehen nıcht stimmt.“

Da hat 1mMm Dezember 19458 der Generalgouverneur vVYo An O 1:a ine Ver-

ordnung erlassen, dıe ur diıe Missıon VOL großem Vorteil werden kann. Kln-
einschließlich der Vorstädte nıederlassen wol-geborenen, die sıch ın den Stadte

len, ist die Vielehe verboten WOIden Die schon miıt mehreren Frauen Verhei-
ateten bleiben ZWal 1m Besıtz ıhrer bürgerlichen Rechte, ber eines der

überzähligen Verhältnısse durch Tod der Scheidung gelost WIT' darf eın
nıcht eingegyangen werden. Um betrügerischen Umgehungen des (Gesetzes

vorzubeugen, wird der Abschluß eiıner Ehe prasumıiert, der Mannn den A

ständigen Angehorigen des Maädchens 1n Waren der €  i  eld den Brautpreıs ent-

richtet der solche Geschenke macht, dıe gewoöhnlıch als Brautpreıs gelten. Kın-

geborene mıiıt mehreren Frauen koönnen nıcht mehr in öffentlichen Diensten be-

schäftigt werden. Eingeborene in städtischen Gebieten einschließlich der Vor-
stadte, die nach Abschluß ihrer Ehe weıtere hen eingehen, werden ebenso W1IC
ruühere Polygame, dıe weıtere Frauen hinzunehmen, it ZWangsarbeit m

sechs Monaten ıs weı Jahren bestrait.
88 den Städten hat SIDie Begründung: Die eingeborene Bevolkerung

sehr den europäischen Gepflogenheiten angepaßt, daß eın anderes Verhalten
einzelner al ungehörıg empfunden wiıird. Das (esetz aber wırd sobald und in

dem aße auf das Land ausgedehgt‚ wıe c der rgligiösen und kulturellen Er-
Vgl An gola, Revue du Glerge Afrıcauin (Mayidi, Öon'go Belge), 1949

412 Annales Spirıtames, (Neufgranges, Moselle), 1949, 142 Kongo: Vincent
Charles La nouvelle legislatıon Sur 1a nolygamie Au Congo Belge Revur
du Glerge Africain, Juli 1950, s. 271 Vl  — den Heuvel,;, Le Heau de la
Colonie, 1n der Zeitschrift für dıe kath. Frauenwelt Belgiens: La femme, la V1ıe  v
et le monde, Juli 1949 Rubbens, La Polygamıe GCongo Beilge Lovanıa 1945,
Nr 7, 8 9 (Leopoldville, Congo Belge) Africa Christo, Njılen, Maıiı- Juni 1950,
d  © De Polygamıie 1n Dienst van Mohammedaanse Propaganda. Missions
(Gentinnes) Mai- Junı 1950

Der Wortlaut des Gesetzes YOo. Aprıl ändet sich 1 Ambteljık lad van
Congo VOoO' 15. Maı 1950 Vgl Charles ın R. Cl 6. 275
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ziehungsarbeit der Missionare gelingt, das olk für SC1HN Verständnis €e1
machen.

Dem Beispiel der Portugiesen sınd diesen Tagen diıe Belgier
&Cr vefolgt In der ‚‚Charte Coloniale‘“ schreıibt Artıkel Cn dem General-

SOUVEINCUF se1It langem Vor der Überwindung der Vielweiberei mitzuwirken
Gleichwohl hat die Regierung lange eıt hindurch nıcht Hen cdıe
alten Stammessitten begründeten Ehebräuche Stellung 4  mM  9 die
AUs dem Kriegsrecht hergeleıtete „„Große Polygamıie der mächtigen Häuptlinge
dıe VO  — den Unterworfenen zurecht Frauen für ihren Harem verlangten, und

dıe „Kleine Polygamie ıs Frauen der sonstwıe Beguüterten
Man schutzte und unterstiutzte dıe christliche Miıssıon un: zeıgte dadurckh

Wertschaätzung für die Vom Christentum geforderten MONOSAMECN Verhält-
Man S5105 auf adminiıstrativem Wege polygame Staatsangestellte

VOT un! trıeb VO den überzähligen Frauen 106 Sondersteuer C111 Schließlich
wurde den Gegenden ‚eXira Coufumiers überall das alte Brauch
ftum überwunden WAÄaT, ZU ungeschriebenen Gesetz, Polygame der rts-
gemeıinschaft nıcht mehr dulden. Freilich gab zahlreiche Ausweichgeleise.
In den Stadten lebten ZU Beispiel dıe „Alleinstehenden Frauen‘“‘, die ı111l Wirk-
lichkeit alle gehören. Wenn der Soldat SC1NCMN Dienst aufgibt der der
Beamte Pension geht, nımmt SIC PE sıch und äaßt S1C als Ehefrauen CS I-
strıeren.

i{m Jahre 1945 sprach sıch der Generalgouverneur Ryckmans ZU ersten
Male ffen zugunsten der Eınehe u Er erließ e1in Dekret, „relatıf ia TCPICS-
S1002 de L’adultere et de Ia bigamie ef de Ia protectıi0on du MaTriage M'  M1-
qU«C Ne1 CS 1U  - dafßs dıe hen nach den Vorschritten der christlichen Religions
gemeınschaften der nach altem heiıdnischen Brauch abgeschlossen S1IN! Verstöße

die ehelıche Ireue werden VO  _ 10838 streng geahndet Ehebruch ganz
allgemeın un!‘ Bıgamıie, WO 1098028  a S1' eım Abschluß der Ehe ZUT Kınehe De-
kannt hat Die Ehescheidung wird erschwert C1in katholischer Priester der
der Diener anderen Religionsgemeinschaft die C113 echt uft Ehescheidung
nıcht anerkennt dıe Ehe eingesegnet hat

Dieses (Gresetz Zu Schutz der iNONOSAINCH Verhältnisse WarTr notwendıg 5C-
worden, denn dritte Art Von Polygamie WäarT Entstehen begrilfen Die
.„‚Evolu&s‘“, dıe gebildeten Eıngeborenen, dıe nıemand daran darf
woher 51C stammen, kehren unkt den Brauchen iıhrer Vorfahren
zurück un nehmen, TOLZ Taufe un Kommunion, oft viele Frauen, wWwWIC es
ihre manchmal beträchtlichen Einkünfte als Beamte un Angestellte als Hand-
werker und Gewerbetreibende erlauben

Das NECUC (resetz, das Januar 1951 Kraft T1' geht über das
„Dekret Ryckmans“ weıt hınaus, wenn auch nıcht soweıt wWI1C der Kolonialrat

Um JENCHin dem Eingeborene Sıtz un Stimme haben, gefordert hatte
reisen alle alte Stammessitte längst verschwunden ıst dem Aufkommen
der obenerwähnten uen Art VO  =) Vielweibereiı begegnen un: den AÄAnde
TIungen der Mentalıtat der Leute dort Rechnung ragen, das Christen -
tum den MONOFAMEN Verhältnissen das Übergewicht gegeben hat. wird VET-
ordnet:

Solange € 1} schon bestehendes Eheband nıcht rechtsgültig aufgelöst worden
ıst ann ınec n<eueE Fhe nicht rechtsgültig abgeschlossen werden.
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2. Polygame dürten LU noch solchen Gegenden ıhren staändiıgen Wohnsıiıtz
nehmen. die altafrıkanıschen Stammes- und Gebräucheordnungen noch
weıter bestehen.
in den Ausführungsbestimmungen dıesen beiden Artıkeln erklärt dei

Gesetzgeber, dafß nıcht dıe Absiıcht hat, sıch dıe bestehenden 1el-
ehen wenden Sie INUuSSCH bıs ZU Januar 1951 regıstrıert werden Danach
können polygame Verhaltnisse LUr noch ıllegal entstehen Ihr ntstehen wiıird
geduldet und die Kinder AUS dıesen Verhältnissen VO echt nıcht benachteiligt
Der Gesetzgeber konnte sıch nıcht entschließen die Gesetzesbrecher Strate
nehmen WIC CS der Kolonialrat emp{iohlen hatte Solche Strafen wurden VOT
rst noch VO allzuvielen als ungerecht empfunden werden ber der zweıte
Artıkel macht das Neuautkommen polygamer Verhältnisse den kulturell ent-
wickelten Gegenden des Kongostaates dadurch unmoglıch dafß VO Juli 1951
ab Polygame und deren hefrauen 11112 Rückfall miıt Gefängni1s bis
Monat der mıt Geldbuße VO  — Franken bestrafit werden, dıe VC1I-

suchen 112 den Gebieten AGXITraA coutumıers ihren ständıgen Wohnsıtz ZU

nehmen Doch sollen cAie okalen Behorden den Industriezentren 111ı

Innern des Landes die ihre Verbindung mıt der SIC umgebenden Landschaft
und den dort herrschenden Sıtten noch nıcht verloren haben duldsam SCIM Wohl
ber werden VO (Gesetz getroffen die en Kongostaat eingewanderten
Asıaten Inder un Araber, dıe arabısıerten Neger un denegalesen Wer weıls
Was die Asıaten 111} Kongostaat suchen erkennt leicht VO  w elch einschneidender
wairtschaftlicher Bedeutung der zweiıte Gesetzesartı:kel IST, der den INONO-

Eheverhaältnis Lebenden davor bewahrt. staändıg das Ärgernis der Poly-
VOLI Augen haben

Die LEUC Gesetzgebung ist Vo  e} lıberaler Seıite stark angefeindet worden. S1E
1St 11 Wahrheit die größte sozıale ohltat. dıe dem Kongostaat WEI -

den konnte Wenn S IC 1U nıcht für manche Gegenden schon spat kommt
Die Polygamıe 1st die Geißel uber dem Köngostaat SCWECSCH 4Q wurden OT:

00 000 Frauen die Luxussteuern erhoben ber mıt 500 000 1st dıe Zahl der
polygamen Verhältnissen ebenden Frauen nıcht annahernd getroffen Das

bedeutet dafß Hunderttausende JjUNSCI Männer 10 bıs 4() Prozent nach den
Landschaften keine Famıilıe gründen können S1e ergeben sıch unsıtt-
lichen Leben und wandern ab die großen Wirtschaftszentren Afrikas. W () die
Prostitution bluht Die Prostituierten ber sınd vielfach gerade die i11) poly
n Verhältnissen lebenden Jungen Frauen Sı1e WI1SSCH sıch übrıgens ufs
beste das ınd schutzen In der paradiesisch schönen Landschaftt ele
sSınd ZWEEI Drittel aller Frauen sterı1l Dazu werden anderwärts noch LTausende

Madchen außer Landes verkauft dıe Araber Beispiel die SIC

bıs nach Dar Salem und anderswo an den indischen Ozean bringen
Die Missionare begrüßen den NCUCH Gesetzen C1M schwarzer Priester

bbe Loya .us Kipako unteren Kongo, hat iıhnen mitgewirkt dıe
Freiheit für die atfrıkanısche Frau Die neuentstehenden polygamen Verhältnisse
sınd Yanzcnh Kongostaat ıllegal Wohl macht sıch noch mancherorts cdıe Macht
jahrhundertealter Gewohnheiten geltend ber WEeNN darauf ankommt hat
keıin Mannn mehr dıe Möglichkeit, zusätzliıch gekauften Frauen Dr Z  1
beı ıhm bleiben Sie können ıh hne weıteres verlassen und anderen
heiraten Auch miıt dem S} beliebten Erben VO Witwen e un nıchts mehr
D  as bedeutet früher, VO  - UMNSCICIHN christlichen Standpunkt Aus C1INCnNn S
waltıigen Fortschritt Der Hauptwert des Gesetzes lıegt ber ohl darın dafi
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es. dıe öffentlıche Meınung zugunstien der monOoOgameh Eheverhält-
nısse beeinflußt un der n.d 113 die in den ostlıchen
Teıilen des Kongostaates. ın den vergangen ® Jahren mächt1ig gesteigert worden
Wäl, wirksam Eıinhalt gebietet.

Sokrates 4(469——399 V, Chr.)
Gedanken eine;im uch fur den Mıssıonar wichtigen läud)e

Als Athen auf der Hohe seiner Macht stand und and nd Meer lbeherrschtc
veErgSCSSCH ist, den— n Jahrh ME X; ITa Sokrates auf, dessen Name bıs heute

dAie Apologeten des Urchristentums D den Ihrigen zahlten. „Sokrates verdirbt
dıe Jugend”, sagtien dıe Athener, 49 ehrt nıcht die Gotter seiner Vaterstadt“.
un s1e verurteilten iıhn ZU ode

Im vorsokratischen Griechenland wurde dıe Jugend unterrichtet und C1-

g der Hand althergebrachter praktiıscher Lebensregeln, die ZU Ausdruck
kommen in den mythologischen Dıchtungen Homers und Hesiods, dıe nach einem
ekannten Worte Herodots (: 53) den Griechen ihre Gotter gegeben, dann ın

den Tragödien VvVOo  } Äschylus, Sophokles un auch Euripides, und VOLr allem in
einer mannigfaltıgen tradionellen Spruchweisheıt. „Erkenne Jich selbst.”“ „Niıchts
im Übermaß Dıese Frömmigkeiıt leitet sıch AUS einem einzıgen Grundsatz ab
Man muß alles 1n Ehren halten. W ASs VO  . den Gottern, Eltern und Vorfahren ın

Form VOo „heiligen Gebräuchen” stammt F WIT W1€e A1ıe Vorfahren getan
diıeser (Gsrundsatz vyalt absolut. allüberall 1m gesamiten antıken Heidentum.

HIS dessen nde Aus dieser blinden Hochachtung VOT den „vaterländischen
Einrichtungen ” (Origenes, Contra els V, 35) entstand der Kult der Familie.
der Tribus, des Stadt-Staates. Der Staat bestimmte die Heımat: verlangte,
daß eın krüppelhafter Weltbürger nıcht leben durite: en entsetzlichen Brauch
der Kınderaussetzung un -totung verteidigen 1m vermeintlichen Staatsınteresse
Männer wIe Plato (Staat 461 B) und Arıstoteles (Pol 9  Cn b 20 Der Staat
übernahm die Ausbildung der Jugend, schrıeb en ult VO Diesem ota-

wurde derlıtätsanspruch des Staates wıdersetzte sıch Sokrates. und deshal
Gotteslästerung und der Verführung der Jugend angeklagt. In Wirklichkeit
unternah seinen Freunden dıe wahre Bestimmung un die wahre Größe
des Menschen VOTr Augen Z.UuU ühren. Hatten hochstehende Geister der vorsokra-
tischen Zeıt cdie Rätsel der außeren Welt, dıe (rsesetze des Seins nd erdens.
Z deuten versucht, das Geheimmnni1s des Sokrates ist nıcht der Ordnung dieser
Welt Barfuß in einen schlechten Mantel gehüllt, ging (3 durch cdie Straßen der
Stadt. eın stiller Feind aller, die 1n Geld und Gut, in Ruhm und Ehre das
hoöchste Gut sahen. Nichts anderes haben die Griechen erstrebt, sagt Horaz
(Briete 44 C 3924), als uhm Sokrates suchte im Grunde se1ines erzens ott
selbst und War überzeugt VO W alten eıner väterlich-göttlichen Vorschung. S
weckte denn in der Jugend den ınn für Wahrheıit, Recht und Gerechtigkeit,
buür Sıtte und Tugend, {ür die Pflege der „inneren Schönheit“ (Phaedr. 279 b}
Es gibt iıne Vollendung des Menschen, ine Humanıtat! Sie lıegt iın der Voll-
kommenheıit der Seele Darum erforsche. mittels scharfen logischen Denkens, O  D
CS vernünftig, gut nd gerecht ist, { und S Z handeln. Strebe nach oben! Un(]
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weıl GF der denkbegabte Grieche den geschriebenen Gesetzen der Stadt dıe
ungeschriebenen Gesetze der sıttlıchen Natur- und Weltordnung entgegensetzte
weil das Gewissen er die Rechte des Staates stellte, weiıl die Forderung
erhob 11C und nırgends ine Ungerectigkeit begehen, starb CI, frei-
willig, hoffend auf den Schutz der Gotthe:  1t als 10 pfer des Totalıtatsan
spruchs des heiıdniıschen Staates Man mMu! (sott mehr yehorchen als den Men-
schen (Apostelg. 5! 29)

In den romanıschen Ländern gilt der französıische Dominikaner Festu-
giere als C1in ausgezeıchneter enner des alten Griechentums.! Er hat V-OT kurzem
C1MC überaus tesselndes ıld der Person un der Lehre des großen Mannes 8C-
zeichnet auf dem Untergrund guten Schilderung der sozıalen, kulturellen
und polıtischen /Zustäande der Athenestadt des und Jahrhunderts.* Am
Schlusse heißt c$ Urteil er Adıe sokratıische Philosophie Der auf
sıch allein an9':  Cen!: Mensch Ist der Vollendung nıcht fähıg Die Stoike:
geben diıes Nachdem S1C der Person des Weisen alle Kennzeichen
übermenschlichen JTugend angehäuft haben, gestehen 816 daß C1D solch außer-
ordentliches Wesen nıcht exXıstiert Zeigt INnr wahrhaft Weisen der
Wirklichkeit des Lebens sagt Epiktet |Dissert 11 231, „Ihr könnt nıcht“ m
Die sokratische Moral schrıe darum nach Erganzung Der S1IC gebracht hat
ıst eın bloßer Mensch Ebenso ist die Erganzung nıcht Aus der naturlıchen
Ordnung SCHOMMEN Chrıistus, löste dıe Relıgıion, die nıcht Nnu Denken und
Wissen sondern auch lebendige Kraftt ist VO!  - iıhrer Gebundenheit olk un!
Staat irennte S16 VO  =) der polıtischen Sphäre un führte S1C das Heılıgtum
der Seele und dıe Freiheit des (jewissens

Crefeld ITraar Dr Doergens

Ausstellung sakraler Kunst der Missions!änder
Von rof Dr B Aufhauser Muüunchen

Leider tanden dıe zahlreıichen deutschen Pılger, cdıe ZU Heiligen Jahr adı
Rom kamen, aum Gelegenheit, dıe seıt Juli der Pıazza Pio XII unterge-
brachte Ausstellung: „Christliche Kunst den Miss:onsländern“ ZUuU besuchen.

Exz Erzbischof Celso Costantini hat schon während SCINECS langen Wiırkens
als Apostolischer Delegat ı China se1it cdie uralte chinesische Kultur und
Kunst ulis tiefste selbst erlebt. Er blieb dem Gedanken christlichen Kunst

Anlehnung altererbte sakrale unstformen den Missionsländern auch
treu, als ZUMM Sekretär der Kongregation der Glaubensverbreitung ernannt
wurde. In SCINCH verschiedenen Schriften gab wieder wegweisende
Gedanken nd Anregungen, nachdem schon früher die Jesulıten Peking

Jahrhundert ine chinesische Kunstschule unter Leitung VO:  —$ Fr. Castıiglione
(1688—1766) un!‘ Matt Riıpa begründet hatten:;: Jesuiten auf Java
hatten dıe Holzschnitzarbeiten Ccines modernen mohammedanıschen Künstlers
Ika (Herz Jesu Marıa betender Engel) gefördert freiliıch auch C111 WENLFET —-

Vgl SC1NH Buch L’Ideal Religieux des (srecs ei ı’ Evangıle, Parıs 1939
Sokrates Deutsche Bearbeitung Pilger-Verlag. Speyer O  4]
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sprechendes Werk des Kunstlers die Deifaltigkeit) 918 iıhres mehr schadlicher
FEinflusses auf die mohammedanische Umwelt entternt.

1945 gab Frzbischof Costantıni diıe Idee der Schaffung einer Ausstellung
sakraler Kunst 1n den Missıonsländern für das Heilige Jahr 1950 An alle
missionı1erenden katholischen (Orden un! Kongregationen erging der Ruf, das
künstlerısche Schafien einheimıscher christlicher Kräfte 1n den Missionsländern
möglıchst anNnzurescNnN un!‘ fördern, ıhre Werke Z sammeln und nach Rom
übersenden. Hier wurden dıe eingegangenen Kunstschöpfungen nach bestimmten
regionalen, kunstlerischen nd relıg10sen Gesichtspunkten durch verschıiedene
Ordnungskommissionen un das Generalsekretarıat ausgewählt. Die beiderseits
der Vıa della Concıliazıone errichteten Paläste gyaben ihr, Wı auch eiıner kleinen
Ausstellung relıgyöser Kunst des Nahen Östens, einer Schau uber die christliche
Liebestatigkeit un die moderne christlıche W  unst 1n KEuropa seıt 1900, einen
würdıgen Platz Die Missionsausstellung alleın verteilt sıch über einen Flächen-
Taum VO  = 4500 (L Ausdehnung in eiıner Flucht VO  - vielen Kaumen. Bekannte
iıtalienısche Architekten, w1e einheimische Maler der Missionsländer (der indische
Maler Olympıo Rodrigues un!| Chandrakant N Mhatre, der Vietnam-Maler
Le Van De un andere) verschonten diese und schuten den -unstlerischen Ob--
jekten, dıie in eiıner bisher unerreichten Vollständigkeıit ausgestelit sind, iıne
Atmosphäre ihrer Heimat, deren Volkstum, Kultur und Kunst entsprechend.
Monsgr. Luigı Bernardı A. betreut die Ausstellung miıt grobher Umsidx?
und. Laebe.

Der Empfangsraum zeigt in großen Gemälden das Grundthema des MiısSs-
sionsapostolates. Der indısche Maler Angelo da Fonseca hat den Missionsauftrag
Christi reilıch mıiıt eiwas allzu steifen zeremonıell ernsten (Gestalten des Hei-
andes wı1e seiner 11 Apostel, der Vietnam-Künstler Le Van De dıe Segnung der
Missionswerke durch Pıus XI1., N VvVan den Houdt dıe Weihe emes eingeborenen
Priesters 1n Belgisch-Kongo und Iram Din Kın Aaus Vietnam symbolisch das
Werk der heilıgen Kincheit dargestellt. Wie hier 1m Atrıum, 5 begegnen uns
auch in den einzelnen Räumen zahlreiche Schriftbänder mıt wichtigen Aus-
sprüchen VO YPapsten, Großphotos
aller Art. und Photomont_agen, Landkarten, Statistiken

KEKs ıst natürlich unmöglich, das ungemeın reichhaltıge und vielfach farben—
prachtige Materiıal (zumal der Seidenparamente), d1ie zahlreichen Skulpturen AU>S

Linden-, S5andel-. Rosen-., Eben- oder Teakholz, Elfenbeın, Kupfer, Messing,
Bronze, Stein, YXon, dıe oft farbenprächtigen Gemalde un! Hängebilder (be
sonders eindrucksvoll cdie Märtyrergestalten und — SZECHCI Au Indien, China,
Korea, Japan, Uganda VO  ; Okayama Seykyo, Georg Wang-Su-Da, da Fonseca,
Lucas Hasegawa, Koseki Kimiko, des Hämischen Malermissionärs Van Genechten.
Namen, denen wır ın mehreren Salen immer wieder begegnen, 1m einzelnen auf -
zutühren. Neben den eigentlichen Missionskunstschopfungen verdienen die als
Originale der 1n Photos ausgestellten Objekte der einheimischen, nichtchrist-
liıchen sakralen Kunst cder verschıedenen Läander besondere Beachtung. Sie sind
ja vielfach nach ıhrer Technik wıe in ıhrem künstlerischen Stile, bei ihrem
Material, ıhrem Wesen un: Geist das Vorbild für die christlicherm: Künstler gE-
worden. Rekonstruktionen eıner indıischer katholischen Kapelle 1m buddhistischen
Stile, f{wa des Felsentempels- Karlı be1ı Poona ın natürlicher Größe, einer
Kapelle 1n Neubritannien mit Originalaltar, einer. Kapelle ım Stile der Neger-
Rundhütten VO  — Togo mıt der charakteristischen Türform, die einen Zwischen-

für die Gäste frei 1äßt eın Altar Aaus Papua aus tandesüblichem Material
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mıt landesuüublıchen Dekorationen und Teppıchen verdienen besondere Beachtung.
Kultische Gegenstande (Altarleuchter, Vasen, Kelche, Monstranzen) verraten
vieltach ın interessantester Weise ıhre Anlehnung entsprechende sakrale
Kultgeräte des dortigen Heıdentums, wie' etwa 11 besonderer Weise iıne chine-
sische Pıxıs, deren Motive einer chinesischen ÖOpferschale Aaus der Shang-Dynastıe
(1766—1122) entnommen sind. Die französische Vereimigung „Art et louange”
mıiıt dem Zıele, den Eingeborenen helfen beim Bau iıhrer Kırchen 1m Geiste
der Lobpreisung un: der Eucharıistie Ehren, hat 1inNne Reihe Vonm sakralen
Gefäßen AUS Sılber und Elfenbeın, darunter auch manche bızarr anmutendern
Monstranzen ausgestellt, deren dekorative Motive der ortsublichen Technik
Französich-Afrikas, der 5Symbolik der kulturellen Überlieferung entnommen sınd
In der Mailerei bevorzugen dıe indisch-chinesisch-Japanıschen Kunstler besonders
Szenen Aaus der Kındheit JeSsSU, VO der Verkündigung (eine ungemeın zarte Dar-
stellung VO  — Da Fonseca. freilich in starker Anlehnung Fra Angelico da
Fiesole) bhıs AD Flucht nach Ägypten. Ungemeın stark ist das Madonnen-Motiv
in eit wundervoller mystischer Weihe un uftender Zartheit empfunden dar
gestellt.

AÄAuch 1m Bereich der prıimıtıven Kulturen (Afrıka mıiıt esonderer Berück-
sıchtıgung VO Belgisch-Kongo, Ozeanıen, der Eskımo und Indıanerstamme Ka-
nadas) dem zweıten gyroßen Hauptteıl der Ausstellung neben der asıatischen
Kunst sınd schr viele Werke geboten. Hier herrscht das dekoratıve Element
in seiıner Farbenfreudigkeıt, Lebendigkeıt und Mannigfaltigkeit VOT, eın Element.
das sıch selbst uch der Kunst der Tatowijerung inspırıerte. Die vielfach
steıfe, klobig wıirkende Neger-Holz- und Messingplastık beeindruckt den u11

paıischen Betrachter durch ihre Natürlichkeıit, Unbefangenheıt, Unmittelbarkeit.
durch ihre stılıstıschen Formen., WwWI1eE die Originalität ıhrer Kingebung 1a bekannt-
lıch auch die moderne europäische Plastık beeinflußte. Die belgische Regierung
hat ungemeın vıel interessantes Material AUs Belgısch-Kongo, darunter auch
altere Werke WIE ein Ketisch-Kruzihlx AUuUs der eıt 1600, ZU Ausstellung
beigesteuert.

Eıne Reihe wertvolier Statistiken nd Photos veranschaulicht das achsen
des Dssionswerkes eingeborenen Klerus 1n Afrıka, WwW1e dıe Werke der katho-
lıschen Universitäten In en Missionsländern (vorderer ÖOrient, Indien, China
Japan, Philıippinen, Afrika). Auch zahlreiche Modelle VO Kirchen, WwWI1e€e twa
VO  - Phat Diem. SOWIE besonders VO mohammedanıiıschen Nordaftfrıka mıt He-
konstruktion eines Marmoraltars tur die islamitische Umwelt veranschaulıchen
dıe Versuche, ine christliche Architektur entsprechend der nıchtchristlichen Um-
elt Zzu schaffen.

Lın bebildeter Katalog. „Mostra )) Arte Missionarıa . gıbt alles W ıssens-
werte über Urganısatıon, mıiıt kurzer Einführung ın dıe eınzelnen Kulturen
(asıatische Hochkulturreligionen un primıtive Umwelt) SOW1eEe zahlreıche Hlu-
strationen.

Die unstschau veransdxäulicht das segensvolle Wiırken der Missiıon auf
einem bisher wen12 bekannten Gebiete neben ihrer Lehrtätigkeıit, ıhrem schu-
lischen. cO71a%en un carıtatıven Wirken. Gelingt der Kirche gerade auf en
Gebiete der Kunst. der Architektur., Malereı un Skulpturen, dıe nıchtchristlicher.
Volker In ıhrem tiefsten Wesen Z ertühlen und sıch ın iıhrer eıgenen Kunst
ihnen ANZUPASSCH, Offnet S1E uch ıhrer sonstigen Jätıigkeıt eıchter die
Herzen. Die Missionskunst erweıst dıe Kirche als allgemein katholısch, unıversal:
nıcht europädisch. Damit wırd eın programmatısches Wort Pıus X11 Al dA1e Mit-
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glıeder der Sunerioren-Rat-Konferenz im Jahre 1944 verwirklicht: „Der 15-
s10nar hat nıcht dıe Aufgabe, dıe spezilisch europäaische Kultur ın dıe Missıo0ons-
gebıete verpflanzen, sondern soll jene Völker, ıe bisweilen ausend-
jährıge Kulturen aufweisen, zuganglıch und bereıt werden lassen, dıe christlichen
Lebenselemente und Sıtten 1ufzunehmen und sıch eıgen Z machen, dıe leicht
un! natürlich mıt jeder gesunden Kultur harmonıeren und dıe dieser die volle
Fähigkeıt und Kralft verleihen, dıe Würde und das Jück der Menschen A

sıiıchern und gewährleısten. Dıiıe eingeborenen Katholiken sollen wirkliche
Glieder der Familie Gottes un! Bürger se1nes Reiches Se1IN, ohne deswegen jedoch
aufzuhoren. Bürger iıhrer iırdischen Heımat bleiben.“ Worte auf einem

großen Paneel 1 Atrium.) Wiıe weıt natürlich diese Aufgabe gelingt, bleibt
abzuwarten. Bisher haben alle diese Kunstschöpfungen meıst mehr Interesse und
Abnehmer iın Kuropa und ın den US{AÄA gefunden, als zustimmende Würdıigung
in den eigenen Ländern. „Es riecht f stark nach Buddhismus.” Diesen Einwurt
horen WIT nıcht selten 1n den Ländern Fern-Asiens. Vielleicht tehnen sıch dıe
Maler und Bildschnıitzer auch ZUuU stark eine erstarrte Kunst vergangenNcCr
]ahrhunderté‚ WwW1€E S1C uns 1n den großen Malschulen Indıens, ('hinas (der Tang-
Dynastie) entgegentrıtt, als dıe zeıt- und volksnahe Kunst der Gegenwart 117
ihren Landern Auch der künstlerisch Wert der einzelnen, hier ZUE Schau

gestellten Objekte ıst natuürlıch sehr verschieden. W ie überall in der sakralen
Kunst, gilt uch hıer das Wort ‚e tiefer das Einfühlungsvermogen, desto
stärker und größer das Kunstwerk.“ Gar manches Mal fühlen WIr ıne nur allzu
starke Nachahmung westlicher Vorbilder. och begegnen uns uch Schöpfungen,
1n denen echtes asıatisches Kunstempfinden mıt seiner Vergeistigung, Verimner-
liıchung, Transzendenz, seıner abstrakten Symbolik cdıe christliche Idee völlig

„Erschaffung derdurchdrungen und geformt hat, wıe etwa in dem Gemälde:
Welt“ von Chandra ant N Mhatre, dem „Erzengel Michael” ın seınem Kampfe
SCHCH den Damon. dem S Franzısküs” VO  —$ Okayama Shunko un anderem.

ine Darstellung der Madonna (oder der Meditation?) scheint M1r dem
(reiste des (O)stens besonders widersprechen. Sie zeıgt ıne Frau mıt Kopf-
nımbus in sitzender Meditationshaltung auf gekreuzten, unterschlagenen Beinen.
eiıner Haltung. wI1ieE s1€e cdıie Kunst Ostasıens 1Ur dem männlıchen Buddha SEC1=

viert
Wird schon jeder, der seıt Begınn der Entstehung der modernen qQhristlichen

Kunst in nichtchristlichen Ländern mıt iıhr vertraut isf,, VO der Fulle des hıer

gebotenen Materı1als hochst überrascht SC1N, wird jeder | DEITS noch mehr VOT.

der Überfülle des Reichtums der christlichen Kunst WI1C auch der einheimischen
nıchtchristlichen sakralen Kunst uts tiefste beeindruckt seE1nN. Ks bleibt bedauer-
lıch, daß mıt Schließung der Ausstellung nach Ablauf des Heilıgen Jahres dıe
vielen wertvollen Gegenstande wieder ın alle Welt zerstreut werden.
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Heinrich un! Viktor Die Kırche ım Epheserbrief,
(Beiıtrage ZUEX Kontroverstheologie, herausgegeben VOon Robert Grosche. Beijheftt

„Catholica” Nr. 1949 Aschendorfi, l üunster. 114 4,80
Kın Katholik un: eın Protestant außern sıch der Frage der Kırche, einem

Hauptproeblem in der Begegnung der getrennten christlichen Konfessionen.
P Dr Warnach (Maria-Laach) stellt in sorgfaltiger Exegese die Ekkle-
s1olagie des Epheserbriefes fest Schlier geht VO religionsgeschichtlichen Ge
sichtspunkten d& nach seiner Auffassung verwertet Paulus 1mM Epheserbrief
gnostische Begriffe nd Ausdrücke SOWI1E mythiısche Motive, dıe 1 christlichen
Sınne umdeutet; die Kırche ist nach ıhm göttlichen Ursprungs, Christus iıhr
Sch6öpfer und Haupt

Dr NiıstersVelgte.
lgnaz Weiı  WE G(Gottselıge Innıgkeıt. Die Grundhaltung der religıösen

1949 Fr Pustet. Regensburg. 415 SSeele nach Johann Mıchael Sailer.
Geb ]  —

Der ert. erblickt ın „Saılers Botschaft VO  - der Innigkeit diıe Herzmitte
sSe1INES Anlıegens un zugleich auch den eigentlichen Kern seiner Groöße“ 14}
In ausführlichen Untersuchungen geht dem Begriff der Innıgkeit ın der (Ge-
schichte der Frömmuigkeıt, spezıiell der Mystık nach und legt dann eingehend die
Bedeutung der Innigkeit in Sailers Geisteswelt dar Die Innigkeıt ıst „eC1n de-
mütiges Sichempfänglichmachen des geistiıgen Menschen für das (Gottliche
(S. 329) der „Weg ZU' Verständniıs der. Gotteswirklichkeit 1m Heilıgtum des

Herzens” (S 336) Bei Sajler ist SıeE „eın zentrales Motiv seiner relig10ösen Praxıs”
un eın Kernpunkt seiner hre Die te1i's historische, teils religionspsycho'ogische
Abhandlung erortert schließlich „Saılers Innigkeitsbotschaft 1m Lichte der
Gegenwart”, 1m Lichte der heutigen Religionspsychologie.

‘Telg.te. Dr ,  n  «_

Rudolf Herm I Fragen den Begriff der Natürlıichen ‘Theolaéie.
Beitrage ZU Förderung christlicher Theologie., begr. Schlatter herausgeg.
on Althaus Jereminas. Heft. ( Bertelsmann IVerlag. (rüters-
loh 950 Brosch 3,20 einmal-Schon der Titel der Schrift des Greitswalder Theologen zeıgt wieder
die: theologischen Fronten sind 1in Bewegung gekommen. Die ın ockerer Form
(zugrunde lıegen Vorlesungen, dıe 1948 be nem Berliner Pfarrerkurs gehalten
wurden! gebotenen Darlegungen kreisen, biblischen Ausgangspunkt Apg
1 1 17, ff.s Rom 1, 18 ff.: Z treten nıcht besonders In Erscheinung) aus,

in teter Antithese Z Barths „Christomonismus” ( Althaus), cdie Fragen
der natuürlıchen Selbstbezeugung Gottes und der Begegnung zwischen Evangelium
und den natürlichen Ordnungen (Naturrecht, natürliche KEithik als „Anknüpfungs-
punkt”; Toleranz; Begegnung miıt der modernen Naturwissenschaft, dıe „n
überhorbarer Weıise die Tore der Religion klopft“). faßt seine Stellung,
die sıch mehr der wenıger miıt den Ansichten von C. Stange, Althaus.
E Brunner, Schlatter und Brundstäd deckt, zusammen: „Wir stehen der
Natürlichen Theologie und Moral sofern immer wıeder die Unmittglbqr}ceit
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des Menschen dem inen Gott g1bt, der der Vater Jesu Christiı ist (53)
„Die Lehre VO  — der gefallenen Schöpfung annn nıcht der Von einer Gott ent-
fallenen Schöpfung werden. Sonst kaämen WIT auf gnostisch-manichaische Wege“
(S 25) „Es gibt eın Recht, siıch auf Gott und seine Beziehung uns 117}
positivem Sinne beruten. hne daß der bewußte Glaube Christus dazu dıe
nofwendige Voraussetzung ist 16) verweiıst in dıesem Zusammen-
hang auf den CONSCHSU: gentium und dıe Ergebnisse der Wiener ethnologischen
Schule. dogar ın den Gottesbeweilsen sieht CI TOLZ grundsätzlicher Ablehnung,
„bedeutsame Bemühungen“ 34) Wie ıne Apologie der Praeambula Sidei;
klingt CS, WCDLDLN beı Barth ınter „lauter theologischen Dekreten un
Postulaten” dıe „prinzipielle Grundrechtfertigung” un! den „Zusammenhang
mıt den Grundlagen uUunNnseTITC5 Bewußtseins“ vermißt 37) Es gibt eın natürliches
Gesetiz, nd der Christ muß WIE Paulus (2 Kor 2) daran appelliıeren

Dennoch hebt seıne Auffassung Vo  >; den — lJeıder nıcht allseıtig dar-
gestellten katholischen Satzen „gratia supponiıt et perficit naturam “ un!‘ der
„anıma naturalıiter christiana“” scharf ah Nur der Name der Nat Theologie.
nicht die Sache se1 ihm mıt den Katholiken gemeınsam 43) S1e se1 abzu-
lehnen, „sofern S1E als ancılla für ıne Theologıe der Kırche angeworben.
sıch innerhalb derselben ZUM Zucht- un!' Lehrmeister aufwertfen AI
sofern weıter die Kırche miıt ihrer Hılfe „iıhre vermeintliche Aufgabe der Kultur-
bestimmung un Weltgestaltung ausuben 11° S 49) sicht hier ıne NC

borgene Verwandtschaft“ zwischen der katholischen Auffassung un Barth,
beı dem „Naturrecht und Natürliche Theologıe ZWäarLr verworfen, ber 11 Gestalt
einer politisch werdenden Theologie wıeder hineingekommen” sejen (S 51)

Als Angelpunkt theologischer Unterscheidung erweıst sıch hier wiederum
dıe Rechtfertigungslehre. So WCNnhn meınt, (CGinade habe „überhaupt nichts
direkt mit der Natur, und auch nıchts mıt einer Übernatur Z tun Die
Gnade zerstort weder noch vollendet SIC die Natur“ (S 44 f} Sie „hat e nicht
S schr mıiıt Natur un Wesen des Menschen., als vielmehr mıt seiner Schula
nd Sunde 7 tun 5)

Es eruüubrigt sıch wohl, naher auf die Bedeutung der angeschnittenen Fragen
für Missionswissenschaft un: -praX1s hinzuweisen. Wenn dıe Kirche Einfluß
nehmen 311 auf dıe nıchtchristliche Welt „bıetet sıch ben die Sprach- un!'
Begriffswelt des natürlichen“ Rechtes und der „natürlichen“ Religion als Dol-
metscher an ED 4 Und ZW äar wohl als notwendiıger Dolmetscher: „Das hrır
stentum ann sıch 1LUI Erfolg versprechen, un ıhm ıne natürliche Theologie
die Wege bereitet” (Upadhyaya Brahmabandhav, zıtiert in der Münchener Theol
Zeitschr. (1950]1, 57)

Dr LengelınzMünster
Joseph Dahm Marıannhall, seine V'mnere Entwicklung SOWI1E seine Be-

deutung für die katholische Missions- und Kulturgeschichte üudatrikas. ine
Doktordissertation eingereıcht €1 der Wiener kath theol Fakultät Wien  7  A
Gedruckt als Manuskript in der Thomasdruckerei, Mariannhill 1950, 232&9  Bespredmngen ’  *des Menschen zu dem einen Gott gibt, der der Vater Jesu Christi ist“ (53).  „Die Lehre von der gefallenen Schöpfung kann nicht zu der von einer Gott ent-  fallenen Schöpfung werden. Sonst kämen wir auf gnostisch-manichäische Wege“  (S. 25). „Es gibt ..  ein Recht, sich auf‘ Gott und seine Beziehung zu uns in  positivem Sinne zu berufen, ohne daß der bewußte Glaube an Christus dazu die  notwendige Voraussetzung ist ...“ (S. 16). H. verweist in diesem Zusammen-  hang auf den consensus gentium und die Ergebnisse der Wiener ethnologischen  Schule. Sogar in;den Gottesbeweisen sieht er, trotz grundsätzlicher Ablehnung,  „bedeutsame Bemühungen“ (S. 34). Wie eine Apologie der Praecambula fidei  klingt es, wenn H. bei K. Barth‘ unter „lauter theologischen Dekreten und  Postulaten“ die „prinzipielle Grundrechtfertigung“ und den „Zusammenhang  mit den Grundlagen unseres Bewußtseins“ vermißt (S. 37). Es gibt ein natürliches  Gesetz, und der Christ muß wie Paulus (2 Kor 4,2) daran appellieren (S. 31 f.).  Dennoch hebt H. seine Auffassung von den —, leider nicht allseitig dar-  gestellten — katholischen Sätzen „gratia supponit et perficit naturam“ und der  „anima naturaliter christiana“ scharf ab. Nur der Name der Nat. Theologie,  nicht die Sache sei ihm mit den Katholiken gemeinsam (S. 43). Sie sei abzu-  lehnen, „sofern sie als ancilla  . für eine Theologie der Kirche angeworben,  sich innerhalb derselben zum Zucht- und Lehrmeister aufwerfen will“ (S. 538).  sofern weiter die Kirche mit ihrer Hilfe „ihre vermeintliche Aufgabe der Kultur-  bestimmung und Weltgestaltung ausüben will“ (S. 49). H. sieht hier eine „ver-  borgene Verwandtschaft“ zwischen der katholischen Auffassung und K. Barth,  bei dem „Naturrecht und Natürliche Theologie zwar verworfen, aber in Gestalt  einer politisch werdenden Theologie wieder hineingekommen“ seien (S: 51):  Als Angelpunkt theologischer Unterscheidung erweist sich hier wiederum  die Rechtfertigungslehre. So, wenn H. meint; Gnade habe‘ „überhaupt nichts  direkt mit der Natur, und auch nichts mit einer Übernatur zu tun  Die  Gnade zerstört weder noch vollendet sie die Natur“ (S. 44 f.). Sie „hat es nicht  so sehr mit Natur und Wesen des Menschen, als vielmehr mit seiner Schuld  und Sünde zu tun“ (S. 45).  Es erübrigt sich wohl, näher auf die Bedeutung der angeschnittenen Fragen  für Missionswissenschaft und -praxis hinzuweisen. Wenn die Kirche Einfluß  nehmen will auf die nichtchristliche Welt, so „bietet sich eben die Sprach- und  Begriffswelt des „natürlichen“ Rechtes und der „natürlichen“ Religion als Dol-  metscher an“ (S. 4). Und zwar wohl als notwendiger Dolmetscher: „Das Chriv  stentum kann sich nur Erfolg versprechen, wenn ihm eine natürliche Theologie  die Wege bereitet“ (Upadhyaya Brahmabandhav, zitiert in der Münchener Theol.  Zeitschr. 1 [1950], S. 57).  Dr. E-Lengeling  e rMünster 1 W.  P. Joseph Dahm, Mariannhill, seine Vir\1nere Entwicklung sowie seine Be-  deutung für die katholische Missions- und Kulturgeschichte Südafrikas. (Eine  Doktordissertation eingereicht bei der Wiener kath. theol. Fakultät Wien:}  Gedruckt als Manuskript in der Thomasdruckerei, Mariannhill 1950, 232 S.  _ . Das im Erscheinen befindliche Werk behandelt nur den Zeitabschnitt von  der Gründung Mariannhills 1882 bis zur Trennung vom Trappistenorden 1909.  In der Einleitung bringt der Verf. eine kurze Übersicht über die politischen,  kulturellen, kirchlichen und völkischen Verhältnisse in Südafrika vor der Grün-  dung Mariannhills. Der Hauptteil ist entsprechend dem Titel des Buches in drei  jAb;dmitte unterteilt, die ein sehr interessantes Bild von der von den Trappisten  ®Das 1mM Erscheinen PAGadliche Werk behandelt NUrFr den Zeitabschnitt von
der Gründung Mariannhılls 1585892 biıs ZU  r ITrennung VO Trappistenorden 1909
In der Einleitung bringt der Verft. ıne kurze Übersicht er dıe poliıtischen,
kulturellen, kirchlichen und völkischen Verhältnisse ın Südafrıka VOoOr der Grün-
dung Mariannhıills. Der Hauptteil ist entsprechend dem Titel des Buches 1n drei;

Abschnitte unterteilt. die ein schr interessantes Bild Vo der von den ITrappisten
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ZU eıl SAaNZ Licht ın d ıegeleisteten Missionsarbeiıt entwerien
dortige Missionsentwicklung vermitteln. Mariannhıll wird damıt ZU erstenmal
In seiner Missionsarbeıt un: seiner Bedeutung füur dA1ie katholische Mıssi0nS- und

Kulturgeschichte VO  } Sudafrıka auf (srund erstmalıg verarbeıteter Quellen
würdigt. jiewohl sıch hierbe1 ıne Erstlingsarbeıt des Vertfassers handelt,
dem wissenschaftlıchen Forscher wiıird hıerın 1n gedrangter Form ıne Menge
Stoif geboten un! auf weıteres interessante Quellenmaterıal sowohl i1m Laufe
der Abhandlung als Schluß 1m Literatur- un Quellenverzeichnıs verwıesen.
\Jer esondere Wert der Arbeit hegt in der erstmaligen Erschließung VOon bısher
unzugänglichen Quellen und der wissenschaftlıchen Behandlung der Marıann-
hıller Missionsarbeıt 1mMm yrößeren Ausmadßs, woruber bıs jetzt eın zusam m e1-

fassernides Werk gänzlich fehlte.
Fr Dr Thomas Respondek C MUmzumbi. uüudafrıka.

W alter 7 Erlebnis Indıen. Verlag Vıeweg. 1950 195

9,.80
beschreibt 1n Worten und Bildern eıne Reıse durch Geylon und ndıen

in den Zeıten. da dıe „Jrier“ des Norddeutschen Lloyd noch exıstıierte. Was
dem Werke ıne eıgene Note verleıht, sınd dıe Sympathıen füur die hoheren
Formen des Buddhismus und Brahmanentums, dıe vielen Zaitate zAUS den Upanı-
shaden und den kanoniıschen Schriften des Buddhiısmus und qAre geschichtlichen
Rückblicke, auf Akbar. Manche Schilderungen packen den Leser, t{wa die
über das Ta] Mahal Daiß der buddhistische Frauenorden erloschen ıst (21);
der Buddhismus keiıne (Grebete kennt (22) und se1ıt anderthalb Jahrtausenden dUuS
Indien verweht ıst 136) annn INa nıcht allgemeın N Es geht nıcht
Christus einen „Mahayogin” ennNCN 91) In Ghum handelt CS sıch nıcht un

Mahayana- 123), sondern Vajrayana-Buddhısmus.
Müunster l. Ihomas Ohm

Paul Schebesta Der EWILE Ruf. Kın junger Mensch erlebt Afrika.
‘Mödling heı W ien 1945 erl Missionsdruckereı1 st Gabriel in Mödling. 3592
Geb 6,90

In Form eıner Erzahlung schildert Schebesta die Erlebnisse eınes Jjungen
Kaufmanns auf seinen Reisen durch Afrıka un: auf Missionsstationen. Unter
dem Eindruck der sozıalen und seelischen Note der Eingeborenen vernımmt der
Reisende den Ruft Gottes, sıch als Missıonar 1ın den Dienst der Schwarzen Z

stellen und folgt iılım nach langen inneren Kämpfen. Es ist iıne neuartıge
Werbeschrift für den Missionsberuf, die Empfehlung verdient. Entsprechend den
reichen Erfahrungen des Vertassers werden auch viele neuzeiıtlıche Miıssı10ns-

probleme gesprächswelse behandelt und falsche Ansıchten uüber die Missıions-
aufgaben wiıderlegt, S! da: uch der Nachwuchs ın den Missionshäusern das
Burh mıt Nutzen lesen kann.

Munster Max Bıerbaum



Vierzig a  re Zeitschrift ur  - Missionswissenschaft
Jon Benno Bıermann

Schriftführer des Instituts für missionswıssenschaftliche Forschungen
(Venn Lr auch dıesem Jahre den Jahrgang zählen,

sınd doch jetzt Jahre verflossen seıt der Gründung UNSETET A.O1f=-
schrıft. Da ıst nützlıch, zurückzuschauen un sehen, IIE zu el
ir au} dem Wege sınd, XNE weıt dıe Zeıtschrift ıhren £wecken
entsprochen hat

ber dıe Aufgade der Zeitschrıft schrıech Prof. Schmidlın
Heft des Jahrgangs 19117 den Artikel: „Was Xr wollen“.

Danach WWar der WECR der theologischen Wissenschaft 2ES der
lebendigen und Leben spendenden 15S10N Anregung und

Befruchtung geben ber durch dıe theologische Wissenschaft
neder der 255107 Halt un Ausdauer verleihen. S hıegt UNs

fern“, schrieb Schmidlın, „ECLWOA vo STUNEN ısch her dıe Mi1iss2i0-
Nnen schulmeıstern oder un ıhnen iırgendwelche unberechtigte Krıitik
ben DE wollen, LNSETE un daher auch ıhr Organ soll znel-
mehr siets der 1sSS10N dıenen suchen, aufbauend un nıcht ZET-
störend zwıirken.“

Es War das ersie Mal der (reschichte, daß dıese Ziıele blar
herausgestellt und verfolgt wurden, CWnNeEeE schwere Aufgabe, dıe $1Ch
nıcht ohneUWUıderstand Von mnelen Seıiten durchsetzen bonnte. Die

UT das Organ, ar der Mund, der Lautsprecher, mı1t dem dıe
EUEC Wissenschaftsıch Bahn schaffte, wodurch A möglıch zurde.
den ;‚HIEDESZUE der M  S anzutreten, Vvon dem Joseph Peters 1933

der gesprochen hat Die hat gehalten, WaASs S1E

UVDorten Schmidlıins versprochen hat, auch WEeNnn der verehrte Alt-
meıster UNSETETWissenschaft manchmal mıt SELNEM feurıgen elsas-
sıschen Naturell Anstoß erreot hat hne Anstoß ast 7 oft auch
unmöglich, das ute durchzusetzen. Laurenz Kılger B., der
vVon AÄnfang Miıtarbeıiter der Zeıtschrift AT . hat UNTLS

Jahrgang den Entwicklungsgang der LZeıtschrift ı272 lebendiger Form
gezeichnelt und zugleich. sorgfältigen Index für dıe bıs dahın
erschienenen Bäünde ausgearbeitet, daß T für dıiese Jahre e1N-
fach au? ıhn VETWELSEN dürfen (ZM 1939, 201—2153, der Index

307—418). (ır mochten deshalb 2er NUYr UÜberblick hie-
fen ber dıe Entwicklung der Zeitschrift 272 der Folgezeit.

Bıs ZU 3 Jahrgang hatte rof Schmidlın die Leitung SEC1INET

Zeitschrift, und uch den Jahren 21— 19  » als Prof. Karl!
Missions- Religionswissenschaft 1951, Nr

__ Okumenisches Institufs
der UniversitätTübingen -
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Preper SIE als Redakteur veritiral, blıch der eıfrigste Mitarbeıter.
Leider bhrachte das Jahr einen ruch Prof Schmidlin mußste
ınfolge sCINET Haltung gegenüber der N S-Parte: seinen Lehrstuhl
ıN 'Munster aufgeben. egen SCINET sonstıgen Haltung sah sıch
das Institut für missionswissenschaftlıche Forschungen ZGEZWUNGEN,
sıch UOTrTL ıhm dıstanzıeren. Uır zwollen dieser Stelle auf dıe
Vorgange nıcht naher cingehen. rof. Schmidlın ahm seine eıt-
schrift mıt ach Sıuddeutschland und 7A0 dıe beiden folgenden
Jahrgänge aM Kommissionsverlag UvO  - Rombach an Freiburg
AEeTAUS, ındem er auch dıe Verbindung m1ıt der Religionswissen-
schaft, dıe se1ıt 19928 VONn Prof. Dr Steffes erfolgreıich hetreut wurde,
löste. SO konnten dıese heiden Jahrgänge sıch zeder auf dıe
konzentrieren und brachten cine Faille wertvoller Artıkel theoretı-
schen und geschichtlichen Inhaltes. Leider zeıgte sıch daber auch
Schmidlins Eıigenheit. SO blıch dem Insttut nıchts anderes Übrig,
als satzungsgemäfß seinen Mitghedern eine ‚eıZENE Zeitschrift
liefern, mıt deren Redaktıon Prof Dr Max Bierbaum ın Münster
beauftragt zuurde un dıe se1ıt 19538 untier dem Titel „ Missions-
wissenschaft und Relıg10nswissensft“ ım alten Verlage Aschen-
dorff erscheint.

Es War heine lecıichte Aufgabe, dıe Prof Bıerbaum mıt dıiesem
Auftrage übernahm. Auf dem deutschen WQaterlande ag der Druck
des N azısmus un nachher des Weltkrieges. ur dıe 155107 fehlte
das Interesse, für dıe der N achzwuchs, und dıe alten Miıs-
sionswissenschaftler meist INS Ausland. Das erschwerte dıe
Arbeıt des Schriftleiters, der dıe Mitarbeiter suchen mußte. Diese
Schwrerigkeıt „o„nichs mıt der „unchmenden Abschließung On der
übrigen Welt ın der Kriegs- und Nachkriegszeit. Die wissenschaft-
ıche Arbeit zurde durch dıe Zerstörung der Bibliotheken nrelfach
unmöglich gemacht, &usländische Liteyatur fehlte fast völheg. Hs
7190ar deshalb geradezu eın Wag HMS als Prof Bıerbaum, nachdem
das Weitererscheinen ım August 1941 „erboten worden WT , 1947
trotz aller Lizenz- und sonstigen Schwrerigkeıten wieder mıt der
Ausgabe begann, vorsichtıg, auf schlechtem Papıer, Für dıe beiden
Jahrgänge 0947748 ıM ganzen 5 Hefte, 1949 zneder Hefte, da
PINE weıter gehende Lıizenz nicht erhalten WANT , nd schlie ßlich
1950 zmeder ım früheren Umfang O7l Heften. Auch dıe Ver-
bıindung mık der Religionswissenschaft wurde meder aufgenom-
men: Prof Dr Steffes hat AazZu beigetragen, dıese Abteilung der
Zeitschrift auf dıe Höhe bringen. Maıt dıesem Jahre 1950 wurde
auch der izlte N qme der Zeitschrıift „ZM wieder aufgeüommem
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daß der Jahrgang der DLUN. als Jg der ZMR bezeich-
nel nrd. Damiat zwurde dıe Aufnahme un Fortführung der alten
Tradıtion wıieder dokument:ert Im Ubrıgen MLUS IMNa  s heı CNLGETN
Beuıtragen der etzten Jahrgänge klagen uber mangelnde (WVeıte
und Tiefe; MLA  - MAS feststellen, daß dıe Missıonsgeschichte 21i

Burz kommt. daß ı der Buüucherkritik ”"nele zwertuolle Bücher he-
sonders 85 dem Ausland fehlen, daß dıe allgemeinen I ıteratur-
verzeichnısse vollıg fortgefallen sınd ber das mu ß zjeder
harteusche Leser zugeben, da untier den schwnerıgen Umstanden
der Nachkrziegszeıut das Möglıche geschehen 2SE, daß für alle Abteı-
lungen der für Miıssıonstheorie WNE für Missionsgeschichte
un -kunde, TÜr Missıonsrecht, WE hesonders auch FÜr dıe elı-
SIONSWISSENSCHAFT 2el (DVertvolles geboten zwurde Und LT dürfen
dıe Hoffnung hegen, daß dıe Zeıtschrift Zukunft och besser
als hısher der Al Sache der 155102 znrd dıenen Bönnen
Münster un andersiwo Deutschland zneder €rn starkerer gul
ausgebildeter ch w U chs für 212e Pflege der ersteht
dıe mıssıoNYWKETENden Orden un auch dıe Bademiker uUNSET Orcvan
durck bonnement unterstutzen, WENN LT Deutschen ML ELINET Be-
ruhıgung un Festigung der holıtıschen Lage auch zneder dıe
Möglıchkeit Versetz: werden, Al Wetteifer mıt den anderen
Vöolkern. für dıe Ausbreitung des Glaubens un der Kırche u_

treten. Mıt vollem Recht dürfen ir dem v„erantwortlichenSchruftlez-
Ier scıt 1938 un auch Prof. Steffes danken, daß 1E das Werk
Prof. Schmidlins ı solcher (Weise fortsetzen. Eın (WVort des Dan-
bes gebührt auch dem Verlag Aschendorff ın Münster, ern Zulen
un schlechten Zeiten ehrlich bemüht.WAT, dıe Aujfgaben
Zeitschrift durch Werbung un drucktechnisch ördern.

1e Missionskirche der Zeitenwende
Von Prof Dr Steffe L unster (Westf

Wenn ıch ber das Thema 7  1€ Missionskirche der
Z de“Ü,  e reden soll, MU: ich zunachst versuchen, Klar-
heit darüber schaffen, ı welchem Sinne.diıeses Thema, dasVIE-

Der nachstehende Beıtrag gıbt den Vortrag wıeder, den der Verf£ aufdem
Internationalen Akademischen Missionskongreß i Wien(vom bıs Jul:;

halten sollte. Da dıe Reise nach ıen unmöglıch wurde, hatte Herr
Univ.„Prof. Dr Thauren SVD die große Freundlichkeıit, den ext VOrzu-
lesen.
17
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lerleı Gedanken beschwört, das rennende Anlıegen dieser festlichen
Stunde darstellt. Unsere Kiıirche Wal seıt Anbegıinn und ist immer-
fort eine M S  >:‘ Nn kı und 165 nıcht UTr in dem formalen
Wortsinne, da{iß S1E einen Auftrag VO ihrem göttlıchen Stifter hat,
der auf iıhr ruht hıs ZUI Vollendung der Zeıten; sondern uUuNnseTE

Kırche ist auch S ch ch gesehen STELS Missionskirche, insotern S1eE
ımmer 1m Kampfe steht mıt dem FKursten dieser Welt, um das e1nN-
mal Erworbene erhalten, das wieder Verlorene erneut Z

reiten un das-noch nıcht Gewonnene erstmalıg gewinnen. In
diesem letzteren Sinne vornehmlich meınen WIFTLr die Kirche, WCLLN

WITr S1eE 1ın uUunNnsercCcIhl Zusammenhange Missionskirche neENN!  Y WITr
meınen die Kirche, die die Frohbotschaft den Voölkern tragen soll,
die s1e noch nıe TNOMMN! bzw noch nıcht ıhrer Lebensform
gemacht haben

Wie dıe Kirche in dem eben gekennzeichneten weıteren Sınne
schlechthin eine on ist, steht S1e Aauch immer
in der Denn S1e steht mıtten in der Zeitlichkeit
und Geschichte. Als iırdische Erscheinung bietet S1e sich dar ın der
Gestalt von Zeitlichkeit un Geschichte. Und weder Zeitlichkeit
noch Geschichte kennt eınen Stillstand. S1e S1N!  d immer irgendwıe
im Wandel und 1in der Wende Darın liegt gewiß eın ernstes Pro-
blem 1m Hıinblick auf dıe Kirche namlıch dıe Frage, w1e diese ihre
Zeitlichkeit un: Geschichtlichkeit sıch ihrer Überzeitlichkeit und

Übergeschichtlichkeit verhäalt.
ber an diese grundsätzliche Fräge, dıe S1' notwendıg aus em

Wesen der Kirche erg1bt, denken WITr 1er nıcht; WI1Tr denken auch
nicht iın erster Linıe daran, dafß jede eıt unter dem Gerichte Gottes
steh;, das mit der Scheidung der Geister seı1t der 1.€

U t3 1n aktueller Wirksamkeit ist, weıl das geschichtliche Leben
S1 immer ın zeitlichen Entsd1;idungen, also „gewissermaßen in
Zeitwenden aufbaut.

Jle diese Bedeutungen von Zeitwende‘ 'treffen noch ıcht den
5  ınn, den WIT hier intendieren. In den folgenden Ausführungen
wird Zeitenwende identisch se1ın mıt einem
gehobenen säkularen Geschehen unserc<cs Zeitalters,
das WITr auch als weltgeschichtliche Krıse bezeichnen kON-
NCNH, un die nıcht ur die Welt erfaßt hat, sondern auch die Kirche
ın große Mitleidenschaft zieht.

Das S  ort Krise häangt miıt der Gerichtssprache und
annn bedeuten Anklage, Urteıl, Verurteijlung. In unserem]) (sedan-

kpngange soll damıt Ausdruck gebracht werden‘, daflß eine
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ganze Zeitepoche angeklagt un vérurteilt ‘i‘st. Ver-
urteıilt ist wahrscheinlich ZU. Untergange, ohne dafß vorerst ein
Neues sichtbar wurde, aAs iıhre Stelle treten konnte. Auch in der
Medizın spricht INa  ; von Krise, WEn der Zustand des Kranken
stark unter dem Schatten des Todes steht, dafß seine Wiıedergenesung
hochst fraglıch ist

Wiederum bedarf das Wort KrIis1ıs in Verbindung mıt unseremin

ENSCICH Ihema eıner naheren Prazısıerung. Man annn fragen: steht
dıe Welt als (sanzes ın der Krise oder etwa blofß als Europa Y als

and: geht CS das Gesamt des Lebens überhaupt oder
doch wenıgstens wesentliche Lebensbezüge, ab 9 ß
Kirchedadurch m ıt 1n dıe Krıse hıneingezogen wIiırd,
ınsotfern S1 als Seelsorgerin voreıner kranken Welt
steht” der ist dıe Kirche direkt mıiıt 1in dıe Krise hineingezogen
dadurch, dafß sS1E als geschichtlıche Erscheinung selbst eın Stück Welt
darstellt, mıiıt ZUT Welt gehort und ıhrer Erkrankung teilhat?
der ware dıe Frage SoOgar Zu erwagen, ob dıe Kirche in S1  ? ohne
direkten Bezug ZUF Welt, soweıt S1e geschichtlıch und menschlich ıst,
vielleicht In der Krıse stünde, we1  1 das Me h l{
schichtliche ihrinmancherBeziehung niıcht mehr
eın gemaßer Agsdruck tur das Ewige und Gottliche
1in wäare”?
Damit rerhielten WIT eıne Besondere Zuspitzufig der Krı-
S1S dıe darın bestünde, dafß eıine in der Krisis befindliche Kirche
einer krisenhaft erkrankten Welt gegenüberstünde; wobeı 6S beson-
ers wichtig ware entscheiden, ob der Herd un die Ursache der
Krise in der Welt alleın oder auch zugleich 1n der Kirche lage. Es ist
selbstverständlich, daß auch dıe S kı im CENSYCICH
Sınne, weıl mıt tausend Fiıden mıt der Mutterkirche und dem Mut-
+erlande verbunden, iındirekt vVvon der heimatlichen Krise in schwerste
Mitleidenschaft ZEZOSCH wird ber annn auch se1n, daß dıe

1 S _ e abgesehen VO Multterlande hbzw über den
Einfluß seıtens des Mutterlandes hiınaus, direkt sSCe1 CS Von innen
oder Von außen VONn Krisenerscheinungen erschüttert worden, bei
denen es auch noch offen bleibt, ob S1€e ım profanen oder im
kırchlichen KRaume bzw in beiden Bereichen fundiert sSind. Jeden-
falls aber mMu die Zeitenwende in den Missjionsläaändern auch De*
sehen werden 1m ngsten Zusamxhenhaqg mıt der KriseT des Heimat-landes.

Endlich ware fragen, ob 6S uns nNnur eıne 12 &NÖ geht
oder zugleıich auch, ja VOL allem die Frage: nach der 1ın
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dun der Krı1ıse. Letztere ; ist NUr erhoffen, WEn das Wes_en
der Krise ın seinen etzten Ursachen erkannt ist

Damıt ist der Standort tur die weıteren Ausführungen oN-
MNCIL. Es ist klar. dafß nıcht alle diese Fragen in der Kürze der Zieit
direkt beantwortet werden konnen, falls S1IE überhaupt schon vollıg

beantworten sind. ber ich hoffe, da{iß die weıteren Ausführun-
SCH einige Klaärungen  w bringen vermogen.

Dıe weltg1eschichtli ch£ Krisis unSsSserCc5S Zeitalters
Vor allem gilt jetzt Einblick Zu gewinnen in das innere

c 5 der S überhaupt. Sie oftenbart sıch 1m Rahmen der
historischen Zeıt, ınnerhalb deren sıch auf Grund objektiver Kreig-
nısse und menschlicher Entscheidungen Völkerschicksale erfüllen,
der echsel der Kulturen sich vollzıeht, die Humanıtat in ihren.
Höhen und Tiefen Sı oHfenbart. Kulturen fassen die vielen Stre-
bungen der Menschen ZUSAMMCN ın einer einheitlichen iınn- un:
Werteordnung. Dies ist sachlich ın vollendeter Weise NUur möglıch,
wenn die Kultur metaphysisch 1m 5 g ] insonder-
heit ım christlichen Gottesglauben verankert ist, daß
inn- und Werteordnung sıch orientieren an der göttlichen ScChöp-
fungs-, Erlösungs- un! Vollendungsordnung.

Der folgenschwete Urgrund der gegenWartigen Krisé liegt NUu

darın, dalß iın der Neuzeit S1C!  h dıe irdıschen Kulturwerte außer-
ordentlich steigerten, während das metaphvysisch-christliche Funda-
ment der Kultur Schritt für Schritt im Laufe der etzten Jahrhun-
derte weıt reichen die Yurzeln der Krise zurück zerstort
wurde, mıit dem Ergebnis, daß die elementaren Diesseitskräfte der
rde dUuS ihrer Ordnung entfegéeltl un_d verabsolutiert, in feindliche
und zerstörende Spannung zueinander gerieten. ‘Dieser erschüt-
ternde Vorgang soll1ın den ’x’v4i;cl‘1tig‘vstén‘ Etappen kurz iıchtbar
werden.

Die ünerhärté ‘ Sfeigerung der ‘Vll}'eltu%erte
Der weitvérbreité_t‚e reformafofisflue Satz (sott rett jede Seele

nach freiem Entschluß direkt hne Ziwwischeninstanz, schaltet die
Kırche nıcht NUur prinzipiell aus dem Heilsprozeß, sondern zugleich
auch als Ordnungsmacht Aaus dem Weltgeschehen aus Damıt wird
die Welt sıch selbst überantwortet (obwohl Luther seinerseits noch
verlangt hatte, auch das Weltleben solle unter der Leitung des

christlichen (sewissens steheh) . Es begann un eın _ungeheurér“ Saku-
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larisierungsprozeß, der sıch Aaus vielen Quellen speıste. er lange
heftige Kampf zwiıschen den christlichen Konfessionen, der nıcht 1MM-
mer mıt schr christlichen Mitteln geführt wurde und sich ZU. Teil

schwierige theologische Fragen drehte, daiß die breıten Laı:en-
kreıise die inneren Zusammenhaäange nıcht mehr überschauen und
verstehen konnten, verleidete den Menschen weithin das Interesse

der Kirche un:! lenkte dıieses der Welt In zweifacher Weıiıse
aber verfügte etztere ber eıne besondere Anziehungskrait. In-

folge der Ausschaltung der kirchlichen Autoritat Aaus em öffent-
liıchen Leben wurde cdieses em Menschen freigegeben. Hemmende
Direktive blieb dabeı alleın das staatlıche (Gesetz und da person-
lıche, wandelbare ewı1ıssen. Dagegen WaL alle bı dahın der Kirche
und ihrem Dienste gewıdmete und vorbehaltene Krait und eit
nunmehr füur die Weltarbeıt verfügbar geworden. Dazu kam, dafß
die Welt gerade ın dieser eıt un! 1in den nächsten Jahrhunderten
auf Grund der folgenschweren Entdeckungen und Erfindungen dem
menschlichen Streben bisher ungeahnte Bereiche der Ausbeute und
des (GJewimnes anbot *. Kurz hingewiesen sSe1 NUuUr auf einıye Vor-

gyange, dıe die Welt völlıg ın den Mittelpunkt des Interesses rüuckten
chen zum souveranen Herrn derselben machenund den Mens

schienen. Entdeckung der Welt erweıterte den
Horiızont gewaltig und stellte unabsehbare Möglich-geographischen

keiten von Reicht1838001 un! Macht in Auwussicht. Die Verdräangung des

pfto lemäischen Weltsystems durch das kopernikanı-
sch hat ZW al ıuınsere Erde Aaus dem Mittelpunkt des Universums
herausgerıssen un einem kleinen Planeten erniedrıigt, hat dafür
ber schließlich das Al ins Unendliche erweıtert. Und dieses unend-
liıche AN wird in der Folge mıt Gott iıdentifiziert. Unendliche Welt
und unendliche Gottheıit werden eıns un dasselbe, und das bedeu-
tet, daß in Wirklichkeit das Universum oder das „Diesseıits” die
Stelle Gottes trıtt, und dıe iırdischen Dinge in den Rang der göttlıchen
erhoben werden. Die sich amı von selbst ergebende Abwendung
vom Chrıstentum erhaält noch eıne Verstärkung dadurch, dafß die
oben betonte Welterweiterung oder Erschließung remder Länder
eine Fülle neuer Religionen in den Blickraum des Menschen stellte,
die dem Gedanken des relıg10sen Relativismus, h der Ansicht,
alle Religionen selen iıhrer orm nach Tau und zeitbedingt, ım

ch, Nahrung gaben. Im selben Maße aber,letzten jedoch alle gle1
wıie das Christliche Zuruückgedrangt wurde, mußte si}én für das allge-

2 Vgl. hier und N folgenden des Verfassers Bü$lein— S Thomas von

Aquın und das moderne Wi eltbild E Münster 1947
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meine Lebensgéfühl der rt erhöhen. Dieser Vorgang
vollzog sıch 1m Laufe der eıt in steigendem Ausmaße and der
gewaltigen Fortschritte, besonders auf dem il W 1 w S chaft

te Dampfmaschine, Elektrizitat und Motoren aller
rt brachten allmählich Erde, Wasser unuft in die Gewalt des Men-
schen; uüberwand Raum und eıt un Sa dıe Möglıchkeıit VOT sich,
alle Kräafte der Erde sıch dienstbar machen. Letzteres schien der
Verwirklichung naher gerückt, als der Chemie gelang,
durch Umbau und Neubau VO  > Atomen un Molekülen Stoffe UI11-

zuwandeln un!: Cu«c Stoife ZU schafftfen. Es bot sıch die Hoffnung
dar, auf allen Gebieten das Angesıcht der Lrde erneuern, der Not
der Menschen steuern und ein glückliches Zeitalter herauf-
tuhren können, ohne eıner göttlichen Hılte Zu bedürfen, eINZIE
AuUs Menschenkratit, deren Verkennung alleın bıs dahın den Men-
schen VOr eıner Gottheit iın dıe Kn  1€e CZWUNSCH habe

G7und.vätzl iche Herauslösung der Weltkräfte aus der göttlichen
Ordnung, fortschreiteqde* Sükularısierung des Denkens

Von Pesonderer Bedeutung WAar CS, daß die im
Verhalten erfolgte Wendung VO Christlich-Religiösen Zum
Diesseıits durch Philosophie und Wiıssenschaft eiıne theo-
retisch-grundsätzliche Motivierung und Unterbauung
fuhr Die Reformatoren hatten durch ihre Lehre „Alleın durch
den Glauben“ (sola 11ıde) die Vernunft AQus dem Gebiete der
Religion verwiıesen un S1C als „Hure” degradıert, wahrend S1e
nun 1MmM Weltlichen souveran wurde un:! jede Befruchtung un!
Örijentierung durch den Glauben weıthin verlor. Die notwendige
Folge davon Wäal, daß sıch bald neben die‚jLehre „Allein durch
den Glauben“ die gegensätzliche Lehre stellte ; leı ch

(S. und zugleich damit neben die b reformatorische
J heorıe „alleın durch Gnade“ die weltliche Forderung „alleın
durch den Menschen und seıne Kraft”. Die Vernunft,
NUu  ; nıcht mehr von Offenbarung und Glaube beraten, unterlag
der Gef ahr, einerseı1ts sıch selbst ZUuU eıner Verabsolutierung
übersteigern und zum Rationalısmus L werden, andererseıts
der Dienstbarkeit irrationaler Mächte verfallen. In beıiden
Fallen verkannte S1C Wesen und ihre eigentliche Aufgabe. Als
Rationalısmus i un 9 1 S1E dıe Wirklich-
lichkeıt, indem S1€e dieselbe in reine Begriffe aufzulösen suchte eın
Versuch, der schließlich milßlingen mußte und dann leicht ZU Gegen-
teil, ZUum Skeptiz ZUT Verzweiflung der Wahr-
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heitserkenntnis fühfte 9 während d ihre ei géntiiche Aufgabe

WAaTr,; dıe Wiırklichkeit r k I3 un ihr wahres Wesen
“chließen. Dieser Umstand ihrer fr du ermog-
Hchte 6S annn des weıteren, daß s1e herabsank ZU Werkzeug der
Machtgewınnung un Weltausbeute. In jeder dieser Hinsichten tör-
erte s1e eine unrelıg10se. vollıg diesseıtig orjentierte Welthaltung.
Die wichtigsten der damit eingeleıteten Wandlungen sejen kürzskizziert.

Die nıcht mehr VO Glauben un daher auch nıcht mehr on der
vollen Wirklichkeit her orjientierte Philosophie un:! Wissenschaft
kam namentlich seıt den Jlagen der Aufklarung der An-
nahme, da{fß die Welt eın in jeder Beziehung kausal bedingtes und

-  S (sanzes darstelle, in dem jeder Vorgang
naturgesetzlich bestimmt ist, sSo daifißs be1i genügender Kenntnıis g'..
wı1sser Vorbedingungen sein Eintreffen vorausberechnet WCI-

den koönnte. Wissenschaft wurde gleich Vorausberechnung un die
Welt als begrifflich vollıg durchsichtig ANgCNOMMCN. Damıt wüurde
jeder göttliche Eingriff prinzıpiell ausgeschlossen. Wunder und
Weıissagungen sowl1e alle Selbstbezeugungen Gottes erschienen als
unmöglich. Miıt anderen Worten, dıe
schied Aus dem Blickfelde solcher Betrachtungen Aaus. Wurde Gottes
Daseın nıcht geleugnet, verlor 6S doch gewissermalßen alle Bedeu-
tung und Aktualıtat. Freıilich erschien dıe Existenz Gottes noch in
etwa erforderlich, da die Wel+t eines Urhebers un! Gesetzgebers hbe-
durfte. Doch rollten dıe WeItgeschehnisse, einmal aktıvıert, auf
(Grund innerer Notwendigkeıt ab, ohne CIn Walten Gottes VCI-

raten. Die Welt rqhte scheinbar in sıch selbst, sS1€ war „entzaubert‘,
„entgöttert“. Ja dıe Philosophie lehrte se1it ant; auch WCINE

einen ott gabe, ware rational and des Weltendaseims
doch nıcht erkennbar: Die Welt SC 1 stumm 1m Hinblick auf ott
Nur die Stimme des Gewissens SOW1€E der Ernst der moralischen For-
derungen samt allen notwendigen Konsequenzen wıiesen noch auf
ott hın Kın weıterer geistiger Vorgang führte dazu, das Da-
se1in Gottes auch als 1i b S 1 erscheinen Z lassen.
Die verschiedenartıgen C ck1 B NS esonders des
i Jahrhunderts, gaben eine Deutung der Weltentstehung und
Weltgeschichte ohne Gott ach p 1 entstand die
Welt Aus kosmischen Urnebeln 1m Laufe VON vielen Jahrmillionen;
ebenso entfaltete S1 der Lebensreichtum nach Darwin
Haeckel Aaus einer Urzelle des Lebens. Und auch der Geist mıt

seınen ormen sollte als ein Produkt des Zeitgeschehens begriffen
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werden. Damit verloren die Normen des Greistes iıhre 0D]ektiıve uüber-
zeitliche Gültigkeıit, die StTEeTiSs eıne Stutze des Gottesglaubens SC-

Ks hbestand DU  ; für den Menschen keine andere Norm
un Ordnung mehr als dıe, die sıch selbst gab Mıt atheistischer
prometheischer Selbstherrlichkeit stand der Welt gegenüber. Miıt
dieser Entwicklungslehre wollte INa  w alles natürlich, Aaus sıch selbst
heraus erklaren. Nun sind auch solche Evolutionsprozesse, beson-
ers ın der bedingten und begrenzten Form, W1IE s$1e die kritische
Wissenschaft heute lehrt, nıcht ohne einen Schöpfergoft denkbar,
aber die Neuheıt der Gedanken und der Aspekte sOWwl1e dıe in An-
satz gebrachten unvorstellbaren Zeitraume verdeckten für viele
Menschen Jahrhunderte hindurch vollständig das Bild Gottes,
dafi 6S dem Bewußtsein mehr und mehr entschwand. Dazu rug
namentlich die reiche und mannigfaltige ıte ratur be1t, die teil-
weise auch weıt 1Ns olk hineindrang Un! Natur-, Geschichts- un!
Wirtschaftsdarstellungen entwarf, die auf rein innerweltlicher Be-
ltrachtung beruhten und jeden Ausblick nach dem Gottlichen, ja
selbst 1LUFr nach dem Metaphysischen hın grundsätzlich vermieden
un ablehnten Auch dıe seelischen, geschichtlichen, wirtschaftlichen
un politischen Geschehnisse sollten zwangsläufig eıner naturhaften
Kausalität unterstehen un gleich Naturprozessen sich vollzıehen.
So verfestigte sıch e1n rein irdischer Standpunkt. Die „Entgoötte-
rung“ un „Entzauberung” der Welt, WI1IE mMa  [a sagte‚\ schien S1 naıt
innerer Notwendigkeıt L realisiıeren.

Die. efitfesselten‚ religiös-metaphysıisch entwurzelten Kräfte
führen zZu einer ınneren Zersetzung

Einst häife VOoOr allem die Kıiırche die größe abenciländisd1g
ul r ıin / tt begründet. De1 ıhrer Zurückdrängung

aus dem öffentlichen Leben verlor diese inheit iıhren begründeten
Halt un brach auseinander. Der Aufspaltung der Kirche in meh-
rere Kirchen folgte d  1€  . Aufspaltung der Glaubensein-
hei sSoOWwje auch der Kultur, die NU:  - keinen einheitlichen Wert-
maßstab mehr besaß Letzteres hatte Zu Folge, daß dıe einzelnen
Kulturgebiete sich isolierten und die gegenseıtige Fühlung verloren;
ja daß sS1e für sich selbst die iınnere Einheıt einbüßten. So begann
sich die Welt darzuüustellen als eine Vielheit VO  } Einzelaspekten, die
v gegensätzlich oder doch unverbunden nebeneinanderstanden
und eın Gesamtbild und eine Gesamtdeutung nıcht mehr aufkom-

men lLießen. Der Gottesglaube ab;r setzt 1€ Einheit des Weltbildes
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VOTaus Die Vıelgestaltigkeit des Weltbildes verwischte Aauc| iınrer-
seits cdıe Spuren Grottes der Welt un verdeckte dıe Einheit Got-
tes Sie alßt vielleicht noch irgendwie Cin Gottliches erahnen weıst
aber nıcht mehr auf den pnersonalen überweltlichen ott hin Nicht
mınder verhängnısvoll WaTl die Auflösung politisch-wirtschaft-
lıcher Hinsıcht Mit der Einheit der Kirche zerbrachen weithin diıe
Eınheit des Reıches die sozıale W elt MmMI1t der NNEeEICH

Verbundenheıt VO Politik un Wirtschaft dafß auch diese
Teıle dıe funktionellen Ganzheit sıch koordinieren sollten,
sıch vielfach teindlich gegeneinander stellten un! den oben skizzıer-
ten atheistischen Eiındruck der Welt noch vermehrten Besonders
folgenschwer aber War die 1HNMNEIEC Auflösung und der SCC -
lische Zerfall des Menschen selbst Innerhalb der kiırch-
lichen Gläubigkeit War die Deutung des Menschen einheitlich
hatte vottesebenbildlichen Geiste SCIN eigentliches Wesen,
gottgelenkten (GGewissen SC1M1 Zentrum Im tortschreitenden Gang
der Verweltlichung und Auflösung verlor dieses Bewußfßtsein viel-
fach und fand haufıg Miıtte da sıch stärksten erlebte
das WAar der Sphäre der Lebenshaltung, also der

der Selbsterhaltung, Fortpflanzung, es
Lebensgenusses Erleichtert un verstärkt wurde dieses Eınstellung
durch den popularısıerten Darwınısmus der Men-
schen DUr C1NC Zur Zeit letzte Stufe tierischer Entwicklung sah
dafß der Mensch bald erschien als das Augenblick höchstent-
wiıickelte Tier oder als C1MN infolge seiner Intelligenz ZUT Trieb-

Damitunsiıcherheit verurteiltes un dadurch geschwächtes lier
verloren alle Geistesnormen auch das (sewissen die Wahrheit und
das sıttlıch ute den absolut verpflichtenden harakter Diıe SC1I-
stigen Wertunterschiede unter den Menschen schwanden dahin
Das DUr eibhaft empfundene Leben erschien als der höchste Wert,
und damıt mußten zugleıch all dıe Faktoren ausschließlicher
Bedeutung CN, die diesem Leben Befriedigung gewährten:
Selbsterhaltung, Genuß un Macht Da das Begehren des Men:z-
schen grenzenlos ist dıe Welt aber tatsächlich L1UTr e1iINeE begrenzte
Menge Güter ZUT Verfügung stellt die Gegensatz den 3  S  C1-
stıgen Gutern geartet sınd, daß das, WasSs der C110 besitzt, dem
anderen entzogen ist, mußte das Leben die Gestalt des Kampfes
aller &o alle annehmen.
Zu diesem Resultate führte auch noch C1iNC andere Entwick-

lungslinie der Zeit Die Ausschaltung der Ratio und damit auch
der Freiheit A4uUus dem Bereiche der Religion durch die Reforma-
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oren hatte dıe Lehre VO  = der Allwirksamkeit (=ottes ZUTFr

Folge Daraus mußte sıch notwendig C11NC Abschwächung, WCI11

nıcht Sal Aushöhlung der sittlıchen Verantwortung ergeben Das
Zurücktreten (Gottes Bewußftsein der Menschen 198841 Liels sel-
ben Maüfße die Allwırksamkeit der Natur mI1 völliger Aus-
löschung des Moralischen Stelle treten In der staärkeren
Macht offenbarte S1' demnach der staärkere Naturwille. Da sowohl
dıe ITriebe VON der Natur sStammten WIC auch die Macht S1IC

befriedigen gab die Natur scheinbar jedes Recht gewaltsamer
Triebbefriedigung Man vergegenwartıge sıch 1er >  5

ht un: des Iriebes und den gewaltigen FEinflufß
der VON ihm dusSSs1ns Auch die Lebensphilosophie die
Leben das Letzte und Absolute erblickte beschwor da un dort die
Gefahr dıe Triebgewalten auf Kosten des „lebensfeindlichen (se1-
stes verherrlichen Die Macht begann, sıch als absolut CINP-
finden ihre Sanktion erhielt SIC VO  —$ der die Stelle (sottes SC-
Tetenen „allmächtigen“ Natur

Staaten haben demnach das Recht schrankenloser Gewalt-
anwendung, wenn siıch Un die Realisierung iıhrer Interessen
handelt. Voölkerrecht und Moral ı gewöhnlichen Verstande haben
keinerle1 Einspruchsmöglichkeit mehr ber den Staat der
Kriege besiegt wiıird hat die Natur selbst das Urteil gesprochen
Der Machtgedanke bringt S1' ahnlicher Weise W ırt-

ZUF Geltung uch j1er entscheidet der Erfolg:
dieser galt sich selbst als moralisch soweıt überhaupt noch der-
artıge Gesichtspunkte Frage kommen Der Starkere erweıst SCINn

Exıistenzrecht allein durch Überlegenheit. Ja 6S gab Kreise,
denen ı Nachwirkung kalvınıscher Gedanken der wirtschaft-

ıche Erfolg nıcht NUuUr als C1in Zeichen besonderen göttlichen degens,
sondern direkt als Gewahr der Auserwählung (P t3
t10n) durch ott galt

Eıne äahnliche Geistesverfassung ergriff. die C
das Proletariat; zeitigte aber ier andere Folgerungen. Als Arbeit-
nehmer dıie Arbeiter der Neuzeit zunachst der ıllkür
un dem Diktat der Arbeitgeber ausgesetzt. Ihnen gegegenüber bil-
deten S16 NUuUr C1Ne S  9 formlose Masseon boden-, heimat-,
hoffnungs- un zukunftslosen Menschen. och Cin anderes Verur-
teilte 1E ZU Massendasein der Verlust der Verankerung ott
und der geistıgen Mitte, VON dem oben dıe ede WAarTr die
arwınıs  he Lehre VO  } der Jierabstammung des Menschen
dıie ih der populäaren Ausdeutung SCINET personalen Würde,
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seiner Sonderä.rt un seiner Verantwortuxig; beraubte. Auch unter
dieser Perspektive SINg 1in einer STAaucCcHh Masse unter

ustrıe und Kapi%a—Die Unmöglıchkeıit, angesichts der durch Ind
lısmus vollıg gewandelten Welt mıt ihren fruchtbaren Ex1istenz-
und Konkurrenzkämpfen alleın 1mM Kampfe un  N Daseın hbe-
stehen, W den Arbeıter, sıch in Organisatıiıonen sammen!

schließen: Nur 1n der Eingliederung in übergreifende Verbände
konnte eıne geWISSE Macht dem Arbeitgeber gegenüber un! da-
mıiıt eine gEWI1SSE Sicherheit gewınnen. In der gelenkten Masse hat
der Mensch das Gefühl, Schutz, Geborgenheıt und Betreuung
fincden. Er braucht nıcht mehr selbst denken, nıchts mehr VCI-

antworten, hat 1UI tun, die Masse durch ihren Führer oder
Dıiktator gebietet, un S1' in allem, in Anschauung und Verhalten,
der Menge anzupassCNH. In ber herrschen Schlagwort und Irıieb-
gewalten. Da, alles auf den Daseinskampf abgestellt wird,
schaltet ma  $ das metaphysisch-relig1öse Moment weıithin Au  N Wo
aber em schwer ausrottbaren relig1ösen Gefühl noch in etwa Rech-
NUuNns getragen WIT'  d da erhalt CS diıe Form der Verherrlichung der
Masse selbst un ihrer Organısatıon SOW1Ee ıhres Kampfes, denen
damıt eLiwas W1€e eine göttliche bzw. absolute Sanktıon verliehen
wird {)as primıtıve Seelenleben reagıert 1Ur auf bestimmte CSO-
zentrische Motive. Diese werden fanatisch erfaßt un mıt J]au-
bensinbrunst vertreten Fanatısmus ist immer einseıt1g, CNS und
bornıiıert, aber des leidenschaftlichen, hemmungslosen Kın-
satzes außerst gefährlich. Massen stellen geballte Energıen dar, die
Vom Kenner beliebig ZUTr KExplosion gehracht werden koönnen; S1E
sınd noch gefährlicher als die Atombombe. deren W%rkung zeit-
lich, raäumlich un!: intensS1V begrenzt ist.

DDiese Entwicklung erfuhr eıne ungeheure un gefährliche Z
spitzung durch a 1 iıt 5y Ge 5 die 1m Bestreben, alles in
Masse verwandeln und e elementaren Triebgewalten eiınem

Willen unterstellen, damıt dıese mıt Hıiılfe der geballten Macht
eine materialistische, egozentrische Welt gestalte ohne jedwede
Rücksicht auf andere vorhandenen Kräfte und erte; ohne Notiz

nehmen von eıner göttlich-metaphysischen Ordnung, ja mıt der
ausdrücklichen Intention, ott durch den enschen, das Jenseıts
durch das Diesseıts ersetzen Der Krieg als notwendıge Folge
des kosmisch-weltgeschichtlichen Umsturzes enthüllte mıt seinen

geistigen und materiellen Schrecken und Zerstorungen dıe furcht-
Mensch und Welt, Vo  e} der oben diebare ınnere Zerrissenheit von

ede War, undg)stellte VOTr das erschrockene ;{\uge das Medusenant-
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ıtz des Abgrundes und desNihilismus auf tast allen Gebie-
ten Damıiıt tIrat die Krısıs unverhullt zutage un ETWICS siıch VO

InNnd  - dartf ohl ? einmalıgen kosmisch- I4
geschichtlıchen Tiefe

Freilich erfaßte S1IC nıcht alle Lebensgebiete. Die christliche
Kirche widerstand ZWAarTr grundsätzlıch der Nıvellierung un Zer-
setzung, auch keineswegs ungeschadıgt und ungeschwächt.
Irgendwıe wurde auch S1IC durch das Weltgeschehen ı dıe Zeıten-
wende mıiıt hineingezogen,und ohne diese Erkenntnis ist nıcht
möglich, dıe Situation der Kirche schlechthin, der Missionskirche ı111

esonderen verstehen.

11 Dıe ırchliche Kr1sıs der Gegenwart
Zunaächst iragt INa  ; sıch, gelang 65 der Kırche nicht, dıe

zerstörenden un:! auflösenden Käfte aufzuhalten? jer scheint sich
bereits auft den ersten Blick C1INC unnaturliche Fremdheit
zwiıschen Welt und Kirche aufzutun. SaSC, C111C unnatürliche:;:
enn c5 ist selbstverständlich, dafß Kirche un: Welt wesenhaft
scharf geschieden sind; aber ist ebenso selbstverständlich, dafß die
Kirche C111 Sendung für die Welt hat, dafß gerade darın iıhr
W esen besteht. Wırd diese naturnotwendige Beziehung zwıschen
Welt un Kirche zerstort. wird die Kirche mıiıt die Kriıise hın-
EINSEZOSECN. Ihre Stellung ZUT Welt bedarf darum grund-
satzlıchen Überprüfung. Da der Kırche S1' das Gottliche miıt
dem Menschlichen, das Kwıge mıt dem Zeitlichen, das Sakrale mit
dem Protanen verbindet, und 1es ] zweifacher Hinsıcht: 1 Hın-
hlick auf dıe AAA G Gestalt der Kırche selbst, enn S1C ist
ırgendwıe Theophanıe, nd ı Hinblick AT ihren Aut-
rag die Welt, ist überlegen, ob turdiese Verbindung
NUur C11NC oder mehrere Möglıchkeiten g1ibt, und ob nicht CNSC-
ren Raum der Kirche Zeitenwenden eintreten könnten, not-
wendıg®d Die. Frage wird ı1 folgenden noch eindringlicher
und akuter.

Entscheidend fürdıe Krise derheutigen Kirche SIN fol-
gende Umbrüche innerhalb der Neuzeıt, dıe allesamt C111C Um-
deutung des Christentums in sıch schließen. Erstens dıe Be-
streıtung der Kırchei der Reformation mıt dem Ergeb-

x  d Vgl V ON Vert. „Die Entchristlıchung der deutschen Seele Der Weg
dıe Katastrophe”. In „Die Kırche ı der Welt“ Zweıter Jahrgang. 1949,
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nN1S, datßs dıe Kırche Aus dem öffentlichen Leßen weithin hinausée-
drangt wurde, un: dafß cdıie Stelle der einen Weltkirche die VIiE-
len nationalen Sonderkirchen und Sektenbewegungen iraten und
damıt ihr Absolutheitsanspruch bedroht wurde. Kıne zweıte
folgenschwere Zeitenwende kam tur die Kirche zur Zeıt
des Rationalismus un! der Aufklärung, indem in der
breitesten Offentlichkeit alles Übernatürliche geleugnet un ausge-
merTrzt wurde, dafß der Kirche 1in dieser Hinsicht weithın jede
Wirkung wurde. Das führte Zu eıner drıtten
schweren Erschütterung der Kırche. Das sSEe1NES uüber-
naturlichen Charakters entkleidete Christentum wurde in eine welt-
förmige Religıon umgedeutet: Der tı machte Aaus

n  hr eine vernunftgemäße Weltanschauung, der hı 15 C  S eine
kulturgestaltende Lebensform, der Hı s w (S2 eine zeıtge-
bundene Humanıtat Kın weiterer Zersetzungsprozeß fuüuhrte zZUuUu

einer V 1 > dıe darın besteht, dafß 199028 dem Chri-
tentum jeden Wahrheitswert abspricht, weil seine nhalte siıch
empirisch und rational 1m Sinne profaner Methoden einer genugen-
den Feststellung entziehen. Darum wurde in den ch der
\VLYy C verwıesen. ber nıcht ur d  1€eS, andere Mythen wurden
als Welt- un Lebensdeutung seine Stelle gesetzt. Seinen ohe-
punkt erreichte dieser Prozeß dadurch C655 wurde bereits darauf
hingewiesen daß totalıtare Bewegungen siıch fast alle auflosen-
den Tendenzen zunutze machten und durch einen übergreifenden
antichristlichen Mythus unter beabsichtigter Ausschaltung, ja
Vernichtung des Christentums un:! der geistig-ethischen un meta-

physiıschen Werte einem gewaltsam mechanisch hergestellten
Ganzen zusammenzwingen wollten. Der Ausfall einıger dieser
tcetalitären Mächte bedeutet keine wesentliche Erleichterung der
Gesamtlage. Das ist die gegenwärtige Sıtuatıion der Kirche.

Fraeilich steht dıe Kirche in ıhren eigenen ENSCICH Bereichen bis
Zu einerm gewıssen Grade wenıgstens innerlich iıntakt da, wenn WITr
absehen von den gewaltigen moralischen Einbußen Bekennern
seıt Begınn der Neuzeıt und den großen materiellen Zer-
störungen und Verlusten, dıe s1e erleiden hatte: aber es
darf nicht übersehen werden, dalß dıe nach al den Leiden un!
Heimsuchungen erhoffte e  C 1n i heraus be
den Menschen weıthin ausblieb trotz gewi1sser erfreulicher Erschei
Nungen; es darf fernerhın nicht übersehen werden, da die zur

Tendenzen, wWwI1IeE besonders ın den die KircheKris1s hindrängenden
dire  T  N berührenden CGebhieten, keineswegs überwunden sind, SonN-
dern größtenteils noch mehr der minder machtvoll feerestehen.
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Die Kirche steht VOI der Notwendigkeıt, neben der tast unlos-
baren Aufgabe, TOLZ ungeheurer CISCHCT materiıeller Veriuste der
unubersehbaren physıschen Not der Zeıt, dıe sıch AUS der Krise e__

g1ibt un VON der 1er nıcht CISCNS geredet werden konnte, Zzu teuern,
ihre erfüllen, namlıch der relig10sen
moralischen Erneuerung der weıthın entchristlichten Volker ATrT-

beıten. Sie ist vielleicht VOLr EC1NC der schwersten Aufgaben ihrer
bisherigen Geschichte gestellt undist genotıgt, ıhre besten Kratte
Zu mobilisıeren und für deren erfolgreichen Eınsatz CU«C Were
und Methoden suchen. Da die feindlichen Kräfte, die S1C

umgeben, (weniıgstens ı Deutschland) hinsichtlich ihrer Starke
heute nıcht fixierbar sınd, geht 65 beiı den iıhr gestellten
Aufgaben wirklich eın oder Nıchtseıin. Sie befindet sich

außerordentlich tiefgehenden Zeiıtenwende.

111 Dıe 1ssıon Kr1sı1ıs und Zeıiıtenwende

Diese vielleicht as weiıt ausgreifend erscheinende UÜberschau
mußlßten WILr uns beschaffen, weil S1IC uns Licht spendet tür die Be-

Miss:i:onskıirchei1 I1l t_angeg,ren Sınne.urteilung der heutigDa dıe Kirche 1U durch das Werk der 1issıon eine wirkliche
Kirche für Völker und die Welt wurde un STEIS auch C1NEC Mis
sionskirche bleiben mußß, wird schon VOI selber deutlich, dafß jede
Erschütterung des kirchlichen Liebens uch Folgen haben wird für
das eigentliche Missionsgebiet.

Die jeweilige Lage un die daraus sıch ergebende Zeitenwende
Missionsgebiet ist VOo  n mancherle1 Faktoren abhangıg. Vor allem

zunachst WIC bereiıts angedeutet vVon €r N I
K ı t, daruber hinaus aber besonders VOonNn der
Sıtuatıon 3 CISCHNCHN Mutterlande der 1ssıonare. Darum ar da-
VOoO1l ausführlich die ede Die Geschichtezeıgt, daß vroße Clae-

und Wandlungen innerhalb der Kirchengeschichte immer

auch F großen Anderungen ı den Missionsgebieten führten:. Be-
sonders einschne1dend wird sich dıe Krise der Gegenwart AaUS-

wirken.
Für Deutschland kommt da noch besonders 1 Frage der Ver-

lust VO  — Missionsfeldern un! die Jurch die Nachkriegswirkungen
erfolgten Absperrungen Vvon der aktıven Missionstatigkeit eC1Ne

Schadıgung, die bereits der erste Weltkrieg hohem Ausmaße mıt
sıch brachte Als Folge der AUS dem Kriege erwachsenen Situatıon
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er gibt sıch dıe Notwendigkeit, dalßSKirche aflé
Kraft autbieten mufß, die Notstände 1in der Heimat beheben,
VOI allem die relig1iös-moralischen, dıe aus dem eigenen Lande eine

machen. Dabei sınd iıhre materiellen
Mittel nıcht 11U!1 stark vermindert un! ıcht einmal ausreichend
fur dıe Reparation der Zerstorungen, sondern die Menschen sind
auch in ırd verstrickt, daß für das Miss1ıons-
interesse aum Kaum bleibt. Bis ‚einem gewıssen Grade gilt
Ahnliches VO  — allen Läandern, dıe bisher aktıive ission trıeben,
wenn auch ın unterschiedlichem Maße Das alles wirkt siıch unhe:il-
volhl AUS füur die Missionsgebiete. Schlimmer aber noch dürfte fO1=
gendes se1n. Das furchtbare Beispiel, das die S V

den Missionslandern gaben durch die kriegerischen Auseinander-
setzungen, durch iıhren gegenseıitigen Haß, durch Zerstorungen
und Verbrechen aller Art, mıt denen sich dıie christlichen Voölker
in allen Stücken ın Gegensatz stellten ZUr Botschait Christı, mußte
auf dıe Nıchtchristen einen verheerenden Eindruck machen. Von
1er AaUuUS, aber uch AUuS anderen Gruüunden wiırd dıe scharife Kritik
in etwa verständlich, die VO  — hochstehenden Asıaten (:hrısten-
tum geubt WIT:!  d4

Sınd so dıe Erschwerungen der 1SS1ıON 1m
au SO groß, daß s1e alleın schon eine gEWISSE Wende 1m
Missionslande bedeuten, treten azu och besonders folgen-
schwere Momente be den Missionsvölkern selber. Der
Krieg hat diese selbst weithın ın direkte Mitleidenschaft gezogen,
hat viele Missionsstationen zerstört, Vermogen vernichtet, Missıonare
mıt ihren Helfern getotet, gefangengesetzt un! verschleppt un:
die Missionstätigkeit Jahmgelegt. 1Dazu kommen noch teilweıse
Entwurzelung der Missionsvölker- Aaus der Heı1jmat, Zerstorung‘
der Stammesordnung un:! 1in Verbindung damıt Entmoralisıerung,
Mischung der Völker und Stamme, fast üuberall Storung un nde-
rung des politisch-wirtschaftlichen Lebens, Fremdherrschaft un:! 1
Zusammenhang damıt tiefgehende Wandlungen ım Seelischen un97  Steffés: D1e M1551onlserchem der thenwende  /  efgibt sich die Notwendigkeit, daß ‘die—hei-maflidue‘ Kirche aflé  Kraft aufbieten muß, die Notstände in der Heimat zu beheben,  vor allem die religiös-moralischen, die aus dem eigenen Lande eine  ungeheure Diaspora machen. Dabei sind ihre materiellen  Mittel nicht nur stark vermindert und nicht einmal ausreichend  für die Reparation der Zerstörungen, sondern die Menschen sind  auch so in irdische Sorgen verstrickt, daß für das Missions-  interesse kaum Raum bleibt. Bis zu-einem gewissen Grade gilt  Ahnliches von allen Ländern, die bisher aktive Mission trieben,  wenn auch in unterschiedlichem Maße. Das alles wirkt sich unheil-  voll aus für die Missionsgebiete. Schlimmer aber noch dürfte fol-  gendes sein. Das furchtbare Beispiel, das die Christenvö Iker  den Missionsländern gaben durch die kriegerischen Auseinander- -  setzungen, durch ihren ' gegenseitigen Haß, durch Zerstörungen  und Verbrechen aller Art, mit denen sich die christlichen Völker  in allen Stücken in Gegensatz stellten zur Botschaft Christi, mußte  auf die Nichtchristen einen verheerenden Eindruck machen. Von  hier aus, aber auch aus anderen Gründen wird die scharfe Kritik  in etwa verständlich, die von hochstehenden Asiaten am Christen-  tum geübt wird“*.  _ Sind so die Erschwerung‚enfler Mission vom Heimatlande  aus so groß, daß sie allein schon eine gewisse Wende _ im  Missionslande bedeuten, so treten dazu noch besonders folgen-  schwere Momente bei den Missionsvölkern selber. Der  Krieg hat diese selbst weithin in direkte Mitleidenschaft gezogen,  hat viele Missionsstationen zerstört, Vermögen vernichtet, Missionare  mit ihren Helfern getötet, gefangengesetzt und verschleppt und  die Missionstätigkeit lahmgelegt. Dazu kommen noch teilweise  Entwurzelung der Missionsvölker aus ‚der Heimat, Zerstörung'  der Stammesordnung und in Verbindung damit Entmoralisierung,  Mischung der Völker und Stämme, fast überall Störung und Ände-  rung des politiscl1—wirtsd13ftlichen Lebens, Fremdherrschaft und im  Zusammenhang damit tiefgehende Wandlungen im Seelischen und  Geistigen. Hatten früher schon die Einwirkungen moder-  A  ner Kultur infolge des gesteigernten Weltverkehrs mannigfache _  folgenschwere Erschütterungen über die Missionsländer gebracht,  soenthüllen sich heute erst in den revolutionär.en‘ßewé—  gungen und den damit verbundenen, mit allen_ modernen tech-  4  AMünster. 1948..  Vegl. u. a. Th. Ohm, Asiens I%ritik am aberidländis\ch_eri ‘Ch1\'is}tentutn\,“  ”  B  Missions- u Religionswissensché.ft 1951, Nr. 2Geistigen. Hatten früher schon dıe Einwirkungen moder-
6R Kultur infolge des gesteigernien Weltverkehrs mannigfache
folgenschwere Erschütterungen über diıe Missionsländer gebracht,
so.enthüllen sıch heute erst in den revolutionären Bewe-
gungen un den damıt verbundenen, mit allen_ modernen tech-

Mnster 1948
Vgl Ü. Th hm. Asıens Ié_ritik abendländ is\chen Ch£"isientuhj_, ‘

Missions- u Religionswissenschä.?t 1951, NT
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nıschen Hılfsmitteln geführten Kriegen dıe verheerenden AÄuswir-
kungen

So ZCISCN auch dıe Missionsläander wenngleıich un JC
verschiedener Art Wandlungen, dıe A

Nn gleiıchkommen. Wenn WITr 1U  w der r_
tıgen Sıtuation feststellen, dafß ber alle po{itisdr—yv}rts_daaff:l_icl_men
ote hınaus geistig‘ZzZwel großen Fronten mehr und mehr sıchtbar
werden und bıs S  N Grade gılt 1€5$5 nıcht NUur für
dıe westliche Hemisphäre überhau C11NC freiheitlich uma-
nıstische miıt Bekenntnis ZU chrıstlıchen Abendlande und ıhr
gegenuüber C1INEC atheistische kollektivistische un nıhılıstische mıf

großem Kraftaufwande, wiıird für die Missionsländer Ahnliches
gelten der materijalıistische und nationalhistische Einfluß wırd viele

SEINCNHN Bann nehmen und esseln So steht auch den Missions-
andern C1INC iıhrer Wirkung geschwaächte Kirche schwer-
ster Grarung polıtisch- sozialer-soziologıischer WIC geistig-moralischer
Art sıch befindenden Welt gegenüber. Was können WIT demgegen-
ber tun, wWwWas dürfen WITr hoffen?

Ausblıck

Zuerst SC festgestellt aller naturlicher Fortschritts-
optımısmus 1st j1er Ende Es gıbt keine Hegelsche Dıa -
Tektik un: eın Massenaufgebot Kraäften dıe A US sich den
Umschwung brächten Es ist den vergangecnNenN Zeıten sichtbar
geworden. dafß die Geschichte etzten Endes Guten WIC Boösen
nNnur VO  > metaphysischen Gesichtspunkten AuS verstehen ist
tanıscheKräatfite wurden siıchtbar neben göttlichen Kraft-

Der Christ ist überzeugt, daß alle Geschehnisse
etzten Endes der and (Gottes ruhen. Er sıecht darum der
Geschichte das eherne Schreiten Gottes, das Zerstorung un Auf-
bau zuläßt, WIC es seiInNnen hl Plänen entspricht. Der Christ erkennt
darum uch ı den Krisenzeiten den Finger Gottes und weıß, dafß
SIC besonderen Anruf an iıhn stellen Der Mensch wird von

. ott aufs Cu«ec angesprochen, ZUT ede gestellt und mıiıt Sen-
dung beauftragt Der Christ urchtet nıcht Untergang, sondern CI -

hofft Neugeburt Denn für sınd alle Dinge ach oben SC-
offnet un stehen unter der Möglichkeit standıger Neubelebung
are die Welt S1. selbst überlassen, WAarTe die Situation wohl
als heillos betrachten
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Da aber ott 1UX durch den Menschen wirkt iragt c5 sıch
Was verlangt VO'  — ıhm? Zunaächst daß rüucksichtslos spreche

„Hier bın ıch, Deinen Willen„Rede, Herr, Dein Diener hort.“
tun Wir INUusSsSCH bereit SCIN, umzudenken, selbst Langgewohntes
und Liebgewordenes opfern, WEn csS verlangt wird. Unser Aus-
gangspunkt mufß SC1IH das Paulinische Wort „G 11 al
tem Aus durch Ihn un: Ihm hin ist alles ihm alleın
gebuhrt die Ehre He Dinge und Verhaltnisse sınd 1so darauf-
hın etrachten, dafß SIC ott hın sind da S1C VO Ihm her
sıind Die Frage 1st Iso zunächst nıcht dıe, w as können WIT retiten

ON dem, Was Menschenhände bisher schufen wichtig auch SIC

mancher Hınsıcht SC1H kann, sondern die Frage 1st die wWwıe INUSSCH
WIT Dıinge un Verhältnisse sehen un dementsprechend gestalten
daß S1C wieder Enthüllungen Gottes werden dafß ott ihnen
transparent wiırd, und dafß S1IC hıntendieren, M die hre
gebend. Miıt anderen Worten, WIC sınd die Dinge ı die UOrdnung
Gottes einzufügen, da dıe Menschen Gottes ansıchtig werden un
SC1INCI Gnade sıch offnen. Dies alleın ist entscheidend. Der Mög-
hıchkeiten, denen die Welt sıch ott offnen un! transparent
für ıh werden kann, g1ıbt viele auch ber dıe bisher realı-
sıierten hinaus Der Möglichkeıiten, unfter denen Gottes Erbarmen
und OÖffenbarung uns zuteıl werden annn g1bt VO allmächtigen
ott her grenzenlos viele Nnserem Auge S1IC sich ent
zıehen ber glaubend un hoffend wollen WILTE ihnen Bereit-
schafit stehen Wie sıch bei der Schöpfung alles Chaotische dem
Gesetze des Schöpfers fügte, als SCIN Geıist ber der Urtiefe
schwebte, wiıird 65 auch heute SC1IMN INUSsSCNMH bei der Neuordnung
aller Dinge, WECNN der Geist Gottes ber unseremÖn Abgrund schwebt
Das eıch Gottes 11l sıch einsenken die irdischen Formen S1C

SCINCM NNerecn Gesetze gemalß ordnend Die Menschen ex1istieren
bestimmten naturlichen Veranlagungen, ozıalen, soziologischen

geEISÜC--moralischen Verhältnissen, dıe vielleicht allesamt gewandelt
sınd. Sie SIn  d darum ı Hıinsicht des Heiles 1ICUH ordnen. Das
ordert VO:  — unNns, dafß WITr uns keinen Ilusionen hingeben und
radikalem Realismus 1€ Dinge sehen, wWIC S1C SIN!  d, aber
laß WI1Tr sehen ı Liıchte des Glaubens und standıger
Ausrichtung auf iıh Vom HI Geiste der Herr, VONL den Se1-
NE'  5 scheidend, bleibe bei sSEINET Kirche, S1C6 alle Wahrheıt
einzuführen. In staändıgen Werdewehen hat sıch dıe OÖffenbarung
entfaltet, hat S1C iıhre Geheimnisse tiefer enthüllt, ihre Kräfte TC1-

cher gespendet haben sıch Dogma Moral und Liturgie und
2
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chrıstliıcher Lebensstil der Welt gebildet Darum mMu:
sich mıiıt UNsSsScICM Bemuhen verbinden das Beten den Geist un!
dıe Bereitschaft SC1IMN Wehen gehorsam vernehmen und WIC

uns trıtft Her Geist kam ersten Pfıngstfest mıt
Sturmesgewalt nıt verzehrendem aber auch elebendem Feuer
Bei jeder großen Geistesspende wırd c5 SC1IMH Nur
oftenbart sıch der Reichtum Gottes Viele Menschen bezeugen daß

“a  1€ großen Verluste, die iıhnen die verganSenNeN furchtbaren Zeıten
brachten S1C innerlich tiefer Christentum verwurzelt hatten als
165 be1 normalen Gang der Dınge möglich FCWESCH
WAaIcC Es tlossen ıhnen da S1IC bereit un: geöfnet9 Kinsich-
ten un! Kräafte Z die ihnen SONS verschlossen geblieben
Eıs wird auch der Missionskirche un den iıhr besonders Verpllichte-
ten äahnlich gehen. Die Erschütterungen haben uns letzte Ab-
gründe schauen lassen, haben uns die (Grenze der Existenz SC-
stellt un uns zugleich den Blick freigegeben auf die CEWIYECN
Hügel” Selbst für die Heiden un ihre Goötter dürfte das weithin
yelten Wır 155CMH noch nıcht wohin uns un die Kırche (Gottes
Absichten führen ber wußten das die Apostel als der Herr VOonNn
ihnen schied wußte das dıie Kirche den verschiedenen Wende-
punkten die S1C durchlebte? Für ott mufß InNnan S’anz fre  1 SC1IN
Diese iNNeTIe Freiheit hat uns die Zeitenwende nahegebracht
wenıgstiens vielen Es gilt NUr auf den Anruf (sottes hoören WIC

aus den heutigen Siıtuationen uns spricht un bereit SC1Mh
ihm /R folgen

Krıisen sınd ermaßen Zeiterfüllungen Sınne des Welt-
apostels, der Gal sagte „Als die eıt ertüllet WäarTr da sandte
ott C11NCI Sohn Und diese Zeıterfüllung War C1NC der größten
Krisen der Weltgeschichte.

Die „Zeiterfüllung” acht den Weg frei fuüur C1NC Cu«c

phanie“. Im Introitus Sonntag ı der Oktav Von eihnach-
ten heißt CS Sap 185, f „Denn während tiefes Schweigen S-

alles umfıng, da fuhr eın allmächtiges Wort VO Hımmel
hernieder”, als dıe Welt ihrer Verzweiflung verstummt
WAar un die acht ihren Höhepunkt erreichthatte. da senkte S1'
(sottes Wort herab

Veni sancte Spiritus!
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Glauhenévérkündigung

un:! Laienapostolat in der Missıon
Von Prof Dr. M ax Bierbaüm

In dem Artikel „Missionarische Spiritualität” wurde dargelegt,
dalß unfier dem ruck der Verfolgung dıe 1ssıon iın China heute
dıe bisherigen Missıonsmethoden überprülft und nach Wegen

— Ausschau halt Das Ausgesetztsein der Existenz un die Frag-
würdigkeit des Lebens drangten ZUr Besinnung, un ıst CS

klarlıch, dafß in etzter eıt 1im „China Missiıonary Bulletin“ otter
‚wertvolle Anregungen gegeben wurden, dıe auf Verinnerlichung
un echte mı1ssıonarısche Geistigkeit abzıelten. ber auch diıe
32udß CX Werke der Mıssıon, das SS Institutionelle an der
Missionskirche, mulite eine Prüfung bestehen. Man wartf die Frage
auf, ob bısherige Missionsmiuittel noch brauchbar sınd oder ob beim
Gebrauch dieser Mittel dıe richtige Rangordnung eingehalten

_wurde. Bei dieser Diskussion ber die Missionsmuittel handelt 65

sıch VOL allem dıe rıchtige nun und ihre rechte Abschät-101  Bié;bäum: Glaubensverkündigung uhd Iléienapos_tolgt }  Glauhenévérkündigung  und Laienapostolat in der Mission  Von Prof. Dr. Max Bierbaum  X  f  In dem Artikel „Missionarische Spiritualität“ * wurde dargelegt;  ‚daß unter dem Druck der Verfolgung die Mission in China heute  ‚.die bisherigen Missionsmethoden überprüft und nach neuen Wegen  — Ausschau hält. Das Ausgesetztsein. der Existenz/ und die Frag-  würdigkeit des Lebens drängten zur Besinnung, und so ist es er-  klärlich, daß in letzter Zeit im „China Missionary Bulletin“ öfter  wertvolle Anregungen gegeben wurden, die auf Verinnerlichung  und echte missionarische Geistigkeit abzielten. Aber auch die  äußeren Werke der Mission, das sog. Institutionelle an der  . Missionskirche, mußte eine Prüfung bestehen. Man warf die Frage  "auf, ob bisherige Missionsmittel noch brauchbar sind oder ob beim  Gebrauch dieser Mittel die richtige Rangordnung eingehalten  _wurde. Bei dieser Diskussion über die Missionsmittel handelt es  ‚sich vor allem um die richtige Or dnung und ihre rechte Abschät-  _ zung. Der hl. Augustinus* belehrt uns kurz und grundsätzlich  _ darüber, indem er schreibt: „Wie alles, was Gott geschaffen .hat,  _ gut ist, von der vernünftigen Kreatur 'selbst bis hinab zum nieder-  ‚sten Körperwesen, so handelf auch in diesen Dingen die ver-  nünftige Seele gut, wenn sie die Ordnung einhält und im Unter-  scheiden, Wählen und Abschätzen das Geringere dem Größeren,  }  £  ©  .  as Körperliche dem Geistigen, das Niede;e dem Höheren‚ das  _Zeitliche dem Ewigen unterordnet.“  Wenn nun im folgenden von Mängeln und Versäumnissen die Rede ist,  darf das nicht so verstanden werden, als ob die angeführten Defekte nur in   Fernasien die Mission belasteten; sie kommen mehr oder weniger auch in  ‚anderen Missionsländern vor. Aber sie werden in China heute infolge der  Notzeit schärfer erkannt, bitterer empfunden und auch offener als in ruhigen  Zeiten eingestanden und besprochen, sowohl von. Oberhirten als auch von  einfachen Missionaren.. Ein solches Bekenntnis kann für.uns der Anlaß und  ‚Ausgangspunkt sein, um aus Fehlern und Unterlassungen in einem ein-  zelnen Missionsgebiet für das Missionswerk als Ganzes Belehrung und Anregung  _ zu schöpfen. Denn wo ist heute Sicherheit, wenn es schon. so weit gekommen ist;  daß die Angst als „Weltfeind Nr.1“ erklärt wurde? Was heute im Reiche  der Mitte geschieht, kann sich morgen in Äfrika oder Indien wiederholen.  _£Dt_:shal_b ist es für.Missionsgebiete, die noch in Frieden leben, ein Gebot _ der  $ ';'._St‘l;gpfie,: in die Missionskirche alles einzubauen, was tempore belli‘ und _bei  4  -ı ZMR, 1951 Nr. 1, 1;_1q.  \  ? Epist. 140, 4.Zung Der hl Augustinus “ belehrt uns urz un grundsätzlich
_ darüber, indem schreibt: 9  1€ alles, W Aas ott geschaffen :hat,
sut ist, VO der vernuniftigen Kreatur selbst bıs hinah zum nıeder-

sten Körperwesen, sSo handelt auch iın diesen Dingen die VCI1I-

nünftige Seele gut, wenn S1e die Ordnung einhalt und 1m Unter-
scheiden, Waäahlen und Abschätzen as Geringere dem Größeren,

Körperliche em Geistigen, das Niede;e dem Höherén, as
Zeitliche dem Kwigen unterordnet. “

Wenn 1U  j 1m folgenden VO:  w) Mangeln und Versaäumnissen dıe ede 1st,
darf das nıcht verstanden werden, als ob dıe angeführten Defifekte NUr 1n

Fernasien dıe Missıon belasteten; S1Ee kommen mehr der weniıger auch ın
anderen Missionslandern VO  5 ber S1€ werden ın China heute infolge der
Notzeit schärfer erkannt, biıtterer empfunden un auch offener als in ruhigen
Zeiten eingestanden und besprochen, sowohl von Öberhirten als auch von
einfachen Missıonaren. Eın solches Bekenntnis annn für uns der Anlaß und
Aus nkt SEIN, Aaus Fehlern un Unterlassungen in einem ein-
zelnen Miıssıonsgebiet für das Missi:onswerk als (sanzes Belehrung un! Anregung

Zu schöpfen. Denn ist heute Sicherheit, WCNN schon weıt gekommen ıst;
dafß die Angst als „Weltfeind. Nr} erklärt wurde? Was heute 1m Reiche
der Mitte geschieht, kann sıch MOTSCH ın Afrika der Indien wiederholen.

‘Deshalb ist C tür - Missionsgebiete, dıe noch 1n Friıeden leben, eın Gebot der
„Stunfie, 1n che Miıssıonskirche alles einzubauen, W as tempore belli und beı

ZMR, 1951 IN 1;_1q.
Epist 140,
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etwaiger Vertreibung des auswärtıigen Missionspersonals Bestand und Kortdauer
verburgen annn

Im Verlauf unSerer Untersuchung werden WIr zunächst feststellen, W d>s auf
Gsrund der Aussagen Missionaren in China reformbedürftig ist und weshalb,
und unter Beschränkung auf das Apostolat der Miıssionare und der Laijien.
Dann werden WIr dıe Vorschläge ZUx Abstellung VO  3 Defekten anhoren, dazu
Stellung nehmen un:! s1e, nötig, Vo  - der Missionstheorie ' aus erganzen
suchen.

Das richtigéVerhältnis zwischen direkten und
indırekten Missıionsmaiaitteln

FKs wurden Stimmén laut, 1e dıe natur-
lıchen Missionsmittel den Einwand machten, dafß S16 ZU Schaden
der unmittelbaren Glaubenspredigt sıch 1e] hervorgedrangt
hatten. Man habe viel gebaut un! wenig den Glauben unter
dıe Massen gec Ktwas VO  — diesem Einwand tinde iıch schon
VOr zehn Jahren Von missionarıscher Seite in China? behandelt mıt
Rücksicht auf die zunehmende kommunistische Propaganda.

Es wurde die missionsmethodische Frage aufgeworlfen: „An agrorum pPOS-
USVi largeseSS10 vel aedificıa alı1s ocanda quibus m1ıssı10nes S51nıs plus mı

sunt aucfi3ae, amnıbus aecqua lance .perpens1s praedicationıs officio
anımarum salutı hodıiıe mag1s noceant quam adiuvent?“ In der Antwort
wurden zunächst die Vorteile eines solchen Immobilienbesitzes dargelegt: Das
Geld se1 sicherer ıIn Grundstücken angelegt, durch Vermietung und Verpachtung
an Laıen se1 die Möglichkeit _seels<)rglidmen Beziehungen, auch Ungetauf-

Quaesti0 magnı moment1. De terren1s et domıiıbus, ın ‚‘Apostolicum. Perio-
dicum pastorale eft ascet1icum PTO Misionar11s, Tsinanfu (Shantung) 1959 Nr. 9,
949/51 Gegenüber den Angriffen und Übergriffen VOomn kirchenfeindlicher
Seite gegen den Missionsbesıtz, besonders 1n Immobilıen, muß VO: kirchlichen
Vermögensrecht Au darauf verwıesen werden, daß die Kirche als (Ganzes in
ihrer Eigenschaft als juridisch vollkommene Gesellschaft ‘ Erwerbsfähigkeit be-
sitzt, unabhängıg von der bürgerlichen Gewalt das Recht hat, für Adıe iıhr
eıgenen Zwecke Vermoögen erwerben, besitzen und verwalten. Dieses
Recht besitzen gemäß CaAll, 1495 auch dıe einzelne Kirche un solche
Personenverbände un! Einrichtungen, dıe kirchlich als rı ”2

(1pso i1ure der durch ausdrückliche kıirchliche Verleihung) anerkannt sınd. Ein
Fundamentalsatz des kırchliıchen Vermögensrechtes, der gegenüber einseitiger
karitativer Betrachtungsweise 1n den Missiıonen mehr betont un! schon den Neu-
chrısten mıt Begründung aus dem Naturrecnt, aus dem posıtıven göttlıchen echt
un! aus der staändıgen Tradition der Kirche nahegebracht werden sollte. Mıt
dieser Norm, dafß die einzelne Kirche und andere juristische Personen 1m Mis-

Eigentümer des Kirchenvermögens sind, wırd auchsionssprengel dıe eigentlich
dem Einwand begegnet, als sich beim Kiırchengut fremdes,
außernationales oder überstaatlıches Eigentum handle; eın Ein-
wand, der ın Japan erhoben wurde un vVom ehemaligen Apostolischen ele-
gaten Marella na  her behandelt ist (Visions d’espoir, Tokyo 193$. 19292 ff.)
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ten, eıchter gegeben, e1im Ausbleiben VO  3 Almosen U> Furopa SC1 Grund
un! Boden C110 bleibender Wert E1n Nachteil größeren Besitzes SC{ ber die
missionsfeindliche Propaganda der Kommunisten, die den Miıssıonaren BCH
ihrer Besitztumer Kapitalısmus un! Imperaualısmus vorwurten Als summarische
Lösung wurde vorgeiragen In friedlichen, geordneten Zeıten SC Immobilıen-
besıtz nıcht absolut schädlıch Tüur cdıe Mıssıon, unfier den heutigen sozıal aufge-
wühlten Zeitverhältnissen könne C1IH solcher Besıtz SCH der kommu-
nıstischen Propaganda vorübergehend Schaden anriıchten, anderseıts könne

be1ı guter Verwaltung un guter Behandlung der Pachter un! Mieter manches
d1 der kiırchenteindlichen Propaganda entkräften Jedoch scheine unfer den
jetzıgen Verhältnissen nıcht opportiun SCIN, den Missionsbesitz hne Not-
wendigkeiıt vermehren, denn „Incommoda de die dıem augerı videntur,
ıta ut VeEeTE dubitarı pOSseL, NU: potius profectu, quam nocumentum I115S5-
S107115 cederent.“

In der angeführten Abhandlung des „Apostolicum wurde die
Frage nach der Zweckmaäßigkeit VO: Grundbesitz VOLT allem m1t
Ruücksicht auf die kommunistische Gegnerschaft besprochen Heute
wırd die Besitzfirage (nıcht blofß unter dem Gesichtspunkt der Ver-
mietung‘) Sanz allgemeın bezüglich der baulichen Missionswerke
un: der Arbeitsfülle des Missionspersonals i Anstalten VO (
sıchtspunkt der erfolgreichen Glaubensausbreitung gestellt. In dem
Artikel Changıing Mission methods“ * gehen die Herausgeber der
Missionszeitschrift VOoO  ; Hong Kong VO  - der Tatsache Aus die
außeren inriıchtungen der Mission, Kıirchen, Wohnhauser, Wai-
senanstalten, Hospitaler un dgl sind heute ZU] größten eıl
durch die Kommunisten der 1ssıon entzogen worden. Bedeutet
dieser materiell große Verlust den Untergang der Mission? Die

the institutionelAntwort lautet negatıv miıt der Begründung:
Church 15 not of the EsSSCHNCEe of the lıte of the Church much less of
the IN1ISSONALY ıfe of the Church Der Beweiıs dafür ist mehr als
einmal VO  =) der Missıonsgeschichte erbracht. Denn CS hat Vo Be-
©  SINN der christlichen 1SS10N wıeder Missionsgebiete DW
geben, alle diese außeren Werke ehlten, und doch hat sıch das
Christentum dort ausgebreitet oder erhalten Aus NEUECECTET eit sSe1
erinner Japan Christengemeinden Jahrhunderte lang ohne
Priester und außere Missıonsanstalten den Glauben bewahrten:;
ahnlich primitiv nach außen hin lebte ı 15 und Jahrhundert
das Christentum j Korea. f

Der Maryknoll-Missionar Leo Steinbach berücksichtigt Artikel
„First things first“ D zunächst die Missionslage ı112 Japan, spricht darın ber auch
Wesentliches für China aQus. Er stellt die Tatsache fest,; daß große Summen für

China Miıssionary Bulletin, Hong-Kong 1950, Nr 87
CM  DD 1950 Nr. 81 713/17, abgedruckt Aaus ihe Missıonary Bulletin VOo:  $

Japan.
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den Erwerb VO Eıgentum und für die Errichtung VO  w Gebäuden VO der MıiıS-
S10N ausgegeben werden unter dem Vorwand, dafß INa  - tüur dıe Zukunft Vor-

sorge treifen musse. Er acht dagegen geltend, inan über der Sorge
für dıese außeren Werke zuvıel dıe Gegenwart, namlıch dıe unmiıttel-
are Prediıgt des Evangelıums vielen Platzen. ıs se1 ZWAaTr 1ıne gyEW1SSE
Anzahl VO  - solchen Einrichtungen als Operationsbasıs nötıg. Aber INd)]  i mMusse
heute doch viel mehr Geld VCI'WCIR1€I'I, U: unt Benutzung der neuesten tech-
nıschen Erfindungen miıt dem Glauben die Massen heranzukommen, auch
WECLNN das Budget für Missionsgebäulichkeiten deswegen gekuürzt wurde {)as

Beispiel der Kommunisten SC 1 1n l1eser Hinsıcht lehrreıch, insofern S1€ Vor allem
direkte Propaganda VO  - Mensch / Mens machten durch gut ausgebildete
Führer, durch Verbreitung vVvVon Schrifttum, durch Benutzung V OIl Lautsprechern
USW. Steinbach beruft sıch auf das Beispiel Chriıstı, der seine Apostel nıcht AuUuS-

geschickt habe., (Gotteshaäauser bauen der Kıgentum erwerben, sondern
um zu predıgen un! lehren: Kor the hırst three hundred of chrıstian

that W as impossible — DU there W5hıstory not Man y churches wWerTrTe built
grea deal of preaching and teaching.” Durch große Missionszentralen in den
Städten wurde dıe (Glaubensausbreitung auf dem Lande beeinträchtigt SCH

Mangel Personal. Infolge eines solchen Mißverhältnisses 1ın den Missı0ns-
mitteln entstehe der Eindruck eınes „startıng at the N end“.

Kritisch wırd dıe bisherige Missionsmethode in Chına auch 1n dem "Artıkel
„More Catechitst less buildıngs" von Fr Adrıan 6  6 untersucht. Der Vertasser

ahrheıt herausgestellt se1,ist der Ansıcht, dafß Voan ] eo teinbach dıe wichtige
laß iıne lebendıge Kır  (  }}  he VOo  w} Seelen nur durch das Apostolat D
schatten werden könne. Adrıan zeıgt dann eıner STaPDhischen Darstellung,
beı der dıe Verhältnıisse einer einzelnen 10Zzese Chınas zugrunde gelegt sind,

daß dıe Zunahme außeren Werken (bauliche Einrichtungen) nıcht VO:  } der
Zunahme VOoONn Tauten Erwachsener begleitet se1 Dieses Mißverhältnis SC 1 ZU:

eıl daraus Zu erklaren, dafß manche Missıonare Aaus altchristlıchen Ländern
möglıchst bald dıe volle außere Organisatıon des kirchliıchen Lebens iıhrer alt-
mMristlichen ıl na Chına übertragen wollten. ber in Kuropa seıen
alle diese Werke entstanden. nachdem das Christentum schon ıIn den Zustand
der Reite.und des Erwachsenseins übergegangen se1l In Chına ber se1
gekehrt I9 In the mM1SS10NS, ıt we have put the cart before the
XE We have the outward V1S1ble S18NS of catholıc faith, without havıng the
core.“ Deshalb dıe Forderung, w1e€e C 1n dem Titel des Beitrags ausgesprochen
ist Mehr tun für dıe Ausbildung von Katechisten und weniıger für Gebäulich-
keiten. Gegen diese Ausführungen on Adrıan wendet sıch Joliet der ZWäar
auch verpaßte Gelegenheıten der Vergangenheıt zugibt, ber 1n der indirekten
Methode auch brauchbare Gelegenheıiten ZU unmittelbaren Werbung für den X

Glauben findet. Eın ungenannter Bischof Aaus Mittelchina trıtt gegen den Vor-
wurf bezüglıch der „Miıssıon Buildings”, der schon m CM Oktober 1949 —

hoben WAädl, für dıe Vermehrung der kleinen Nebenstationen e1n, 1m Hause
eines Christen eine Kapelle eingerichtet ist un der Missıonar beı seinen Be-
suchen ohnung findet Der Bischof beruft sıch dafür auf das Missionsrund-
schreiben Pıus XIL., der dıe extensıve Methode empfohlen hat, so daß „keın
eıl des Migsionsgebietes } hne Verkündigung des Evangeliups‘ bleibt.

CMB 1950 Nr. Ö, 797/32
CM  w 1950 Nr. E} 987/91
CM  &o 1950 Nr;4. 354



105Bierbau: Gl.a\1_be—nsv>erk.;\"i‘r\"di'g‘mng und BV  ‘I_‘ai-en_äp:c_>vs{ola—tb ; ;105  Bie_rbaimé: G;agbehsxr}erléi%idiénmsa 'upd 'I%ai-ehép:c_>"stlolra—t/„  Wenn wir kurz zu einer Wertung solcher kritischen ‘Äußeru„n—  ; gen übergehen, so muß zunächst die erfreuliche Tatsache hervor-  _ gehoben werden, daß die Kritik an den bisherigen Missionsmetho-  _ den von hohem Verantwortungsbewußtsein und von apostolischem  _ Eifer beseelt ist. Es wird-eigens betont, daß man nicht katholische  _ Einrichtungen und ihr Personal angreifen will, die ja auch-eine  missionarische Aufgabe erfüllen; man bemüht sich um eine kon-  struktive Kritik. Es ist auch erfreulich, daß man unter dem Druck  ‚ der Zeitverhältnisse nicht einfach die Hände in den Schoß legt;  'man geht vom Statischen zum Dynamischen über.  Bei der Kontroverse über die Opportunität des In stitutionellen und  von Missionsimmobilien muß festgestellt werden, daß nach der gut begründeten  Ansicht von Vromant® Immobilien im Anfang einer Mission nicht bloß nütz-  lich, sondern fast moralisch notwendig zur Ausbreitung des Glaubens sind.  Denn zunächst muß ja für Unterkunft der Missionare, für Gotteshäuser, Schu-  len usw. gesorgt werden, oft auch für Ländereien, aus denen die Mission ihren  Unterhalt zieht. Auch darf nicht übersehen werden, daß die großen und viel-  seitigen äußeren Einrichtungen der Mission in China wertvoll für die Ausbrei-  „tung des Glaubens gewesen sind: sie waren eine sichtbare, anschauliche Dar-  $tellung der Lebenskraft der Ki rche und zugleich Mittel zur Vorberei-  tung einer christlichen Kultur, die der Einführung des Christentums die Wege  bereiten kann. Anderseits lehrt die Erfahrung aus der Missionsgeschichte im-  mer wieder, daß bei günstiger Entwicklung der Mission größerer Immobilien-  besitz der Genossenschaften, denen ein Missionsgebiet anvertraut ist, sowohl den  Christen. als auch kirchenfeindlichen Kreisen Anlaß zu falschen Urteilen werden  ‘;kann. Es sei besser, urteilt Vromant, solchen Besitz den einheimischen Christen  gegen angemessenes Entgelt zu überlassen und den Erlös dann. wertbeständig  mobilienbesitz der  auf dem Geldmarkt anzu  x  legen. Dasselbe gelte auch fur Im  X  E  Mission als solcher.  P  Nachdem nun infolge der kommunistis  chen“Herrschaft in China  den Missionaren viele frühere Mittel zur Ausbreitung des Glau-  _ bens entzogen sind — Schulen, Katechumenate, Hospitäler usw. —   muß die Frage aufgeworfen werden, wie dieser Verlust kompen-  siert werden kann. Die Wesensaufg abe ist geblieben: die  S  — Verkündigung der frohen Botschaft.  étolats ist  _ Aber wie? Wegweiser für eine schlichte Form des direkten Apo  _ der Großindustrielle Lo Pa Hong, dessen Laienverein, wie auch er persönlich, in  __ der Großstadt und auf dem Lande unmittelbar die Menschen für Christus an-  sprach: „Une fois sur place, l’on devait s’adapter aux circonstances concretes.  Lä ol rien n’existe encore, on preche ou plutöt l’on cause, dans la rue ou sur  _ le march&, entre les boutiques, les salons de the, au milieu des cris des petits  1  marchands. C’est une bonne fortune quand on peut disposer d’un hangar ou  ‚d’une maison.“. Das war eine echt urchristliche Methode, bei der viel Geduld  _ nötig war; aber beim Zurückkommen an denselben Ort und nachdem man  cz'wa_nzigm'al‚x dieselben Ir'rgümu widerlegt hatt;‚ bildete sich doch „un noyau de  f’ ‘D e bonis Ecclesiae temporälibüs‚ Löwen 1934, 21+?2.  wWenn wir kurz einer Weertung solcher kr.‚itischeh Außerun-
SCH übergehen, MUu zunächst die erfreuliche Tatsache hervor-105  Bie_rbaimé: G;agbehsxr}erléi%idiénmsa 'upd 'I%ai-ehép:c_>"stlolra—t/„  Wenn wir kurz zu einer Wertung solcher kritischen ‘Äußeru„n—  ; gen übergehen, so muß zunächst die erfreuliche Tatsache hervor-  _ gehoben werden, daß die Kritik an den bisherigen Missionsmetho-  _ den von hohem Verantwortungsbewußtsein und von apostolischem  _ Eifer beseelt ist. Es wird-eigens betont, daß man nicht katholische  _ Einrichtungen und ihr Personal angreifen will, die ja auch-eine  missionarische Aufgabe erfüllen; man bemüht sich um eine kon-  struktive Kritik. Es ist auch erfreulich, daß man unter dem Druck  ‚ der Zeitverhältnisse nicht einfach die Hände in den Schoß legt;  'man geht vom Statischen zum Dynamischen über.  Bei der Kontroverse über die Opportunität des In stitutionellen und  von Missionsimmobilien muß festgestellt werden, daß nach der gut begründeten  Ansicht von Vromant® Immobilien im Anfang einer Mission nicht bloß nütz-  lich, sondern fast moralisch notwendig zur Ausbreitung des Glaubens sind.  Denn zunächst muß ja für Unterkunft der Missionare, für Gotteshäuser, Schu-  len usw. gesorgt werden, oft auch für Ländereien, aus denen die Mission ihren  Unterhalt zieht. Auch darf nicht übersehen werden, daß die großen und viel-  seitigen äußeren Einrichtungen der Mission in China wertvoll für die Ausbrei-  „tung des Glaubens gewesen sind: sie waren eine sichtbare, anschauliche Dar-  $tellung der Lebenskraft der Ki rche und zugleich Mittel zur Vorberei-  tung einer christlichen Kultur, die der Einführung des Christentums die Wege  bereiten kann. Anderseits lehrt die Erfahrung aus der Missionsgeschichte im-  mer wieder, daß bei günstiger Entwicklung der Mission größerer Immobilien-  besitz der Genossenschaften, denen ein Missionsgebiet anvertraut ist, sowohl den  Christen. als auch kirchenfeindlichen Kreisen Anlaß zu falschen Urteilen werden  ‘;kann. Es sei besser, urteilt Vromant, solchen Besitz den einheimischen Christen  gegen angemessenes Entgelt zu überlassen und den Erlös dann. wertbeständig  mobilienbesitz der  auf dem Geldmarkt anzu  x  legen. Dasselbe gelte auch fur Im  X  E  Mission als solcher.  P  Nachdem nun infolge der kommunistis  chen“Herrschaft in China  den Missionaren viele frühere Mittel zur Ausbreitung des Glau-  _ bens entzogen sind — Schulen, Katechumenate, Hospitäler usw. —   muß die Frage aufgeworfen werden, wie dieser Verlust kompen-  siert werden kann. Die Wesensaufg abe ist geblieben: die  S  — Verkündigung der frohen Botschaft.  étolats ist  _ Aber wie? Wegweiser für eine schlichte Form des direkten Apo  _ der Großindustrielle Lo Pa Hong, dessen Laienverein, wie auch er persönlich, in  __ der Großstadt und auf dem Lande unmittelbar die Menschen für Christus an-  sprach: „Une fois sur place, l’on devait s’adapter aux circonstances concretes.  Lä ol rien n’existe encore, on preche ou plutöt l’on cause, dans la rue ou sur  _ le march&, entre les boutiques, les salons de the, au milieu des cris des petits  1  marchands. C’est une bonne fortune quand on peut disposer d’un hangar ou  ‚d’une maison.“. Das war eine echt urchristliche Methode, bei der viel Geduld  _ nötig war; aber beim Zurückkommen an denselben Ort und nachdem man  cz'wa_nzigm'al‚x dieselben Ir'rgümu widerlegt hatt;‚ bildete sich doch „un noyau de  f’ ‘D e bonis Ecclesiae temporälibüs‚ Löwen 1934, 21+?2.  wgehoben werden, dafß die Kritik den bisherigen Missionsmetho-

den Vo hohem Verantwortungsbewußtsein un! VOoO  — apostolischem
Kıter heseelt ist Es wiıird eıgens betont, daß ia nıcht katholische

_ Einrichtungen un! ihr Personal angreifen will, die ja auch-eıine
missionariısche Aufgabe erfüllen; 11a bemuht sıch eine kon-
struktive Kritik. ıs ıst auch erfreulich, dafß man unter dem ruck
der Zeitverhaltnisse nıcht eintach dıe Haände in den Schofß legt;
man geht (0)991 Statischen DA Dynamischen ber

Be1 der Kontroverse uber dıe Opportunität des In ctı ut en un!
Vo Missionsımmobilien MU: festgestellt werden, da{iß nach der gut begründeten
Ansıcht VO  — romant ® Immobilıen 1Im Anfang einer . Mission nıcht blaß nutz-

lı sondern tast moralisch notwendig ZUTI Ausbreitung des Glaubens sind.
Denn zunachst muß ja für Unterkunit der Missionare. für Gotteshäuser, Schu-
len USW. gesorgt werden, oft auch für Läandereıen, u denen die Miıssıon ihren
Unterhalt zıicht. Auch dart nıcht übersehen werden, daß dıe großen und viıel-
seitıgen außeren Einrichtungen der Missıon iın C'hına wertvoll für die Ausbre1-

tung des Glaubens SCeWESCH sınd s1ıe eıne sichtbare, anschauliche Dar-
stellung der und zugleich Mıttel ZUT Vorbere1-
tung einer christlıchen Kultur, die der Einführung des Christentums_ die Wege
bereiten kann. Anderseıts lehrt die Erfahrung Aaus der Missionsgeschichte 1M-
mer wıeder, daß be1 gunstiger Entwicklung der Miıssıon größerer Immobilien-
besıtz der Genossenschaften, denen eın Missionsgebiet anvertraut ist, sowohl den
Christen als auch kirchenfeindlıchen reıisen Anlaß falschen Urteilen werden
kann. Es se1 besser, urteilt Vromant, solchen Besıtz den einheimischen Christen
SCE} anSCMCSSCHNCS Entgelt A überlassen und den Erlös dann wertbeständıg

mobilienbesitz derauf dem Geldmarkt 33 VAU!legen. Dasselbe ge1te auch tür Im
Missıon als solcher. EW

Nachdem un infolge der kommunistısd1en“Herrschaft in China
den Missionaren viele rühere Mittel ZUTF Ausbreitung des Jau-

bens entzogen sınd Schulen, Katechumenate, Hospitaler uSsSwWw

mufß die Frage aufgeworfen werden, Ww1e€e dıeser Verlust kompen-
sıert werden ann Die a b ist geblieben: dıe

erk der frohen Botschaft stolats istber wıe Wegweıser für eıne schlichte Form des direkten Apo105  Bie_rbaimé: G;agbehsxr}erléi%idiénmsa 'upd 'I%ai-ehép:c_>"stlolra—t/„  Wenn wir kurz zu einer Wertung solcher kritischen ‘Äußeru„n—  ; gen übergehen, so muß zunächst die erfreuliche Tatsache hervor-  _ gehoben werden, daß die Kritik an den bisherigen Missionsmetho-  _ den von hohem Verantwortungsbewußtsein und von apostolischem  _ Eifer beseelt ist. Es wird-eigens betont, daß man nicht katholische  _ Einrichtungen und ihr Personal angreifen will, die ja auch-eine  missionarische Aufgabe erfüllen; man bemüht sich um eine kon-  struktive Kritik. Es ist auch erfreulich, daß man unter dem Druck  ‚ der Zeitverhältnisse nicht einfach die Hände in den Schoß legt;  'man geht vom Statischen zum Dynamischen über.  Bei der Kontroverse über die Opportunität des In stitutionellen und  von Missionsimmobilien muß festgestellt werden, daß nach der gut begründeten  Ansicht von Vromant® Immobilien im Anfang einer Mission nicht bloß nütz-  lich, sondern fast moralisch notwendig zur Ausbreitung des Glaubens sind.  Denn zunächst muß ja für Unterkunft der Missionare, für Gotteshäuser, Schu-  len usw. gesorgt werden, oft auch für Ländereien, aus denen die Mission ihren  Unterhalt zieht. Auch darf nicht übersehen werden, daß die großen und viel-  seitigen äußeren Einrichtungen der Mission in China wertvoll für die Ausbrei-  „tung des Glaubens gewesen sind: sie waren eine sichtbare, anschauliche Dar-  $tellung der Lebenskraft der Ki rche und zugleich Mittel zur Vorberei-  tung einer christlichen Kultur, die der Einführung des Christentums die Wege  bereiten kann. Anderseits lehrt die Erfahrung aus der Missionsgeschichte im-  mer wieder, daß bei günstiger Entwicklung der Mission größerer Immobilien-  besitz der Genossenschaften, denen ein Missionsgebiet anvertraut ist, sowohl den  Christen. als auch kirchenfeindlichen Kreisen Anlaß zu falschen Urteilen werden  ‘;kann. Es sei besser, urteilt Vromant, solchen Besitz den einheimischen Christen  gegen angemessenes Entgelt zu überlassen und den Erlös dann. wertbeständig  mobilienbesitz der  auf dem Geldmarkt anzu  x  legen. Dasselbe gelte auch fur Im  X  E  Mission als solcher.  P  Nachdem nun infolge der kommunistis  chen“Herrschaft in China  den Missionaren viele frühere Mittel zur Ausbreitung des Glau-  _ bens entzogen sind — Schulen, Katechumenate, Hospitäler usw. —   muß die Frage aufgeworfen werden, wie dieser Verlust kompen-  siert werden kann. Die Wesensaufg abe ist geblieben: die  S  — Verkündigung der frohen Botschaft.  étolats ist  _ Aber wie? Wegweiser für eine schlichte Form des direkten Apo  _ der Großindustrielle Lo Pa Hong, dessen Laienverein, wie auch er persönlich, in  __ der Großstadt und auf dem Lande unmittelbar die Menschen für Christus an-  sprach: „Une fois sur place, l’on devait s’adapter aux circonstances concretes.  Lä ol rien n’existe encore, on preche ou plutöt l’on cause, dans la rue ou sur  _ le march&, entre les boutiques, les salons de the, au milieu des cris des petits  1  marchands. C’est une bonne fortune quand on peut disposer d’un hangar ou  ‚d’une maison.“. Das war eine echt urchristliche Methode, bei der viel Geduld  _ nötig war; aber beim Zurückkommen an denselben Ort und nachdem man  cz'wa_nzigm'al‚x dieselben Ir'rgümu widerlegt hatt;‚ bildete sich doch „un noyau de  f’ ‘D e bonis Ecclesiae temporälibüs‚ Löwen 1934, 21+?2.  wder Großindustrielle Lo Pa Hong, dessen Laienvereın, wıe uch pérsönlidu, In105  Bie_rbaimé: G;agbehsxr}erléi%idiénmsa 'upd 'I%ai-ehép:c_>"stlolra—t/„  Wenn wir kurz zu einer Wertung solcher kritischen ‘Äußeru„n—  ; gen übergehen, so muß zunächst die erfreuliche Tatsache hervor-  _ gehoben werden, daß die Kritik an den bisherigen Missionsmetho-  _ den von hohem Verantwortungsbewußtsein und von apostolischem  _ Eifer beseelt ist. Es wird-eigens betont, daß man nicht katholische  _ Einrichtungen und ihr Personal angreifen will, die ja auch-eine  missionarische Aufgabe erfüllen; man bemüht sich um eine kon-  struktive Kritik. Es ist auch erfreulich, daß man unter dem Druck  ‚ der Zeitverhältnisse nicht einfach die Hände in den Schoß legt;  'man geht vom Statischen zum Dynamischen über.  Bei der Kontroverse über die Opportunität des In stitutionellen und  von Missionsimmobilien muß festgestellt werden, daß nach der gut begründeten  Ansicht von Vromant® Immobilien im Anfang einer Mission nicht bloß nütz-  lich, sondern fast moralisch notwendig zur Ausbreitung des Glaubens sind.  Denn zunächst muß ja für Unterkunft der Missionare, für Gotteshäuser, Schu-  len usw. gesorgt werden, oft auch für Ländereien, aus denen die Mission ihren  Unterhalt zieht. Auch darf nicht übersehen werden, daß die großen und viel-  seitigen äußeren Einrichtungen der Mission in China wertvoll für die Ausbrei-  „tung des Glaubens gewesen sind: sie waren eine sichtbare, anschauliche Dar-  $tellung der Lebenskraft der Ki rche und zugleich Mittel zur Vorberei-  tung einer christlichen Kultur, die der Einführung des Christentums die Wege  bereiten kann. Anderseits lehrt die Erfahrung aus der Missionsgeschichte im-  mer wieder, daß bei günstiger Entwicklung der Mission größerer Immobilien-  besitz der Genossenschaften, denen ein Missionsgebiet anvertraut ist, sowohl den  Christen. als auch kirchenfeindlichen Kreisen Anlaß zu falschen Urteilen werden  ‘;kann. Es sei besser, urteilt Vromant, solchen Besitz den einheimischen Christen  gegen angemessenes Entgelt zu überlassen und den Erlös dann. wertbeständig  mobilienbesitz der  auf dem Geldmarkt anzu  x  legen. Dasselbe gelte auch fur Im  X  E  Mission als solcher.  P  Nachdem nun infolge der kommunistis  chen“Herrschaft in China  den Missionaren viele frühere Mittel zur Ausbreitung des Glau-  _ bens entzogen sind — Schulen, Katechumenate, Hospitäler usw. —   muß die Frage aufgeworfen werden, wie dieser Verlust kompen-  siert werden kann. Die Wesensaufg abe ist geblieben: die  S  — Verkündigung der frohen Botschaft.  étolats ist  _ Aber wie? Wegweiser für eine schlichte Form des direkten Apo  _ der Großindustrielle Lo Pa Hong, dessen Laienverein, wie auch er persönlich, in  __ der Großstadt und auf dem Lande unmittelbar die Menschen für Christus an-  sprach: „Une fois sur place, l’on devait s’adapter aux circonstances concretes.  Lä ol rien n’existe encore, on preche ou plutöt l’on cause, dans la rue ou sur  _ le march&, entre les boutiques, les salons de the, au milieu des cris des petits  1  marchands. C’est une bonne fortune quand on peut disposer d’un hangar ou  ‚d’une maison.“. Das war eine echt urchristliche Methode, bei der viel Geduld  _ nötig war; aber beim Zurückkommen an denselben Ort und nachdem man  cz'wa_nzigm'al‚x dieselben Ir'rgümu widerlegt hatt;‚ bildete sich doch „un noyau de  f’ ‘D e bonis Ecclesiae temporälibüs‚ Löwen 1934, 21+?2.  wder Großstadt un!| auf dem Lande unmittelbar dıe Menschen für Christus
sprach: „Une fo1s SUr place, L’on devaıt s’adapter AU.  b cırconstances concretes.
»  S rıen n exıste ENCOTC, preche plutöt Lon dans la TrU!  (D Sur
ie marche, entre les bout1iques, les salons de th'  C miılıeu des CYT1S des petıts
marchands. est un bonne ortune quand peut disposer d’un hangar
d’une maıson.“ Das WAar eıne echt urchristliche Methode, beı der viel Geduld
nötig WAäTlT; aber beım Zurüuckkommen denselben Ort und nachdem Inan

zwanzıgmal dieselben Irrfiimer widerlegt hatte, bildete sıch doch noyau de

De bonis Kcelesiae temporalibus, Löwen 1954, 21-4?2.
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sympathisants” Megr. Va  w} Bü3genhout A schrei1bt, 6S mMusse jede Gelegenheit
ZUT Berüuhrung miıt dem Volke ausgenutzt werden,. mıiıt den Gläubigen un auch
mıiıt den Ungetauften; Aeshalb sollten auch alle karıtatıyven Werke, dıe noch
ırgendwo bestehen geblieben sind, VO  _ dıesem Gesichtspunkt AUS verwertfiet WETLI -

den. Ferner mMUuUsse auch die Zukunft der Kirche in Chına gedacht werden
und deshalb alles, W d> NUur möglıch ist, dafür schon jetzt vorbereiıtet werden.
Nach seiner Ansicht Wr das Leben des Missionspersonals in der Vergangenheıt

3
little L090 dignihed” auf den Zentralstationen, auch sehr beansprucht durch

dıe Verwaltung der Pfarrseelsorge. Die Zeiten hätten sıch jetzt geandert. An-
Sta} das Volk den Missionszentralen kommen lassen, mussen WITLr jetz£
mehr ihnen gehen Deshalb mehr Missıonlierung auf den Nebenstationen und
auf dem Lande. Dıese mehr m ob ıle Methode sefze ber OTAUs, dafß eıfrıge
und viele Lajen dabe1 behilflich sınd, indem S1e den Missıonar In Berührung
solchen bringen, die ZU Konversi:on neigen: „In short, OBXT work should become
more mobile.”

Was dıe VON vielen Missionaren Dl große Belastung des
Missionars durch dıie e] SC betri{fft, hat das erste
Konzııil von Chına im Jahre 19924 bereıts auf diesen Umstand auf-
merksam gemacht un: die Missionare daran erinnert: S1e sind nıcht
ausgesandt, in den Stadten oder in den Wohnungen iıhrer Residenz

„sıtzen“ un ruh1ig für die dort efindliche kleine Zahl der
Katholiken SOTSCHL, sondern hauptsächlich dem weck, dafß
S1e dıe Ungläubigen un Irrgläubigen z Lichte des KEvangelıums
führen, ach dem Beispiel des gufen Hirten Christus. Sie sollen
davon überzeugt se1n, dafß die Bekehrun
„summum munus” SC1

der Ungläubigen ıhr
Das normale kirchliche Leben einer gut geleiteten Pfarreı der. Mıssions-

statıon miıt humanıtaren un! erzieherischen Einrichtungen hat ohne Zweifel
begrenzt; WCI - A yeinen apologetischen Wert. bet dıe geistige Ausstrahlung ist

den nıcht 1PSO facto f  Adie Massen der Ungläubigen erreıicht: „Ihe cannot be
expected to solve the greater problems of unbelievers who do not partake
of them, do not understand them, frequently . do not CVCH know the exıist“ 1:

Masson, Un Milliıonnaire dfinois au X sefvice des u Joseph Lo Pa
Hong, 'ournaı-Parıs 1950, 56  ©

Regarding OUF methods, CM  o 950 Nr.. 8928/30. Vgl12 Primum Concilium Sinense 705—706, 7i-Ka-Wei 19530, 9277
Zzu diesem Problem Perbal, 11 punto nevralgıco nella questione el clero
indigeno, 1n H Pensiero Missionari10, Rom 1935, fasc. S, 243/4 Perbal zıtiert
Ausführungen VO  - Charles S, J: aus den „Dossıers de ”’Actiıon Missionnaire“
Nr. 121 wonach der Vormars aufgehalten werde durch den Erfolg, durch
vielseıtig verzweigtes Pfarrleben: e Sfortun_za.tamente‚ ditferenza dı quando
accade PCT 1a A, l catturato non viene consumato contıinua richiedere

CUTr«c SCMIDTC pıu assıdue.“ So wird dann nach Perbal der Missionar ımmer
mehr e1In Pfarrer, und das kann weiıt gehen, daß in dieser Stellung das
Verlangen verliert. ein Eroberer VOoO  — Seelen Se1N, indem sıch eine immer
stärkere „psıcologıa sedentaria“ in ıhm ausbildet.

CMB 1959 Nr. 4’ 333Mgr. ]James als  9 Missıon Methods,



Bierbau.m:_G‘l@ubéllis’ve‘tkvü'_mi‘"igu-lylg und. Laiénäpo$io;:it S  107  Deshälb wird die Forderung erhoben 1ind in zahlreichen Artikeln des Bulletin  immer wiederholt: Mehr direktes Apostolat. Man wünscht auch mehr Artikel  über Fragen, die mit diesem direkten Apostolat zusammenhängen, z. B.: Wes-  halb wurde dieses Apostolat in den Städten vernachlässigt? Welche Methode  sollheute in China versucht werden und welche Form des direkten Apostolats  berücksichtigt am besten die neuzeitlichen Errungenschaften der Technik und  zugleich die Mentalität des Volkes? !4 Der Vorschlag von Legrand‘®, Pfarr-  seelsorge und Apostolat unter den Ungläubigen zu trennen, findet nicht den  vollen Beifall eines Missionars 1, der es für besser hält, daß die ganze Pfar-  rei mit apostolischem Eifer erfüllt werde auf die Bekehrung der Nichtchristen  hin. — Weiter wird von Legrand vorgeschlagen die Gründung von sog. In-  formationszentren mit Flugblättern, Büchern, Bildern für die Unge-  tauften und mit einer dort anwesenden Persönlichkeit, die fähig ist, Aufklärung  über die christliche Religion zu geben. Das sei eine Möglichkeit, mit außerkirch-  lichen Kreisen in direkte Berührung zu kommen. Ferner Vorträge in diesen  Lesestuben über die Notwendigkeit der Religioh, das Dasein Gottes, die Un-  sterblichkeit der Seele, die Erschaffung der Welt, das Verhältnis von Wissen-  schaft und Religion usw. Vielleicht sei es noch besser, in diesen Konferenzen  vor nichtchristlichen Zuhörern von der Person Christi und seinem irdischen  Leben auszugehen, von seiner Sorge für die Notleidenden und Bedrückten; denn  diese Themen würden heute viel in China besprochen. „The establishment. of  Catholic information centers is no longer a matter of choice on our part, but  of real necessity“ !7.  In der sehr lebhaften  Diskussion über den Prirhat des direk—  ten Apostolats sollte man den Unterschied'® zwischen beiden  Methoden nicht zu sehr pressen. Es handelt sich hier um das Pro-  blem, wie die Botschaft Christi bekanntgemacht werden kann:  durch das Beispiel einer I\;oflntemplatchn Genossenschaft und durch  N  14 CMB 1950 Nr.9, 832.  5  15 The Apostolate in the Cities, CMB. 1  950 Nr. 9, 801 ff. E „The average  priest of our city parishes and the personnel of our institutions are completely  absorbed in their own routine work. At least some missioners should be free  from other occupations in order to devote thems  a.a.0. S. 804.  %  elves _t_o the direct apostolate.“  1# CMB. 1951 Nr. 1, 26.  17 CMB 1950 Nr.9, 804. — Bei diesen Unterredungen und Konferenzen  ist natürlich eine gewisse Anpassung an die chinesische Mentalität erforderlich,  wie sie kurz von P. Raymond de Jaeyher angedeutet wird: „The Chinese like  kindliness and simplicity. They _ will immediately recognize the intellectual  superiority of the lecturer. For the Chinese the man is the center of everything,  and not the law, and if you talk as man to man they will appreciate you all  the more. The don’t, by ‚nature; like the abstract; the like concrete subjects.  Nevertheless they like syntheses which explain an actual situation, as the  abstract in that case clarifies something which is concrete. The great quality  which I most admired in Fr. Lebbe was his marvellous capability of adap-  tation to his audience.“. Conference, a M  1  eans of Apo;to{ate; in: China Mi?'  sionary, Shanghai 1948 Nr.6, S.685. _  S  71_8 ‘Vgl. A. Roaé‚ Direct or indi;;ectl Apostolaté\‚ CMB. 1950Nr 9, 832 £f.  .Bierbaum: . Glaübensverkündiguhg un! Laienäpo$£013it 10

D‘eshälb WIT:! dıe Forderung erhoben un! in zahlreichen Artikeln des Bulletin
immer wiederholt: Mehr 1r ekte \ Apostolat. Man wünscht auch mehr Artikel
uber Fragen, die miıt diesem direkten Apostolat zusammenhangen, Wes-
halb wurde dıeses Apostolat in den Stadten vernachlässıgt” Welche Methode
coll heute 1n C:hına versucht werden und welche Form des direkten Apostolats
berücksichtigt besten dıe neuzeitlichen Errungenschaften der Technik un!
zugleich dıe Mentalıität des Volkes? L Der Vorschlag VO]  e} Legrand Pfiarr-
seelsorge und Apostolat unter den Ungläubigen trennen, iındet nıcht den
vollen Beitall eines Missi:onars 1} der tur besser hält, daß dıe an far
reı mıt apostolischem KEıfer erfüllt werde auf dıe Békehruhg der Nichtchristen
hın. Weıiıter wird VO  - Legrand vorgeschlagen dıe Gründung VOoO  — 505. In-

A  ‚av S miıt Flugblättern, Büchern, Bildern für dıe Unge-
tauften un! mıiıt einer dort anwesenden Persönlichkeit, die fahıg ıst, Aufklärung
ber die christliche Religion geben. Das se1 ine Möglichkeit, mıiıt außerkirch-
lıchen reisen 1n direkte Berührung kommen. Ferner Vorträge 1n diesen
Lesestuben über dıe Notwendigkeit der Religion, das Daseın Gottes, die Un-
sterblichkeit der Seele, dıe Erschaffung der Welt, das Verhältnis VO  - W ıssen-
schaft und Religion USW. Vielleicht se1 noch besser, 1n diesen Konferenzen
VorT nıchtchristlichen Zuhorern von der Person Christi uUun! seinem irdıschen
Leben auszugehen, VO  - seiner Sorge für dıe Notleidenden und Bedrückten: denn
dıese IThemen wurden heute vıe in China besprochen. he establishment of
Catholic intormatıon centers 15 longer matter of choice Oou part, but
of eal necessity” 1'

In der sechr lebhaften Diskussion ber den Prirhat des direk‘-
te Apostolats sollte Ina:  - den (  p} hı zwischen beiden
Methoden nıcht sehr preSSCH. Es handelt sıch ler das Pro
blem, WwW1e dıe Botschaft Christi bekanntgemacht werden annn
durch das Beispiel einer koptemplativpn Genossenschaft und durch

14 CMB 1950 Nr. 9, 839
JIhe Apostolate ın the Cities, MB050 Nr. 9’ S01 he averaßsße

prıest of OUTX cıty parishes and the personnel of ur institutions ATrCc completely
absorbed 1n theır OW: routine work. At least SOINC mi1ssıoners chould be free
from other occupatıons 1n order to devote thems

804
elyes CO the diırect apostolate,“

13 CM  > 1951 Nr 1Y
(MB 1950 Nr. 9, S04 Bei dıesen Unterredungen un! Konferenzen

ıst natürlıch eine gewWw1SsSSe Anpassung dıe chinesische Mentalıtat erforderlich,
W1e s1e kurz von aymon de Jaeyher angedeutet wırd „TIhe Chinese lıke
kindliness and sımplicıty. They. will immediately recognIıze the intellectual
superior1ty of the lecturer. For the Chınese the In  - 15 the center of everything,
and not the law, an if yOou talk 11Nan to INan they 111 appreciate yOou all
the INOTEC. 'The don t, Dy nature, like the abstract; the lıke concrefe subjects.
Nevertheless they _ like syntheses hich explaın actual situatıon, the
abstract in that case clarıfies something hıch 15 concrete. The grea quality
which I most admiıred In Fr. Lebbe Was his marvellous capabiılity of adap-
tatıon {O h1s audience.“ Conference, eANS of Apogto{ate, China Mis-Sionary, Shanghaı 1948 Nr. 6, S. 685

Vgl Road, Dırect O ındırect Apostolate, CM  [v> 950 Nr.9, 832
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Samarıterdienst oder durch laute Propaganda der Presse, miıt_
Radio un Straßenpredigten, durch Schaustellung der christ-
lıchen Lebenstulle Wissenschafit, Kunst, sozlıalen Einrichtungen

der durch die unmıiıttelbare Verkündigung der Grundwahrheiten
des Christentums Beide Methoden sind verschieden un VONCIN-

ander ınterschieden iıhren Miıtteln un nachsten Auswirkungen
auch ihren Zielen insofern manche Werke der indirekten Me-
thode WIC Armen- un: Krankenpilege nıcht ausschließlich
und nıcht einmal hauptsächlich mıt dem 1e1 auf Bekehrung hın
unternommen werden. sondern weıl S1IC unftier das Hauptgebot
Christi,. die Nächstenliebe tallen ber ist beiden
Formen des Apostolats dafß S1C VO  E der Botschafit Christi un! ihren
Forderungen 7 11 geben und den Einbruch des Christlichen
alle Bereiche menschlicher Tätigkeit bedeuten

Das Apostolat der Laıen der Missıon

Anlaßlıch des Mangels Missionspersonal und auch C111

Behinderung erkennt mMa heute 1 China mehr als früuher die Not-
wendigkeıt der Laijenhilfe, dıe unter dem Namen „Katholische
Aktion“ als Teilnahme der Laijen hiıerarchıschen Apostolat seı1t
1US X{ sıch uüberall eingebürgert hat ZiWAar ist der Name „Katho-
Hsche Aktion“ noch: nıcht ı den Dekreten des ersten Konzils VO  s

Chına enthalten, ohl aber grundsaätzlıch und allgemeınen
Richtlinien dıe Sache, und ZWAar 1L.ıb 'Titulus „De apOStLO-
lıca christ1ianorum opera‘ 1' Hıer wiıird den Missionaren nahege-
legt, dıe Christen mıt apostolischem Geiste bezüglıch der Bekeh-

der Niıchtchristen erfüllen,/ dıe Notwendigkeitdieses Apo-
stolats begründen, dıe Gläubigen ber die richtigen Mittel un!
Wege belehren un!' S1C Zu Gebet für die Bekehrung der Un-
gläubigen AaNZUrESCN, nıcht zuletzt ZUrTr Propaganda für den JTau-
ben durch as CIYENE christliche Leben 1US XI hat dann ı SEINCTL

EınPrimum ConciliumSınense 1924, PgKa-Weıi 1930, 269/71
leuchtendes Beispiel desLaienapostolats, auch SCIHNCT dı rekten Form, War
schon VOoOT der Gründung der Kath Aktıon tür Sanz China der Großindustrielle
Joseph Lo Pa Hong (T der 1915 ARC kirchlich anerkannte Vereinigung
von Laıen schuf; iıhr erster Zweck WAar die Ausbreıiıtung der christlichen
Wahrheıt, un! iıhre Mitglieder durften erst nach CIHGT: Religionsprülung VOT dem
zustaändıgen Priester den Ungetauften die irohe Botschaft verkünden. Vgl

Masson I Un Millıonnaire Chinois SETVICE des ul  u. Joseph Lo Pa
Hong, Tournaı-Parıs 1950. 54 ff Fondatıon de L’Action Catholıque.
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Botschaft Aa C'hina \48) August 1928 den Ordinarıen die
Organisation der„Katholischen Aktion“ empiohlen, dıe annn für
die Hauptaltersklassen und Berufsstände organısiert wurde nd ı
September 1935 auf dem großen Kongreiß der Katheolischen Aktion

Shanghaı CHCH Auftrieb ahm So WAar die Kıirche Chinas
TLehre un!: Praxis schon der Herrschalit des Kommunismus auf
cdie Mitarbeit der Laj:enwelt hıngeordnet Jedoch annn und u
diese Hılfe nach Ansicht des Internuntius Mons. Riber1i“ heute
vertieft un! verbreitert werden: Mehr Vitalıtäat, standıge.Beleh-
S der Laıen über die „außerste Notwendigkeıt” iıhres Aposto-
ats un! dogmatische und moralische Begründung besonders AuUsSs

der Lehre VO Corpus Christi mysticum, Zurückweisung des Eın-
wandes mancher Altchristen. die Aus Scheu VOTr Glaubensgefahren
den Verkehr miıt Nichtchristen angstlıch meı1iden. Auf (Grund weite-
Y Klagen des Missionspersonals ı China annn 199028  ] Fehler un!'
Unterlassungen bezüglich des Laienapostolats auf beıden Seıiten
teststellen: e1ım Klerus noch Belehrung un Erziehung
der Laijen ZU Apostolat un! zuweılen C1NC Überspannung des
geistlichen Führerprinzips der Laienwelt och Ver-
standnıs für ihre Mitverantwortlichkeit für das achstum der
Kırche Kınıge Stimmen un Beispiele dazu mıt erganzenden Be-
merkungen.

{} Acta Ap Sedis 192S5, 246 Seıt dıeser Botschaft China erscheıint dıe
ath Aktion INIMMNETr mehr den Dekreten der Missionssynoden und Kon-
terenzen der Missionsordinarıen; vgl Regionalkonzıl VO  - Korea 1931, CAan. 29
abgedruckt 1m Directorium Commune Mıss. Coreae, Hongkong 1952, 35  —

Primum Concıliıum Indosinense 1954, lıb Cap VIL De aıcorum actıone
catholica, Hanoı 1938, 107/17 Conference Plenıiere des Ordinaires des
Missions du Congo Belge et du Ruanda-Urundi 1952 1936 Leopoldville
1932 ÜU. 1936, 185— 198 133— 1492

dıe rdı-Vgl das Schreiben des Internuntius „L’Apostolat Faıc
narıen Chinas Marz 1950, Aaus dem auch das hohe Lob auf dıe hero-
iısche Haltung der Kirche {  hına hier KErwäahnung verdient: „Quüil spoit
pPCTMIS de rappeler 50  - actıon CHNCTS1QUC POUrFr suppleer Dar le clerge indıgene

clerge etranger longtemps PrISONNICT; la munıliıcence des fideles DOUT csubhb-
AaduX beso1ins des pasteurs Iaisses Sans par la faute des em' et

le MAaANque de reSSOUTCES; L’emulatıon impaVvıde POUF les SCCOUTS durant les
bombardements la protectıion des orphelıines les donnes au  DE blesses la
protection des refugies le COUTASC hero1que des IN1SS51000Na1res QqUu1l, embrases
de L’amour des äames, n’abandonnent pas leur poste, nfın la fidelite intrepıde
des neophytes eft des chretiens jetes Prıson condamnes üune mort
cruelle. AuJjourdhui est le spectacle d’une multıtude de CO  IN cro1ssant
de ]JOur depit de la tempete; aujourdhul est la toı plus V1VeEe des fidsles

CM  D 950 Nr 9,et leur partıcıpatıon plus ftreauente Au  D ceremonı1es sacrees.“
798
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Ks lıegt 1ın der Unvolilkomimnenheit der menschlichen Natur begründet, daiß

beiı der Ausübung des Apostolats Spannungen und Reibungen zwischen dem
eigentlichen Missionspersonal un den mitwirkenden Laıen entstehen. Unkluger
Eifer un! Mangel Einordnung VO  - seıten der 1.aıen erwecken leicht Miß-
Aauen 1m Klerus. Anderseıts mMag dıe Klage e1ines Miıssıonars nıcht ganz ‚m

berechtigt sSe1N, dafß bısher die Abhängigkeit des Laıen VO: Priester Z stark
betont wurde un: un weniıg dıe persönlıche Veranmtwortung des
Laıen für das achstum der Kırche Be1 dieser Zusammenarbeıt zwischen Prie-
ster und Laijen ıst auf seıten des ersteren Geduld un! Takt notıg, damıt das
Feuer nıcht sofort nach den ersten apostolischen Versuchen erlischt: oool
reception f hıs inıtıal attempt 111 kıl!l like frost an y incipıent enthus1ı1asm.
Fıre 1l} enkindle hıre, an the confNagration 311 spread ıf ted ıth fuel,
hıttle beyond the orıgınal plan conceiıved by the pastor, perhaps,; buft truly
blaze The apostolate 15 lıyıng work, and developes 1n gıven SUTTLTOUMN-

ding and ıth locality’s peculıar TESOUTCES far beyond an y rules that could
be laıd down for generality of It belongs to the M1SS10NAaTYy to dırect,
at times mayhe Correct, the eftorts SCC that theır aım 15 accompliıshed” 2
Gegenüber solchen Spannungen und einem überbetonten Führeranspruch des
Klerus se1 auf die weısen Mahnungen Pıus X I1 hingewiesen, dıe

Februar 1951 dıe Pfarrer und Fastenprediger VO  - Rom gerichtet hat 2
Der Papst schildert zunächst, WI1€E eifrige Laıen abständıge Christen der Un-
gläubige 1n kleinen Zirkeln sıch sammeln, mıt ihnen über relıg10se Fra:
SCH disputieren un SIE zwanglos belehren. Solche Arbeit dürfe nıcht
gering geschätzt werden;: denn dıeser zwanglos freundschaftliche Verkehr, vıel-
leicht 1m Kreise einer katholischen Yamlılıe, bedeute weniıgstens ine Annähe-
rung der‘ Teilnehmer dıe Religion, dıe fruher oder spater den Kontakt mıt
der Kırche erleichtere. Solche apostolische Arbeıt se1 loben, und die Piarrer
sollten „gute Miene dazu machen, azu ermutigen und diese Tatıgkeit sıch
ir eji entwickeln lassen”, sSe1 innerhalb der renzen der Pfiarrei der auch
darüber hinaus: „ In jedem Faile ist das immer In sıch eın Apostolat der Laı:en
un Vo  . bester Prägung.“

Seit Jahren wurde auch dıe Klage auft, dafß die ission 1ın
Ländern muiıt alter Kultur sıch einseitig der nıederen Volksschich-
ten ANSCHOMMECN habe un! wenig für die apostolische Schulung
Ebı Laıen getan habe Unter diesem Gesichtspunkt halt
der Sinologe Pasquale d’Elıa“* eine Revision der üblichen Mis-
sionsmethode ür notwendig: die Mission müsse VOr allem auch
unter jenen tatıg seIn nd Einfluß gewinnen, die spater die Führer
des Volkes se1ın werden. Das *  se1 auch die Methode der Apostel g'-
4 die ihre Schritte zu den damaligen Großstädten riıchteten
und nıcht wenıge Aaus den angesehensten Familıen für Christus g..
annen Aus der Missionsgeschichte wıssen wir, daß dort, wo die
Fürsten und Staatsobe\rhäupter den christlichen Glauben aNSC-

'The Apostolate In the Cities, © 1951 Nr. I
L’Osservatore Romano 1951 Nr. 30.
Vortrag €1M Begınn des akadem. Jahres an der Gregoriana in Rom,

vg! _L’Osservatore Komano _ 1958 Nr. 260
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NOIMIMMEN haben, auch das olk breiten Massen ihrem Beispiel
gefolgt ist

urch W e näherhin soll das Apostolat ausgeübt werden?
urch alle La:en 18 allen Lebensaltern un Berufsständen und
überall be1 passender Gelegenheit 1US X11 betont He Täu-
bıgen für alle Ungläubigen!” * Denn als lebendige Gilieder des
mystischen „eibes Christi SINd die Gläubigen mitverantwortliıch für

Gesundheıt un SCIMN achstum WIC die einzelnen (Glieder
des menschlichen Körpers ZU: Wohlsein des (sanzen beitragen
Diese Lehre VOMN 1US X11 neuestens wıieder eindrucksvoll ans
iıcht gerückt gehört nıcht der Teıin mystischen UOrdnung A SON-
ern 15t Von emınent praktıscher Bedeutung, auch für das Missions-
werk hıs doctrine not only Christian CI VICE to ON S
tellow InNnenNn indıviduals it the CONSCIOUS development
of communıty, of corporate ONCNESS ıth them For the Body of
Christ must APPCAaTr to the world AS lıving, actıng body, not
merely organısatıon, NOT 1 merely occasijonal CUVILY, but
always, clearly visıble through aspect of socıal ıte W1

e D'Christians partıcı So WAar 6S weıten christlichen Kreisen
der Urkirche Der Glaube WAar C1iMN Schatz der von Person Per-
sOoOn weitergegeben wurde Heute, klagit miıt echt C1iH Missio-
nar  28 sind WIT Christen 1UFr auf eıt un unter Umstän-

Schreiben August 1950 den Präfekten der Propaganda anläfßlıch
des Internationalen Missionskongresses Rom, 1950 7925

Rundschreiben vsticı Corporis Christı Jun! 1943 Herder Aus-
gabe, Freiburg 1947 99 ff Wahre Liebe ZU  I4 Kirche ordert VvVon uns nıcht NUur,
daß WITr als Glieder desselben Leibes füreinander einstehen, uns freuen sollen,
wenn CIN anderes Ghed hre ertährt und miıtleiden sollen mıf SCINECIN Schmerz
sondern daß WIT zugleıch die Menschen, dıe noch nıcht Leibe der Kirche
mıt Christus vereınt sınd als Chrıiısti Brüder dem Fleische nach betrachten
sollen, dıe gleich uns  N demselben CWISCH eıl berufen sınd Mıt Rücksicht

und ermahntauf die „ Weıte „ausdauernde Tatkraft der Liebe Christi
Pius XII Es ist darum Wunsch möchten alle. dıe der Kirche
TE Mutter erkennen, eifrig CT WAaSCN daß tatkraftige Mıtarbeit ZU) Auf-
erbauen Un Wachstum des mystischen Leıibes Jesu Christ;i nach dem Maiß
ihrer Stellung PfHlicht aller Gilieder 1st nıcht 1Ur der Diener des Heilıgtums
und 9 dıe sıch Gott Yanz religı1ösen Leben geweıht haben Wır adIr-
ten, daß diıes Banz besorders JeENE beachten, WIEC SIC J schon lobenswerter-

LUun, die den Kampfscharen der Katholischen Aktion den Bischöfen
und Priestern apostolischen Amt ıhre Miıthilfe leihen, un JENC, die ZU)
gleichen weck frommen Vereinigungen mitwirken. Wie bedeutungsvoll un
wichtig ıhrer ertüchtige Mitarbeit i der gegenwartıgen Lage ist, sicht jeder.“

Meyer, The Lay Vocatıon, CMB. 1949 Nr. 57 487
8 A.a.O S 484
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den, am Sonntag be1ı Erfüllung der SOnfi£a35pflicfit ü  od'e‘r‘ ın  einem
katholischen Vereın, sonst sınd WI1r neutral und geht eın Flu1-
dum VO  . den Cihristen auftf dıe Umgebung AuU!  N Man ist fast W1€e -
der 1n eine Art VOILL „jJudaistischer” Gesetzesrelig10n zurückgefal-
len, dıe sıch mıt der Beobachtung kirchlicher (Gebote begnugt Das
Missionswerk werde zu einseıtig VO  } Priestern, Katechisten und
Schwestern getr Es sollte aber. die Gemeinde VONn

Apostelgeist erfüulhlt se1IN; enn Religion ist nıcht Privatsache des
einzelnen Gläubigen, sondern auch eıne
Angelegenheıt un Aufgabe. Die alte Kirche besafß einen starken
Korporationsgelst; vielleicht auch deshalb, weıl s1€e ın kleinen
Gruppen, Vor alletn 1m häauslichen Raum der Famıilien., zuerst ent-
sftand

1€ annn das Apostolat der Laıen 1m einzelnen ausgeubt WEeEI-

den? Zunächst durch das Beispiel eines vorbildlichen christlichen
Lebens der Gläubigen und ıhrer. Famiıulien. Dann durch das Apo-
stolat VO Mensch Mensch, S! W1€e im Urchristentum ohne be-
sondere Organisatıon dıe wirklichen Christen neben den Apvosteln
un!: Priestern Austräger der frohen Botschaft waren, ÖOr allem
auch dort, och keıiıne Priester erschienen waren oder nur VOI-

übergehend der christliche ame <  on ıhnen ausgestreut worden
Wa  — Es können ferner mehrere Gläubige in kleinen Gruppen sich
zusammenschließen, iınteressierten Nichtchristen Gelegenheıt
ZUFr Aussprache ın relig10sen Fragen zu geben, die heute in China
ın weıtesten außerkirchlichen Kreisen diskutiert werden. Von dem
Erfolg solcher zwangsloser Zusammenkünfte sagt e1N Bericht, daß
dadurch in einem Ort Mittelchinas in der ersten Hälfte des Jahres
1950 mehr als 600 Erwachsene ZUrx Taute geführt werden konnten,
während der Missionar seine Station nıcht verlassen durfte.

FEine wertvolle Hilfe können dıe Laien auch in den ben gehannten Infor-
matıons- und Leseraumen Jleısten, s1€e gleichsam als Vermittler zwischen dem
Missıonar und den nıchtchristlıchen Besuchern in verständıger und sympathı-
scher Art Aufklärung geben nd dem Ungläubigen uber seıne Scheu Vor dem
Priester hinyveghelfen ]gdentalls ist 06 Ausbreıiıtung des Glaubens nicht an

Missionary,— ShanghaiIn dem Artikel L’Apostolat par la parole (Chı
1948, Nr. 6 beklagt sıch eın Neuchrist darüber, dafß NUT durch Zufall
mıt der christl. Religion 1n Berührung gekommen sei, und fahrt fort doit

rendre non-Chretien qu1ı sent interesse pPar la doctrine. catholique?
Aller Irouveer pretre?. A moOo1ns d’un Cal  N specıal, le non-Chretien, quı ne
connait pPas bien 1’Eglıse, sentıra gene, intimide; 11 fera Das cette demarche
qu1ı Vengage peut-Etre plus qu 11 le voudraıt. faudraıt dans la vılle des

o d’acces tres facıle, quı dissipent les craıntes
que ressentent tOuUS les palens de s’engagler plus' qu'ils le veulent. d’Ctre
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3881 teste Organisatıon gebunden und ZUTLTC eıt der Verfolgung mas diıe DPT1-
ate Inıtiative der Gläubigen, weiıl unauffälliger, oft besser S5C11. Kıne Methode
dieser Art empfiehlt auch C1Iu Ap. Vikar Afrıka miıt dem Vorschlag‘
„Attachons-nous tormer uN:  (D ©  lıte de chretiens qul serajent pas hommes
du Pere’, C]r seraıent pas enregımentes dans roupement ‚officıel‘, INals

qu1ı agıraient silence, Dar Jeurs exemples et tres discretement Dar leurs paro-
les; ı1ls seraıent le erment dans la päte!“

Nach dem Bericht Mıssıonars &ö1 haben sıch folgende ‚We1 il
tel ZULI Weckung des apostolıschen Geistes beı La:en bewährt: 1€
Frage der Beichte, wWas der Pönitent für dıe Bekehrung der Ungläubigen
© habe un! beı negatıver Antwort 10 entsprechende Erinnerung dıe
Verleizung Gewissenspflicht; terner dıe Empfehlung Gabe für das
Christkind der Weihnachtszeit kForm schriftlichen Erklärung auf

vorgedruckten Karte, auf der das Mıtglıed der Missionspfarrei sıch ZUL:

Gewinnung Ungetauften Aa us dem KrEeIS SCINCT Verwandten oder Freunde
verpllichtet; Mıssıon der Maryknoller haben sıch bel dıeser Methode
dıe Bekehrungen C1IOH Zehnfaches vermehrt.

Kın Apostolat ı sehr natürlichen und unauffälligen Form, VO  r dem
mMan bisher A gehört hat, besteht nach dem Vorschlag VO  — Bischof

Es ist dıe Miıtarbeit der La:enord 39 „modern corporal works of mercy”.
als CcC1n bürgerlicher Reformer der allgemeinen Wohlfahrt
Dorfgemeinde durch Ausbesserung VO Wegen und Brücken, Verbesserung der
Landwirtschaft, Pflanzung VO  — Baumen auft Gemeijmdeland u>S W, Hs g1ıbt da
viele kleine und große Gelegenheiten; JC WCDNISCI dabe1ı der Klerus dıe KEr-
scheinung trıtt, besser: „ Yhis ı not PI1IIMAary 1551070 work, of COUTSC, but

powerful natural a1ıd to enhancıng the Church’s posıtion the community..
Das sınd MNUuUr CIN31ISC Beispiele Aaus vielen tür C1nNn Apostolat ohne große Organi-
satıon und ı unauffälliger Weise: andere sınd 1111 ersten eıl unNSsSeTCS Artikels
schon erwähnt Wo noch C111 Vereinswesen der teste Organisatıon möglıch 15%
annn sıch das La1ıentum vielfältiger KHorm auch ZUTC Ausbreitung des Gilau-
ens betatıgen; SC1 18888  e AUS neuester eıt hingewıesen auf die Gralbewegung,
dıe seıit 1928 VO  w} Holland ausgeht und die 1921 Dublın gegründete „Legion
Mariens dıe vielen Missionsländern verbreitet iSt Wie stark die Idee des
Laienapostolats uDnSeIer eıit gezundet hat zZe1gTt diıe Apostolatsschule
Loveland (Ohi0) dıe 044 gegründet wurde und Lajenhelferinnen Aus der
Frauenwelt ausbildet. Im Jahre 1950 wurde dort auch {  S  chule für Missıo0-
logie‘ eingerichtet, Missionshelfer i Alter von 17 ıs Jahren unterrich-
tet werden (spirıtual foımation, specialized training 17 the Lay Apostolate, Spc-
cıalızed traınıng Missiology); S5S1C verpllichten sıch entweder tür ihr Zanzc5S
Leben für dıe Mıssıon der NUur für 1Ne begrenzte eıt VO'  e} bis D Tahren
enröles malgre C Bei solcher seelischen Verfassung des Ungläubigen
1stzunaäachst der Laienapostel ZU  — Vermittlung und Aufklärung geeıgnetstien.

Megr. Vanderhoven, ‚Preservatıon de Ia foi,. de 1a Morale et de la Vıe
Chretienne, Retferat uf der Plenarkonferenz der Ordinarıen VO  } Belgisch
Kongo und Ruanda-Urundi 1945, Leopoldville 1945, A

Regan M7 New Christians China, Chına MissıonarYy, Shang-
haı 19458, Nr 281

1951 Nr.15.9
. Grailville Loveland38 Vgl den Prospekt ,Lay Apostles the Missions“”,

(Ohio USA) 1950,
Missions- U, Religionswissenschaft 1951, NT



114 Bıerbaum Glaubensverkünd1gung und Lai:enapostolat

In der Überschrift Artikels More Catechist less buıldıngs wird dıe
Wiıchtigkeit dieser Laijenhelter ausgesprochen; C1IMN Bischof Aaus Chına macht
dazu den Vorschlag, mMOSC VOnNn dem großherzigen und unternehmungslustı1-
FCH Amerika C1MN Werk geschaffen werden, namlıch das Werk des h 1
Apostels Paulus für dıe Katechısten ahnlich dem : seıt 1589 be-
stehenden Werk des Petrus für den einheimischen Klerus

Zum Abschlufß dieser Diskussion ber das Apostolat der Laien
och Urteil der Schriftleitung des (CMB P Die heutige kritische
Lage der Kırche China darf als C1inN degen der Vorsehung
gedeutet werden mıiıt em Zaele die katholische CNWEC

Bewegung setizen und zu festen il S

sammenzuschließen Das eheimnis des Erfolges wWenn über-
haupt C1Mn Geheimnis 1STE, SC1 darın begrundet, da{iß jeder Gläubige

C 13 Katechisten, Apologeten un überzeug-
ten Apostel Christi ECETZOSCH werde.

Rückschau und Ausblick

Es gehört den Aufgahen der Missionswissenschaft die Pflan-
ZUNS und das Wachstum der Kirche ihrem tatsächlichen Verlauf
un ihren Methoden untersuchen un: darzustellen 1eser
Aufgabe entsprechend haben WIT auf begrenztem Raum versucht
die Lage der Kıirche C'hina iıhre Methoden und Schwierigkeiten
uınter dem besonderen Gesichtspunkt der heutigen Notzeit und des
praktischen Apostolats der Priester und Laijen unter-
suchen Erleichtert wurde das durch die Offenheit miıt der ber-
hirten un Missionare das bisher Geleistete un Was Zukunft
geschehen soll ihrer Zeitschrift besprechen Dieses Gespräch ist
ohne Zweıftel auch für andere Missionsgebiete lehrreich Es wurde
deutlich daß noch mehr als früuher das eıch Gottes nıcht zuerst
durch Institutionelles, sondern VvVon S u 5

Missionsgebieten ausgebreitet werden muß durch
das Missionspersonal und Vor allem auch durch dıe Mitarbeit
der SaNzZCN christlichen Gemeinde, dıe sıch nıcht mıiıt rein

innerkirchlichen Frömmigkeit begnugen darf sondern S1C mi1ıt
„weltzugewändten verbinden muß Nach der Predigt Jesu Vo

Reiche Gottes ist das Wesen des Himmelreiches die Verwirklichung
des Hoheitsanspruches Gottes der sıch zunächst nıcht Einrıich-

CMB 1950 Nr s 334
CMB 1950 Nr 795
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tungen verkorpert sondern den Herzen der Menschen verankert
werden 111°

In vielen Gebieten des großen chinesischen Reiches IST die
Kırche dıe urchristlichen Verhältnisse der Katakombenzeıiıt
rückgeworfen Fraygen der S doktrinärer oder asthe-
tischer Rıchtung treten VOT der Hauptirage zuruück Wiıe annn cie
Kirche unter kirchenfeindlichen Diktatur die ber C11NC fest-
gefügte soziale, polıtische und metaphysısche Lehre verfügt und
mıt iıhr bıs die etzten Details des taglıchen Lebens eindringt
und azu CeiNe moderne Methode der Aktion besitzt, iıhren Be-
estand behaupten” Prof Georges ” Sozi0ologe un Förderer der
internationalen JOC hat schon 1948 nach Studienreise durch
C'hina SC1NCIMN Bericht C1Ne Antwort gegeben die seiıtdem VON
ast allen Missiıonaren ihren Artikeln wiederholt wird L/’en-
trainement des laics VUucC de l’apostolat est un des quesSti0Ns les
plus urgentes.

Wenn DU  e dıe Miıtarbeit der katholischen Laıen VO'  e} entscheidender
Bedeutung ist, wırd dıesem Zpsamn__3enh£ang C111 anderes Problem siıchtbar:
Wer VO  w den katholischen Laien kann ı Lande unter er geschilderten
Diktatur noch ZUT kırchlichen Mitarbeit herangezogen werden, hne dafß da-

Elfers, Reich Gottes eınst un! jetzt, Paderborn 1948, 111
37 Vgl azu den Artikel C1NCS ungenannitien Verfassers „Adaptatıon eft

methodes missionnaıires“ CM  w 1950 Nr. 896 ff. Der erf. anerkennt
grundsatzlıch dıe Notwendigkeit der Anpassung, polemisıert ber dıe
Auffassung, daß der Mangel Erfolgen China seıt 300 Jahren
Vergleich den Erfolgen der ersten dreı christlıchen Jahrhunderte RO-
mischen eıch auf den Mangel Akkommodation i Predigt, Liturgie, Schrift-
tum un! Kirchenbau zurückzuführen sel1. Denn bestehe C1MN ıN HC TE Un-
terschied zwiıischen der Darstellung der Botschaft Christi Urchristentum un

der Neuzeit Die Botschaft der Apostel SC1 unmıttelibar der römischen
Welt gebracht hat S1CH annn entfaltet miıt Terminologie, cdiıe damals
bodenständig Wäar und verstanden wurde In Chına aber, WIC jedem anderen
Missionslande der Neuzeıt muß 10NCc bereıts Yanz entwickelte Kırche TascnN-
ıer werden mıt phılosophisch theologiısch kanonistischen Begriffen die
dem Asıaten fremd erscheıinen. In diesem wesentlichen nterschied alle

„Au lhıeu unnsere Schwierigkeiten ı der Akkommodationsirage begründet:
meESsage forme dans la socıete elle-meme, NOUS presentons, un bloc’ Etranger
Ou S1 ’on veut OTSANISTU| d’apparence L[OuUut taıt etranger.” Vgl ZU:  5
Akkommodation heute auch den Vortrag von Jos Peters, der feststellt, daß

sıch der Gegenwart N des explosıven Verwandlungszustandes der
geistigen Welt Uun! des Kulturumbruches uch ı alten asıatıschen Kulturländern
DUr 111C „beschränkte Anpassung” handeln kann, die nıchts mit fixierten
Kulturzuständen tun habe. (Abgedruckt 1 Beilage zZzu Heftt 17 1951 der
Zeıitschrift „Die kath Missionen“

Quelques grands problemes de l’Eglise C Chine, China Mıs
Shanghai 19458 676

d(%
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durch Ärgerni1s entsteht? Wer VO  —$ ihnen gehoört noch ZUTFC „Gemeinschaft der
Gläubigen“ und ist nıcht durch Exkommunikation davon ausgeschlossen? Wo
fängt dıe Apostasıe an” Denn unter kirchenteindlichen Regierungen ist von

den Tagen Nero hıs heute 101016r ZEWCSCH, manche Gläubige
äaußerlich miıt dem Regime mıttun, hne innerlıch der Falschlehre zuzustımmen.
Deshalb wird für den einzelnen Mıiıssıonar olt schr schwıer1g, das Verhal-
ten SCINCFr Christen gegenüber dem herrschenden Regıme richtig leiten und

beurteilen Stratfrechtlich hat das HI ()fihzıum * Juli 1949 der
näaheren der entfernteren Beteilıgung der kommunistischen Partej Stellung
p Die katholische Sıttenlehre gıbt (Gewissensanwelsungen bezüglıch
materieller und tormeller Zusammenarbeit der Gläubigen mıt nıchtchristlichen
der antıichristlichen Unternehmungen. Aber konkreten Eunnzeltaill ist dıe
Entscheidung nıcht Ilar und leicht Jedenfalls dart dıe Mıtarbeit der
Christen reinbürgerlichen Leben Chınas un! dıe Beibehaltung Stellung
unter: Berückichtigung der persönlichen un! oörtlıchen Verhältnisse nıcht
SC1H,; daiß SIC posiıt1ıv und offiziell C111 Bekenntnis ZU) Atheismus bedeuten. An-
derseıts darf dıe bloße Tatsache Mitarbeit nıcht PT10T1 als 106 eil-
nahme Kommunı1ısmus verstanden werden; kommt hier auf das „scıenter
el lıbere” Eıne andere Frage ist dıe Ge{ifahr für den persönlıchen Glauben,

“dıe Aaus der Miıtarbeıiıt entstehen kann, das Erliegen des Glaubens unter dem
staändıgen Druck atheistisch-kommunistischen Propaganda. Aber, dıe Pro-
paganda ist heute China allgemeın un! erreicht alle Klassen der Bevol-
kerung, daß dıe Glaubensgefahr inzwiıschen 1Ne Yyanz allgemeıne für die
N} Christenheit geworden ıst

Ks wurde beı uUuNSerTrer Untersuchung weiter deutlich, da{fß mMa  -

sich ı C'hına größter Verluste außeren Kıinrıchtungen un:
vielseitiger Behinderung der priesterlichen Tätigkeit nıcht 1 dıe
„Melancholie des Schmerzes“ ‚vergräbt, sondern mit christlichem

_ Optimismus die ecCu«c ungewöhnliche Lage meıstern sucht, auch
mı1t leichterem Gepäck, dafür aber beweglicher, den

Kampf geht. Solche Haltung entspricht der MahnungL HI
Vaters 1US AXIL., er ] SC1INCTI Ansprache 41 den römiıschen del

VOm 11 Januar 1951 die christliche Losung ausgab: „Christ SCLIHM
bedeutet den Noöten und Prüfungen den Pflichten und Erforder-
nısSsSCnHN der eıt miıt J mutıgen Festigkeit und Heiterkeit des
(rxeistes entgegentreften, die Aaus den Quellen ewigkeitsgenährter

Hoffnungen das Gegengift ©alle ‚menschlıche Angst ' nımmt
_ Menschlich groß ıst as stolze Wort des Horaz: ‚D ractus iıllabatur

orbıs, impavidum ferıent ruinae‘. ber schöner, vertrauensvoller
un! beseligender ist der Siegesruf aus dem Munde und Herzen
des ylaubıgen.Christen: Non confundar ı aeternum !”

Acta Ap Sedis 1949, 354
Vgl Problemes pratıques, CM  w 1950 Nr CC  2} — Ferner Quaestiones

practicae, 358—3060 Quaest10 de apostasıa, CM  >> 1950 Nr. S, 7923 ff
A1 Osservatore Romano 051 Nr.
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Zur Kontroverse ber die japanische Psyche

Aus dem Artıkel Die treibenden Krafte der Weltmissıon VO  en
Peters } habe ich vıel gelernt Darın gute Argumente, die miıch

tieferen Nachdenken veranlaßten Der Artikel Die jJapanische
Seele missıologısch gesehen“ * hat ohl iINC1INEN Gefühlen echnung SC-
tragen,; aber LNC111CH Verstand nıcht Sanz befriedigt un!: Auffas-
SUN$S ıcht erschuttert Indem ıch NUu ZU den Hauptangriffspunkten der
Kriıtik Stellung nehme, mochte ich die Gründe dafür klarlegen

Meın hochgeschätzter UOpponent schreibt dafß jetz ohl Ende
sSCcC1 mıt den unverständlichen Begriffen und Worten der japanıschen
Erziehung Dieses Bildungssystem chreıbt &. „gilt schon ange nıcht
mehr seıt mehr als Jahren 1St damıt vorbe1ı Heutzutage wırd
INa  - das N1UT altmodisch-feudalen }Famiılıe noch finden

aber das Gegenteıil 1St bıs ZU Weltkriegsende noch schlım-
„Kokutai Hongı1iner geworden. Aus vielen nNnu  —_ CIM Beispiel:

„Grundprinzipien des japanıschen Staatskörpers”, das 937 300 000
Exemplaren erschien un: Ende des Krieges die Zahl 000 000 -
reichte. Außerdem wurden eıle daraus kopiert un erschıenen

underttausenden VO  d Schulbüchern. Es War der Staatskatechismus
Japans kenne kaum C1iMNn anderes japaniısches Buch das stark VOCI-

reıtet WAar. Nach dessen Grundprinzipien sınd der heutigen aD
nıschen Jugend ErZOSCH worden. Nun, dieses Buch ıst nach dem aligeme1-
NCN Urteil VO  } Abendländern un! japanıschen Intellektuellen nebelhaft,
unklar, ] ofters vollkommen unverständlich und weltanschaulıch VCI-

WOrTEN daß INan dıe Hılflosigkeıit des heutigen Japaners il weltanschau-
lıchen Fragen sehr gut verstehen kann Selbst die japanische Sprache
das CS gekleidet 1st wırd als sehr schwıerig anerkannt Unbegreıifliches,
mystisches Staunen War des japanıschen Unterrichtsministeriums Zanel
keine Klarheit Ich könnte ausführlichen Artikel über dieses Buch
schreiben un das oben Gesagte mıiıt Übersetzungen reichlich iıllustrieren
Wenn WITLTr NUu diese unverständlichen Phrasen oder diese Art Von Un-
terricht vergleichen mıt unseTrTemM Katechısmus, dann fehlt das ter-
1Um comparatıonı1s In dem Katechismus, auch dem Kınderkatechis-
INUuS den WIT jetz haben 1st alles klar bıs ZUT Grenze des Mysterium
trıcte dictum ber auch das Mysterıum selbst bringt noch helles Licht

Herz un Verstand der Kiınder. Was der oben erwähnte japanısche
Staatskatechismus ı den Herzen der Kinder hervorgebracht hat, daruüuber
mochte iıch lieber schweıgen.

Was die eıt 1945—51 angeht, habe ich genüugen Zaitate <  on füh-
renden jJapanıschen Intellektuellen ZUTr Hand. aber das wuürde weıt

ZM  z 1949 Nr 161 f#
ZM 1950 Nr 78
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führen. will damıiıt den Japzuiei- durchaus nıcht Z allgemeiner Un-
fahigkeıt verurteilen, sondern NUur gesagt aben,; daß der heutıge
Japaner infolge dieser Erzıehung un Geistesentwicklung L einem klaren
philosophischen Denken wenıger geeıgnet ist Das (renie des zweiftellos
hochbegabten japanıschen Volkes lıegt auf anderem (Gebiete. Philo-
sophıe und Logik sınd ıcht seine stärksten Seıiten. Das tinden WIT E,
mehr be1i den (hinesen uUun: esonders den Indern.

„Wenn Ina  w} ber die Psyche eines Volkes reden J1 un:! 1L1UTE a4us

einıgen ortern. die iın ode sind. dıe eele eines Volkes erkennen
glaubt”, chreıbt der Vertasser, „ist dieses Verfahren nıcht berechtigt.“

bın damıit vollstaändıg einverstanden. 1€e€ Worte und Ausdrücke
aber, dıe ich gebrauchte, sind NUur eine O  anz kleine Auswahl AaUus hun-
derten, cdie ich hatte nehmen xönnen.

„ Wır offen, da{ß der Verfasser weniıgstens einmal dıe eschichte
Japans gelesen hat“, schreibt der Autor des interessanten Artikels

Es freut mich, ZUTr Beruhigung me1ınes Opponenten können,
daßß dieses tatsäachlich der Fall ist un da{fß iıch Sa sSo verm€eESsScCMN WAÄdT,
eın Buch darüber schreıben, das verschıiedenen Universitäten CMPD-
fohlen wurde.

„Im Grunde genommen sınd diese Tugenden — Idealismus Opfer-
freudigkeit, Sınn für relig10se Beschauung, kindliche Liebe, Dankbar-
keıt (beı eıner Psyche ohne Individualität und Persönlichkeit) nıchts
anderes als Oberflächlichkeit und Scheinheiligkeit, dıe Au Hypokrisie
geboren sind.“ So_ _ meınt der geschatzte Opponent Um zu zeıgen, dafß
Mangel Individualıitat und Persönlichkeit doch eın guter Nährboden
se1in annn für ausgezeichnete hohe ugenden un poSitıve Lebenswerte,
möchte ich 1Gr AUuUS meınem letzten Buche das gerade erschienen ist,
folgende Stelle zıtieren: „Wır können zahllose japanısche Vorstellungen
und Gebräuche ohne näheres Verstehen der Unpersönlichkeit des Ja-
paners ıcht begreifen. In der Tat ist S daß das Bewußtsein des

wachst, 1 weıter WIT der Spur der untergehenden Sonne folgen, und
daß es beständig schwindet, wenn wir ın dıe Richtung. auf die Morgen-
dämmerung voranschreiten. Amerika, Kuropa, der Nahe-Osten, der
Mittlere-Osten, Chına und Japan, ein jedes ist wenıger persönlich ın
dieser absteigenden Ordnung. In apan kommen selbst dıe Babies ın
einer mehr oder minder unpersönlichen Art auf die Welt Sıe haben
ıcht einmal einen eıgenen Geburtstag; seine Stelle nımmt der Neujahrs-
tag ein, der bis einem gewissen Grade alle persönlichen Anniversarıen
ın sıch vereıinıgt. An diesem Tage wird jeder eın Jahr alter un die
Glückwünsche un die hübschen Redewendungen, iın kunstvolle Oorı1eN-
alısche Höflichkeitsformen gekleidet, kennen kein Ende und werden von
den zierlichsten un anmutigsten Gesten begleitet. Mıt fortschreitender
Erzi»;hung der Kiınder wırd bes/qndere Sorgfalt darauf verwandt, dafß

Van Straelen, IThrough Eastern Kyes. Conferences gıven at Grailville<Öhio), Aggust 1950.
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5S1C mi1t tiefem Bewußtsein des Gemeischaftsideals aufwachsen Man
S1C ıcht der individuellen Art der Abendländer folgen, sondern

siıch STETSs bereıt un willig den Hıntergrund stellen un den Inter-
der Famılıe des Bezirks oder des Dortes dienen Besonders

Angelegenheiten der Familie darf nıemand SCLLICH CiPCNECN Weg gehen
sondern mufß Nau handeln WIC die Familientradition vorschreıbt
Den Kındern wird wıeder rkläart dafß ina  b SIC auslachen wird
WEn SIC einfachhin oder-so handeln Okashıi acherlich ist
der stärksten gefürchteten Schimpf wörter für den Japaner Der Ein-
zelmensch ist mehr oder WENISCI vollständig die Gemeinschaft C1N-

gegliedert cdie Famliılie, 1€ Nachbarschaft die Sippe oder Was
SONSt INCTr Privatleben gıbt praktisch ıcht und wird auch Sar ıcht
gewünscht Wıe die JUNSCH Menschen mehr oder mınder unpersönlıch
(nach uUunNnserer abendländischen Meinung‘) dıe Ehe hinein-rutschen
habe ich soeben erwähnt Kurz das japanısche Leben un! Gesell-
schaftsform machen für den FEinzelnen ungeheuer SCHWET, sıch Au
sCINET mgebung herauszulösen un auf CISCHNCH egen beginnen
Es gibt hier nıcht VIeE Aatz für persönlıchen Unternehmungsgeist un
persönlıches Jl emperament

Diese Seite des Japanıschen Lebens könnte leicht anzch
Buch ausgearbeıtet werden Man roönnte SIC 115 helle Licht rücken un!
das (ianze dem Abendland prasentieren wurde sıch dann uber-
ZEUSCH können VO:  } der untragbaren Lage Indıyıduums apan
€  O! vollte ich dies tun, annn machte ich mich schuldig, Tatsachen aus
der ihnen gemäßen Umgebung herausgehoben haben. Damiıt wurde
ich SIC VOT remden Hintergrund tellen und mıiıt künstlichem Licht
eleuchten Das bedeutete nıchts anderes, als C1inNn Stück Tızıan
herausreißen un!: dann auffordern VO:  b diesem Stuück AaAus ückschlüsse
auf dıe Ungeschicktheit des Künstlers der Farbkomposition zıehen.
Von Farbfleck aus die KEıgenschaften Kaleidoskops
erschließen wollen, kame diesem glei Kein Kritiker Kultur.
ausländischer Sitten un: Gebräuche kann der Gefahr AUuS dem Wege
gehen, Te1INEN Unsinn schreiben, WECeNNn E die Wahrheit anlßer ach
laßt, daß 115 Kultur C1n lebendiger Organismus ist un icht 116 An-
sammlung VOo  5 KEinzelgliedern, daß ferner C1Ne6 bestimmte Sitte für
uns vielleicht sehr Iremdartıg oft Ur CIM Glied Jangen Kette
ist und sehr ohl miıt den anderen zusammenstimmt.

Um die Schwierigkeit darzulegen die darın besteht dafßi WILr uns
selbst erkennen, WI1C die anderen uns sehen, mochte iıch die Tatsache
anführen, daß vorgesehen WAÄrT, C11Cc Gesellschaft ostlicher Frauen
bılden miıt dem Ziel „dıe unfrauliche, überselbstbewußte, Z freie, zu
individuelle un! unglückliche amerikaniısche TAau  c Höherem
führen. Nun wohl, solche Kritik ist wertlos, wenNnn S1C VO:  w eiınem
außenliegenden Standpunkt aus gemacht wird. Vielmehr mu{ß inan die
Dinge VvVon 10NCN her betrachten, ihrem SanzZCch kulturellen, geschicht-
lichen und ontologıschen Zusammenhang. Das soll ıcht heißen. daß WIT
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dıe Augen VOrLr offensichtlichen Fehlern verschließen, aber verburgt
wenıgstens, dafß WIr dıe Dinge in ıhrem Wert recht einschatzen und sıe
1Im rechten Licht sehen. Und sofern dies der Fall ist, wird jeder Missıo0-
Nar außerst vorsichtig un behutsam werden in der Ausübung se1ines
Apostolats.

Die Unpersönlichkeit des Japaners, W11 mir scheinen, ist be1ı den
brauen noch stärker als be1ı den annern ausgepragt Die japanısche
TAau un das japanısche Mädchen aben gelernt, nach ganz bestimm-
ten Regeln en Sıe gibt sich nicht, W1€E. S1C mochte, sondern w1e

durch Sıtte un Etiquette bestimmt ist Wıe sSie ihrem (Gatten „Guten
Morgen“ Sagt, Was sS$1eE kocht, WwWI1IeE s1e sıch auf den „tatamı“, den Ja-
panischen Mattenboden, nıedersetzt, W1E sS1e die chıiebeturen öffnet
und schließt. w1ıe S1€e das Frühstück bereıtet, wI1IeE S1€e den Hausputz
besorgt, WwWIE S$1e auf der Straße geht, alles 1€Ss geschieht ıcht. nach
persönlıchem Belieben Es sınd Gewohnheiten, die S1e als junges Mäd-
chen oder als iınd schon gelernt hat, dıe sS1ee leicht gelernt hat, weil
S1C seit Jahrhunderten ine Art Nationalbrauch sind. Im normalen
Verlauf des alltäglichen Lebens wird maln nıe eine Japanerın zugeben
horen, s1e se1 hungrig oder mude oder nıcht be1 Stimmung. Selten wird
S1e persönliche orliebe, Freude oder Erregung außern. Sie nımmt
alles, w1e€e kommt, S1€e verne1igt S1' lächelt un weiß die rechten
Höflichkeitsftormen in uüuberaus eleganter, aber ziemlich unpersönlıcher
Weıise SagcCnh, ogar iıhr‘ Sprechen ist unpersönlich.

annn mich noch sehr ohl meınes Erstaunens erinnern, als iıch das
erste Mal dieser unpersönlıchen Seite des japanischen Lebens begegnete,
ınd W1EC ich meıne ersten unseligerweise nıcht die etzten Fehler
machte. Stimmt. Cc5 nicht, daß WITr abendländischen Menschen in dem
eda  en, NSCETC eigene Seele retten, CErZOSCH worden sind,
eigenes I auf unser€ eiıgene Art! Die erste rage in uro-

päıschen Katechismus heißt Warum bın ıch auf der Ich bın
auf®  120  Van Strae]len und Gmyintges: Die japanische Péyche  die Augen vor offensichtlichen Fehlern verschließen, aber es verbürgt  wenigstens, daß wir die Dinge in ihrem Wert recht einschätzen und.sie  im rechten Licht sehen. Und sofern dies der Fall ist, wird jeder Missio-  nar äußerst vorsichtig und behutsam werden in der Ausübung seines  *  Apostolats.  .  Die Unpersönlichkeit des Japaners, so wi  il mir scheinen, ist bei den  Frauen noch stärker als bei den Männern ausgeprägt. Die japanische  Frau und das japanische Mädchen haben es gelernt, nach ganz bestimm-  ten Regeln zu leben. Sie gibt sich nicht, wie sie möchte, sondern wie  es durch Sitte und Etiquette bestimmt ist. Wie sie ihrem Gatten „Guten  Morgen“ sagt, was sie kocht, wie sie sich auf den „tatami“, den ja-  panischen Mattenboden, niedersetzt, wie sie die Schiebetüren öffnet  und schließt, wie sie das Frühstück bereitet, wie sie den  Hausputz  besorgt, wie sie auf der Straße geht, alles dies geschieht nicht nach  persönlichem Belieben. Es sind Gewohnheiten, die sie als junges Mäd-  <hen oder als Kind schon gelernt hat, die sie leicht gelernt hat, weil  sie seit Jahrhunderten eine Art Nationalbrauch sind. Im normalen  Verlauf des alltäglichen Lebens wird man nie eine Japanerin zugeben  hören, sie sei hungrig oder müde oder nicht bei Stimmung. Selten wird  sie persönliche Vorliebe, Freude oder Erregung äußern. Sie nimmt  alles, wie es kommt, sie verneigt sich, lächelt und weiß die rechten  Höflichkeitsformen in überaus eleganter, aber ziemlich unpersönlicher  Weise zu sagen. Sogar ihr'Sprechen ist unpersönlich.  Ich kann mich noch sehr wohl meines Erstaunens erinnern, als ich das  erste Mal dieser unpersönlichen Seite des japanischen Lebens begegnete,  und wie ich meine ersten — unseligerweise nicht die letzten — Fehler  machte. Stimmt es nicht, daß wir abendländischen Menschen in dem  Gedanken, unsere eigene Seele zu retten, erzogen worden sind, unser  eigenes Ich, auf unser& eigene Art! Die erste Frage in unserem euro-  päischen Katechismus heißt: Warum bin ich auf der Welt? Ich bin  auf ... etc., überall ich, ich, ich. Und wir betrachten dies — nicht ohne  Berechtigung — als eine unserer grundlegendsten und unbestreitbarsten  Wahrheiten, die Vorrecht genießt vor allem anderen. Bei seiner Ankunft  in Japan und bei der ersten Begegnung mit dem östlichen, sehr unper-  sönlichen Benehmen: ist der junge Missionar leicht versucht, diese „fal-  schen Auffassungen“ sogleich in energischer, individuell amerikanischer  oder europäischer Weise zurechtzubiegen. Immer und immer wiederholt  er die Worte des Herrn: „Was nützt es dem Menschen, wenn er die  ganze Welt gewinnt, an seiner Seele aber Schaden leidet?“ (Mt. 16, 26).  Sicher ist gegen diese schönen Worte, erfüllt mit den höchsten Werten,  nichts einzuwenden.  Es ist eben nur die Frage der Betonung und des  besonderen Hervorhebens, indem nur eine Seite des Bildes sich zeigt.  Ein japanischer Christ wird gleich sagen: „Das ist schön so, tiefgründig  und ganz ünd gar erhaben über jeden Einwand, aber man soll doch diese  Seite des geistlichen Lebens nicht überbetonen, denn wir sehen die Dinge  doch wieder in einem etwas anderen Licht. Wir bctrad1tgn den Hergé  XGc überall ich, ich, iıch Und WITr betrachten dies ıcht ohne
Berechtigung als iıne unserer grundlegendsten un: unbestreitbarsten
Wahrheıten, die Vorrecht genießt vor allem anderen. Bei seiner Ankunft
in Japan und beı1 der ersten Begegnung mıt dem östlıchen, sechr Cer-
sönlıchen Benehmen: ist der jJunge Missionar leicht versucht, diese „fal-
schen Auffassungen“ sogleich ın energischer, individuell amerikanıscher
oder europäıscher Weise zurechtzubiegen. Immer un immer wiederholt
er die Worte des Herrn: „Was nutzt dem enschen, WT1 er die

Welt gewiıinnt, seıiıner eele aber chaden leidet?“ Mit 16, 26)
Sıcher ist 5Q  5D diese schonen Worte, erfüllt  mıt den höchsten Werten,
nıchts einzuwenden. Es ist eben 1Ur dıe rage der Betonung und des
besonderen Hervorhebens, indem nur eine Seite des Bildes sıch zeıigt.
Kın japanischer Christ wırd gleich Sagcn: „Das ist schon S tiefgründig
un ganz un Sa rhaben uüber jeden Einwand, aber INan soll doch diese
Seite des geistlichen Lebens nıcht überbetonen, enn WIr sehen die Dinge
doch wıeder in einem etwas anderen Licht. Wır betrad1tgn den Herrjj
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Kreuz, nachdem €Ss VO:  } sıch gegeben hat Er opferte sıch
Wahrbheıit selbst, Sanz un a  es, B1S ZUr Hingabe es letzten Tropfens
sSC1NCS kostbaren Blutes Das ist CS, Was der hi Paulus überaus tief

den Worten Sagı ‚Er entäußerte sıch SCINECEr selbst“ (Phil. D 7) Auch
sehen WITI unseren Herrn,WIC den größten eıl SC1INCS Lebens VOr
unsercecnh Augen verhüllt ı dem schönen un: doch verborgenen Leben
der Familie VOTn Nazareth zubringt. Weıterhin lıeben WITLE besondersso
Worte unseres Heilandes WIC dies: „ Wenn das Weizenkorn nıcht ıın die
Erde und stirbt, bleıbt Sr alleın: wenn aber stirbt, bringt viele
Frucht“ Joh 24) Wiıe wunderbar spricht Unsere Liebe Tau den Ge-
halt ihres Lebens AQus den Worten: „Ecce ancılla Domianı, Siehe, ich
bın die Magd des Herrn.“

Wenn der Orientale Cin wacher Beobachter ıst und Was reilich
selten vorkommt TrTEeI1 Von der Leber WCS spricht könnte SC1IN daß

der SIC atıf die unglücklichen Folgen der Überbetonung des
individuellen Zugangs ZU geistlichen Leben hinzuweısen beganne.Dies wıeder VO  - erwagend, werden jedem nachdenk-
lıchen Missionar Zweifel dieser der I oOrm geistlichen Lebens
aufsteigen. Für den Amerikaner oder Kuropaer ogen dıese der JT at
recht SCIN, aber für den Japaner Fragen WIC diese fangen laut

werden: Hat die Betonung der persönlichen und subjektiven Frömmig-
keit STtEeIts der Kirche Platz gehabt, auch Kuropa” der hat ıcht
dies erst nach der Reformation SC1IHCNHN Anfang genommen” Und, be-
dürten WITr ıcht vielleicht gesunderen Ausgleichs zwiıischen pCTI-
sonlıcher Frömmigkeit un Gemeindesinn, der der frühen 1r
lebendig War un der uns der Liturgie erhalten geblieben ist?
kann der persönlichen Überzeugung nıcht 'ausweıchen, dafß der (semeinde-
SINN der ersten christl. Jahrhunderte dem orjentalischen Denken el
naher steht als das kirchliche Leben unseTrer Tage Die ersten Zusam-
menkünfte der Christen wurden Gemeinschaft, Versammlung genannt

Worte mıt tiefem Gehalt Das wesentliche Iun be1 diesen (Gemein-
schaften hıeli Synaxıs" Das Wort Synaxis“ schreibt Kaoul Plus
„wurde durch das Wort Communio ubersetzt das für die früheren Chri-
sten vielleicht den Gedanken der Veremigung jeden Eın-
zelnen mıt Christus enthielt, als vielmehr die Vereinigung un:! den
Zusammenschluß aller Mıt Teilhabenden Die sozıale gemeıinschaftliche
Bedeutung des Wortes besaß Priorität gegenüber der ındıviduellen
Deutung.“ Hier hegt C1inNn Zugang, der MIr den Orientalen sehr
sprechend SCIN mufß.

Als ich von der ı1Neren Warnung las, die eınst die hl Katharina von
Genua VonNn Gott erhielt: „Meıne J ochter, nıemals laß mich die Worte
horen will: oder 1} iıcht Entschuldige dıich nıemals VOr dir
selbst, wenn gilt 11cH Dienst eisten. Suche stets, den Willen
anderer Z erfüllen!“, da ich bel Inı Wıe reitend für dıe Japa-
nıschen Frauen. die fast ausnahmslos Aaus SaNZCIHM Herzen zustımmen
werden!

——
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Mıt diesem Zatat AUS5 InNneC1NCHN CISCNCNH Buche durtfte C1MN NS
klarer geworden SC1H da{iß TOLZ angel Persönlichkeit un Indıvi1-
dualıtat be1i den Japanern gleichzeitig doch auch schöne Seiten geben
kann, gerade WIC das Übermaß Individualıität un Persönlichkeit bei
den Anglosaxen große Schattenseiten miıt sıch bringt. Der unvergleıch-
ıche Opfermut des Japaners, die dienende selbstlose 1€e der
japanıschen Mutter ist chemisch ( yl VO'  — jeder Scheinheiligkeit oder
Hypokrisıe

Weıter sche ıch noch nıicht C1iNn dafißs Japan ATEe Unterschiede
sınd zwıschen cht un! ht un darın werde ıch gestutz VO:  $
verschiedenen japanıiıschen Juristen Der größte englische Japanologe,
S1r George Sansom auch esonders Von den Japanern geschätzt
schreibt SC1NCIIH etzten er. Ihe idea of Justıce Adoes nOot AppCar
io ave developed abstract Conception compounde of the rıght
of the lıtıgant and the duty of the Judge rather looked upon

something expedient, but not incumbent, somethıing granted Dy the
ruler favour“ *.

Was ich uber die Vierhundertjahrferer der Ankunft des
hl Franz Xaver geschrieben habe, War folgendes: „Dann brauchen die
auslandıschen 1iss1ıonare CiINenNn Yyanz esonderen JTakt Dann beson-
ders WenNnn die Feste richtiıgen Ion gehalten werden rauchen WITr
keine shintoistische oder buddhistische Reaktionen Z uUurchten Und
WC annn noch C1iN 5  S Pressebüro SOTSCH wird ür 1Ne außerst
ruhige Berichterstattung wiırd Kuropa auch noch dazu richtig intor-
mıiıert Jetzt da die Feste vorüber sind kann ich dieselben Worte mıt
noch mehr Überzeugung wıederholen un diese Worte doch
ohl ıcht unnotig Man lese dıiesbezüglich ich hıeruber geschrieben
habe De Katholieke Yıssien Rythmes du onde  ß oder
„Through Eastern KEyes  “ Hier DNUu  — kurz folgendes: Die Feier ist
allgemeinen wirklich schr schon verlaufen, un spielten sıch ruüuhrende
Glaubensdemonstrationen ab, doch dem Maße, WIC dıe europäılsche
Berichterstattung darstellte, War CS ohl nıcht Tatsächlich ist Kritik
nıcht ausgeblieben. So schrieb . der einflußreiche „Keizaıl Shimbun“
uüber den Mangel gutem schmack be1 den Katholiken Die JT at-
sache, daß der Arm des hl Franz Xaver VO. Körper getrennt ıst, hat
das Empfinden des japanıischen Volkes unangenehm berührt, auch
das Küssen der Reliquie, da der Kuß ternen Osten nıcht üblich
1St. möchte ıer wiederholen, ich noch VOoOTrT kurzer eıt
Vorträgen VOTLT zukünftigen Japan-Miıssionaren 1 AÄAmerika sagte: „Work
quietly an unobtrusively, have deep reverenCcCce tor Oriental WaysS
of lıfe, be areful as possible. Work wıth mature tranquillity
and digniıity ıke accomplished ladies and gentlemen an avo1d propa-
ganda and publicity stunts which MaYy offend the Japanese delicate aste
Keep the dıstances between the as ıf has always existed the

Sansom, Ihe estern World and Japan, 303
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Orijent do not TAacCc around ars and do not tell the Japanese Y ou ATrc

good tellow and good an gel along all rıght Joe
In Japan there place for such etiquette and thıs kınd of behaviour
ıst not desired either.“

Schließlich möchte iıch hinzufügen: WwWas ich bıs jetzt geschrieben habe,
iSt hauptsaächlıch 4u5s5 der Praxıs herausgewachsen, A4AUusS dem ständıgen,
seelsorglichen un intellektuellen Verkehr mıiıt Tausenden VO'  —$ Japanern
und Japanerınnen.

Sind WI1II uns also nıcht em N1iS, sehr geschatzter pponen
und Wenigkeıit? inıg sınd WIL 5A52 gewiılß ünNnserer Liebe

japanischen olk Kınıg sınd WITL auch uUunNnseren (sebeten damıt
das wahre Licht doch chnell aufgehen mMOS ber dem wunderschönen
Inselreich mıt SC1INCIM opferreichen un! künstlerisch hochbegabten Volke
Kınıg sınd WIL auch uUuNSerTrecm Wunsche dafß viele Miıssionare kommen
OSCH aber doch 11UT diejenıgen die ruhig und unauffällig arbeıten
enn mancher Missıonsveteran betet jetzt Ab imprudentibus In1S5510-
Aar1ılı>s lıbera NO Domine (sanz einverstanden bın ich schließlich miıt den
Worten 1IHE11165 Opponenten schone un! zarte orjıentalısche
eLIC sıch deutlich zeıgt un dıe auch hundertprozentig für C1NCH
Artikel zutreifen In dieser kleinen Arbeıt haben WT versucht die
japanısche Seele aktuellen Fragen beleuchten un: verständlich
machen. ber SIC kannn NUur CIn Versuch SCIN; denn diıe Seele Volkes
ist: Cin Heiligtum WIC die eele 1nN! Menschenkindes, die uns verschlos-
sen un C1in Rätsel bleibt un: die 61088 für (sott offen ıst. der allein dıe
Macht hat, ihre Geheimnisse kennen.“
Daminica ı Septuagesima, 21 Januar 1951
The Catholic Universıty oft Nädgoya

van Straelen S V

I1

Die Ausführungen VO  I Kim über „Die japanısche Seele  06 (ZMR
1950 Nr sınd wertvoller un: interessanter dort, S1C Eigenstücke
sind, ohne Upposıtion un Kritik den voraufgehenden Aufsätzen
von Va  w} Straelen. Man hat bei der Kritik oft das Empfnden: TEr
muüßte Kim dochmerken, dafßs N und Va  $ Straelens Ansıcht Nau
übereinstimmen.

beide Verfasser Auslander beı dieser japanischen Diskussi:on
sınd, führt wohl ZU Resultat, daß 5S1C wesentlichen zusammengehen.
Der ine steht als Asıate der japanischen Seele naher, der andere kennt
als 1e1 gereıisterun belesener Kuropaer die außerasıiatischen Nationalı
taten besser, die der japanıschen Missionsftfront stehen und eigent!
das besprochene Objekt dieser Diskussion bilden.

Kım und Va  } Straelen sınd siıch N1i$ darın, daßdie jä.pänisd;e
Seele lebhafter auf Gefühlswerte reagıert als auf gedankliche Beweise
Letztere INnas der Japaner so gutverstehen, WIC der westliche

OkumenischesInstitut
derUniversitäät TOjbing }
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Mensch, aber SIC aßCH ihm iıcht viel un: bringen ıhn ıcht leicht ZU

Handeln erst recht nıcht ZUr größten Tat, ZU: Metanoeıte. „Gut” un
„Schön“ sSind unter Umständen überzeugender als So sıcht sıch

der japanischen eele vieles verschwommen a violett ı Osaro(fX, Was

doch der asıatıschen Skala getrennt un richtiger olge dasteht
Freilich Begrıiff, egel, Scheidung, Konsequenz 1 streng philosophischen
Sınne I} das japanische „Kımochi1" s beeinilussen., Zu
WISSCH, WAasSs „Kimochi1” bedeutet, heilt, schon mehr als dıe Haltfte der
japanıschen eele verstanden en. Kım versucht, dies mıt dem Kirsch-
blütengedicht dem europäıschen Leser noch klarer machen.

Ferner ordern sowohl Kım WIC Va  H Straelen, Missıonıieren
mehr der jJapanischen Kıgenart Rechnung tragen, die Grundelemente
der japanıschen Bıldung asiatische Philosophıie, konfuzianische Ethik
un ftamıl;en bloc!  altes Denken mehr studıeren un verwertien
ıch VO  — diesen AUS mıt dem Evangeliıum der Natıon nahern Kann dıe
asıatısche Philosophiıe der Kirche nıcht ahnlıchen Dienst eısten, WIC

einst die griechische” Iiese Fragen tellen Kım un Van Straelen. ADie
Spiritualität (O)stasiens wird der scholastischen Philosophie dıenen, aber
11C direkt der Kırche In diesem Sınne kann 1608077  — sich die Akkommo-
dation der scholastischen Philosophie den Osten denken“, sagt Kım

C116 Phiılosophie oder 11 philosophische Methode sıch akkommodie-
r  — kann? Van Straelen Sag$: „Leglıse pourraıt SETVITF UuS$s* bıen de
Confucıianısm das ıll doch ohl dasselbe Cn. Kım scheint
Sas! wollen, daß der Konfuzianismus USW. der Scholastik dienstbar
werden soll un!: auf diesem Wege sıch der Christianısierung ()stasıens
nutzlich könne. Das WAarTCcC also LUr die rage, ob die asıatıische
Geisteskultur direkt oder NUur indırekt den "Pläne Gottes ı Zukunft die-
TI  — kann. Darüber schon CIM Urteil tallen, scheint noch früh, heute,
da dieses ungeheuer große und wichtıige Problem anfangt, Exıstenz
bekanntzumachen. Vor Jahren VEeIWICS ich einmal nach fruchtlosen
Besprechung Hochschulstudenten einen Japanıschen Priester, bei
dem wohl 11C ıhm entsprechende Unterweisung bekommenkönne. Er
antwortete aber eintach: „Neıin, kein Aussicht, enn ist Nau WIC

N  o v NUur europäisch scholastisch gebildet. In dieser Antwort lag die Bor-
erung, daß sowohl der europäische WIC der einheimische Missionar sıch
grundlıch mıiıt dem asıatıschen Gedankengut un: seıner Ausdruckstorm
vertirau machen mMUuUu:

Kontradiktorisch tinde iıch dagegen Kım und Va  - Straelen
iıhrer Anschauung bezuglıch der 86 11 Akkommodation,
dıe sıch bıs heran die Missıonierenden bemühten. Kım sagt „Denn
Was cdıe Missıonare als erstes der Missionsfront bedenken, st die Ak-
kommodation IDa Kım 1LUFr relatıv kurze eıt Japan weilte un:

gediegenen deutschen Jesuıtenmissıon verstehe ich SC1IMN Opt1-
mistisches Wort bedenken als WE überall €s Ordnung

Straelen dürifte sıch aber viel weıter herumgeschaut haben
apan und sonst der und ruft laut hınaus Was die Mıiıs-
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S1ONATIC als erstes bedenken Lieetzterer mochte naher der Wiırk-
ichkeıit SC1H WIC olgende Beispiele 5 vielen deutlıch
ZCISCN Als Schmidt 1930 der Kathedralkırche
Ookyo die Fronleichnamsprozession mıtmachte WAar erstaun daß keıin

japanıscher Priester obgleıch SIC zahlreich ZUSCSHCH aich aucn
NUur dıe geringste Funktion der VIiCI Altare versehen hatte
Das sınd doch wohl Konstruktionsiehler die dıe Brücke VO' Westen ZU

(Osten einfach unbeschreitbar machen Da der Apostolische Delegat ErZ-
ischof Marella, kurz VOLr dem zweıten Weltkriege allen apan W11-
kenden Mıssıonaren verbieten mufßte uüber dem KEingang der Missıons-
statıonen apan Fejertagen außer der japanıschen Flagge auch noch
die Landesilagge des Missıionars hissen, zeigt do. dafß unda-
mentalsten der Akkommodation ange a  6 gefchlt hat Da{iß den
ersten Jahren nach Kriıegsende dıe Mıssıonare aller Nationalıtäten Von

den Besatzungsbehörden großherzig fast gleicher Weise behandelt
wurden, konnte auf dem Wege uber die 1sSsıon ZU Besten der Bevol-
kerung ausgenutzt werden.

Der Umstand, da{fi Kım schon 194 7, paulo post bellum, nach
Kuropa reıiste, rklärt auch, daß CTr vieles Argerniserregende ı Mangel

Einfühlungsliebe in den allerletzten Missionsjahren nıicht (esichte
bekam Und das geht bıs 1015 akrale, die Art des Messelesens.
Eıne HI Messe der Feierlichkeit un:! Wüuürde WIC etwa C112 buddhistı-
scher Religionsdiener Zeremonien macht 1St mehr Akkommaodatıon

asıatısches Empfinden als den Stil des schintoistischen oder buddhı-
stischen Gebetshauses für Ce1NC katholische Kirche ummodeln

Die augenblickliche Abwesenheıt Kıms VO  - Japan erklärt auch
ohl optimistısche Anschauung, „dafß der ruhere alte schintoistische
ationalısmus des japanıschen Volkes ıcht mehr halten ıst un:
mater:ellen uUusa menbruch untergegangen” SC1 Wır rleben hier tag-
ıch das Gegenteıil Wıe Pılze schießen schintoistische Sekten un —

dere Afterreligionen Aaus dem en un alle STruppICrCcNh sıch den
alten Gotterkult Am 31 Januar 951 veroffentlichte das Kultusmini-
sterıum 1NC Statistik ach der heute 240 schintoistische Sekten (und
230 buddhiıstische) Japan gıiht waäahrend a  re des Zusammenbruchs
9045 1Ur 18 schintoistische Sekten gyab Der nationale Schinto1smus
wiırd VO  - deramerikanıschen Besatzungsbehörde und ı NneEUCN Vertas-
sungswortlaut nıcht mehr anerkannt:;: aber der schintöistische Japanısmus
lebt un wıird bewußt Von den amerikanischen Behörden en g°-
assen. DBel Denkmalsweihe Vorı1s9ch Jahre VOT dem Bahnhof der
Stadt Kyoto (zur Friedenserinnerung‘) machten nacheinander der schin-
toıstische Religionsdiener, annn C1iNn Bonze un der protestantische eI1-
anische Pastor ihre FEınweihungszeremonien. Zu den großen un Okalen
Tempelfesten stromt das olk Hau WIC ruüher.. Die Lage der Kirche
hat sıch zweıtellos eLiwas gebessert. In den außergroßstädtischen Bezirken
merkt InNnan davon Sar nıchts, aber die Statistiken der Großstadtmissionen
eısen erfreulichen Fortschritt auf.
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Allerdings hat sıch der materielle. und personale Krafteinsatz dort
auCch ein Vielfaches verzehnt. P arbeiten heute 1n der JTokyo-aera
alleın Patres S, V. während in der alten Apostolıschen Präafektur
Nıugata 1U 15 tatıg sS1in.  d. der das ın en Missionszeıitschriften als
Paradestück geführte yoto, dıe alte Hauptstadt Japans, das buddchhiı-
stische Rom Hıer setizte eın wirklicher Frühling eın, un! INan kann noch
nicht sagen, dafßs schon >>  Sanz verblüht ist. Er dürfte aber zunächst DUr

materielle Gruünde haben. yoto ist der einzıge Distrikt VO  = issıonaren
amerikanischer Nationalıtat. Daiß sSieE sıch besonders leicht aten 1m Ver-
teilen der reichlıch VO  ’ Amerika gelieferten Hilfsgüter nach dem Zu-
sammenbruch, ist klar Ihr energisches ınwirken auf die Landgegend

Kyoto, Vvon s1e mıt Armeeautos Lebensmiuittel ın dıe (Großstadte
transportierten, irug vıel iıhrer Belie  €l be1i Dann ist yoto vVo
Kriege bsolut verschont geblieben, weil auch für dıe Zukunft als
Ausflugsort ewahrt werden sollte Die Dankbarkeit der Bevölkerung
den amerikanischen ;oldaten un noch mehr den Missjonaren gegenuber
spielt eine wichtige Dazu kommt noch der mstiand, dafß dıie VIie-
len, dıe heute die Tautfe siıch bewerben, schon seıt Jahren ZUr atho-
lıschen Kırche neıgten, aber VO: früheren Milıtärregime abgehalten WUuT-

den. Kıx toto corde mochte ich mich Va  H Straelens Warnung beken-
nen: Wern die esatzung einmal aufgehoben ıst, wırd sıch 1m schinto1-
stischen und auch ohl 1M buddhıiıstischen Japan wieder vieles andern

Ungunsten der Christianısierung.
Dann ZU Schlufß noch eine Dıfferenz ZWIschen den beıiden Autoren.
Kim beobachtet sehr richtig, dafß dıe geistıgen Wurzeln der europäal-

schen Kultur bloßzulegen un aufzuzeigen sınd un als wahre Kultur-
quellen benutzt werden sollen Vieles Westliche ıst noch 1mM japanischen
Seelenleben unverstanden un unverarbeiıtet un 1Ur außerlıch angewen-
det. Es aßt sıch auch nicht eine gewısse japanische Schwäche leugnen, die
darın besteht, dafß Man sıch miıt der Oorm un dem Namen einer Sache
zufrieden g1Dt, ohne den rıeb, tiefer 1ın das Wesen einzudringen. Daß
dies in der Kındheıit grundgelegt wird, scheint auch die richtige Beob-
achtung Va Straelens Se1N. Kım geht 1ın seiner Besprechung g-
radezu VOI11 diesem Streitpunkte Aaus. van Straelen scheint irgendwo mC
schrieben Zu en „unverdaute cen un große Worte“ als Kritik
japanischen Denken. Man koönnte das abandern 1n „bloße“ Worte:; und
die Tatsache, dafiß so. Denkart 1M Kindesalter grundgelegt WIT:  d, kann
ıch leicht mıt einer Handvoll Beispielen Aaus dem Alltag belegen a) Die
Nationallymne „K  ımı wa ıst 1ın einem erhabenen un! schwie-
rıgen Schriftstil verfaßt, daß s1€e kein Schüler VOoO  e} der bıs ' 4. Volks-
schulklasse verstehen kann. Und doch ist sS$1e seıt Jahrzehnten das FEın-
un Ausgangsventil der Vaterlandsliebe beım jJapanıschen Kınd Der
Lehrer kann ihm den Inhalt verständlich machen, aber die Weorte ıcht
Diese sıngt das Kınd, ohne sS1e verstehen. Gleiches gilt von dem
beliebten nationalen Gedichts-Kartenspiel, das in allen Familiengesell-
schaften gemeınsam VOT groß und klein den Winterabenden gespielt
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wird Ks sınd 100 der beruhmtesten un! schönsten Gedichte de1ı altesten
Literaturgattung, VO  - denen Spiel dıe erste Hältte der Spielleiter
hest un die zweifte Erganzungshälfte muf dann der Spieler den offen
lıegenden Karten auffÄinden Als eseuübung der jJapanısch chinesischen
Zeichen 11Cc ausgezeichnete Gedachtnisstärkung, un: Kinder mı1ıt auf-
blühender Gedächtniskraft sınd eıister darın, aber den Sınn der Ge-
dıchte verstehen SIC nıcht ()der C) Der nachste Nachbar ıNE1INECTr Kirche
ist C1iMN buddhistischer Jempel An Ferjientagen ore iıch WIC chulkinder
stundenlang Tempel das Rezitieren buddchistischer Gebetstexte lernen
un uben miıt Begeisterung und Ausdauer! IdDie Schrift 1st ‚War ıcht
mehr das Sanskrit aber selbst Erwachsene verstehen die lLexte ıcht un
INa  b sagt auch VIE  Je Bonzen ıcht Die Melodie, der S1C rezıitiert WEeTr-
den klıngt dem Ohr jedes beschaulichen Menschen uberaus angenehm
ber unverstandene Worte Worte! d) Vor CIN1ISCH D Jahren
verfaßte ich selbst C1iN Kindergebetbuch für NSere Sonntagsschüler Chri
cten und Ungetaufte Denn wıederum 1St die Sprache auch uUNsCICS5 katho-
lıschen Allgemeinen Gebetbuches schwer, daß Kinder bis ZU Schul-
jahre S1C kaum verstehen In NSsSerm katholischen Waisenhaus hoörte ich
täglıch WIC dıe wn  k Jahrigen die auswendig gelernten J exte der rwach-
1nen beteten, deutlich un richtig, aber ohne S1C verstehen Sg bot ich
der Schwester Oberin kindertüumliıchen Gebete für diese Kleıinsten

Nach reitlicher Überlegung antwortete I1T die Schwester höflich
und wohlbegründet Es scheint uns Desser dafß die Kinder siıch gleich
die Gebetstexte gewöhnen un: S1C für ıhren zugrunde egen, die S1C

spater täglıch beten uUuSSCH, 11n SIC einmal NSere Anstalt verlassen
haben In en katholischen Famıiliıen un Pfarrkirchen betet 198028  H 1Ur

diese Ehrlich gesagt der Grund leuchtete IN1E C1in un: ich stimmte
der Schwester be1ı weil ich J auch wußte, daß bis VOTLI WENISCH Jahren

ganz China dıe Schulkinder jahrelang die schwersten Jexte der klassı-
schen Bücher laut lesend auswendig lernen mußten dıe Lr dann spater
als Erwachsene Leben als moralische Grundsaätze gebrauchen hat-
ten Ein Lernen ohne Verstehen der Worte un: Texte Und China 1St
Jahrtausende lJang moralisch gut damıt gefahren Anfangs IMa  e}
diese Methode als Europaer vielleicht ab aber mancher lernt bal
Große Worte un bloße Worte die Tatsache esteht Was Kım Zu

leugnen scheint aber ob S1C Unrecht besteht WI1C Va  j Straelen
urchtet ist 111C andere rage e) Selbst die Jexte Einheits Kirchen-
lederbuch sind S! dafß kein ınd S1C VOT dem un Schuljahr VECI-
stehen kann un: VON vielen Erwachsenen mıt 1Ur mangelhafter Volks-
schulbildung gilt das gleiche. Und doch bilden mancherorts gerade die
Kinder das Hauptsängerkontingent. Wır wollen daran nıcht kritisieren;
enn die Ordinarienkonferenz der einheimischen Bischöfe hat das Buch
gebilligt un eingeführt. (Das rühere unfier den ausländischen Ordina-
rıen War einfacher, nd die exte jedem Kınde verständlich, aber
alsLiteraturwerke S1C nıcht schmuckvoll genug.) Iso die Tatsache
esteht: schöne Worte, bloße Worte, und doch geben S1e Stimmung,
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jer Kımoch1‚patriotisches oder budchistisches oder katholisches, W1IE

obıge Beıispiele ZLCISCH wollten
en Osten nıcht nach westlichen Grundsätzen und miıt ratiıonalbeton-

ten Methoden behandeln, das scheint die Forderung beıder Autoren ZU

SC1IHN Eın westlicher Missionar der den Osten mıiıt großer 1€. und
Achtung studiert un ihn verstanden hat ehe die Arbeit geht
un wiederum C1M geborener Asıate, der beiım tudium der westlichen
Philosophie un! der christlichen Theologıe och eıt un Kralt hatte,
SC1INEN CISCNCN Osten ebenso gründlıch kennenzülernen: C1MN soicher duürfte
dem Ideale entsprechen. e1ım tudium des (J)stens auch nzulaäng-
lıchkeiten festzustellen als Hindernisse füur den katholischen Glauben, ist
keıin Pessimısmus. Und nach 400 Jahren Missionsarbeit och ıcht
sehen, da{fß das westliche „Vehikel“ unzureichend ıst und, erst recht
diıesem Jahrhundert des erwachten Ostens C1in mehr östlıches werden muß,
scheint auch keıin Optimismus IJnsere T heologie kannn S1C] quoa sub-
stantıam nıcht andern aber iıhre  z Dienstmagde die Ausdrucksformen,
können wechseln JC nach Ort un eıt und INUSSCH wechseln
ıfu Ken Tayımı CI£LY, apan

Jak Gruintges

Kulturgemeinschaft und nationale Sonderheiten
mm mittelalterlichen Orient*

Von Prof Dr kranz Taeschner Münyıster (Wes

Der Missionar, er ı den Ländern des Islam die Botschaft des
Evangeliums verkünden hat, sieht sıch ZWAdATI, welches dieser
Länder Cr auch hinkommt, großen Zuüugen der gleichen Religion
gegenüber; doch wird C  9 wenn SC1IHNECN Standört wechselt, VIG-
len Dingen umlernen mMusSSsen, enn hinter der unveränderlichen
Fassade des offiziellen Islam, W1C Laufe der JTahrhunderte

feste Physiognomie-aNngeNOMMECN hat, steckt ; enverschie-
denen Laäandern. denen herrscht, jeweıils e1n anderes kultu-
relles Leben, das auch C1Ne jeweıils andere KEıinstellung ZUTC eli-
S10N2, C1iNe andere Akzentverteilung ZUT Folge hat Ks ist 1€S eıne
Erscheinung, die jedem Von uns VON UNSECEICH CISCHNCNH Verhältnissen

der chrıistlichen Welt völlig veritiraut 1st, 1€ INan aber bei
remden Religion oft außer acht Jäßt, weshalb CS zweckmäßig ist,
S1e G1 CISCNS 1115 Bewußtsein rutfen und ıhren Gründen nach-
zugehen. Auch der Missionar tut Xut, sıch diese Dinge Vor Augen

Vortrag, gehalten 31 Januar 1951 Hıstorischen Verein Munster
(Westf.
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halten, enn SIC erfordern VO!  —; ıhm C1NC nach eiNEM Standort
andere Verhaltensweise.

ber das Verhaltnis der christlich abendländischen Kulturge-
meıinschaft den Besonderheiten und Sonderleistungen der C1N-
zeinen abendländischen Völker istnamentliıch Mittelalter
schon 1e| gedacht geredet un! geschrieben worden Es durfte ıcht
unınteressant SCIMN untersuchen WIC sich das entsprechende Ver-
haltnis ZUT ovleichen eıt auf em Gebiete des iıslamiıschen ÖOrients,

Folie der mıiıttelalterlich abendländischen Welt dargestellt
hat Wiıe Abendland das Mittelalter hindurch C1NC Span-
NUuNS zwischen dem Populus De:, WIC der Kirche konkrete
Wirklichkeit ANSCHNOMME hat und den Gentes, die sıch den
Nationalstaaten konkretisierten bestanden hat bestand auch
islamischen Orient C1Ne solche Spannung zwischen der „Gemeinde
Muhammeds (ummat Muhammad) oder wW1e INan spater
der Religionsgemeinschaft de:  ‚>5 Is!lam (millat Islam) und den C1N-
zelnen Völkern dıe dieser (Gemeinschaft angehören Freilich
1er die Konkretisierungen beiderseıts unentwickelt C1inNe Kırche
g1ubt bekanntlich nıcht Islam un:! hat CS Nlie gegeben der
christlichen Kirche steht auf dem Gebiete des Islam das Universal-
reich der Kalifen der Nachfolger des Propheten gegenüber, C111C

Von Theokratie ZW äar aber C111 miıt wesentlichen weltlichen
Zielen un 1€Ss auch NUur lange, als das Kalifenreich wirklich
Bestand gyehabt hat 258 mıt der Eroberung Bagdads durch die
Mongolen hat CS aufgehört bestehen) un Nationalstaaten
1sSt CS islamıschen Orient Mittelalter wenı1gstens, nıcht g'_
kommen diıe Staatenwelt WAar dort TC1N dynastisch eingestellt
Diese mangelhafte poliıtische Konkretisierung der Spannung
zwischen Relıgi0ons- und damıt Kulturgemeinschaft eınerseıts und
Sonderkulturen der einzelnen Völker andererseıts hangt damıt
n’ dafß CS JeENEC Spannung zwischen geistlichem un elt:
liıchem Bereiche, zwischen Kirche un Staat, WIC 1C für das christ-
ıche Abendland charakteristisch. ist, Islam nıcht gibt Dem Pro-
pheten Muhammed hat CS vollıg fern gelegen, Mein
eich ist nıcht VO  w diıeser Welt vielmehr hat se1in eich durch-
dus dıeser Welt aufgerichtet hat nıcht NUur C1Ne Relıgıon
gestiftet sondern auch CIM eich gegründet un ist nıcht NUur Pro-
phet sondern uch Politiker un: Gesetzgeber SCWESCH So 1St enn
auch der Islam Cine emınent politische Religion geworden und hat
das gesamte weltliche Bereich absorbiert. iIm Islam gibt 6csS daher
keine Basıs für EC11NC Kirche un keinen Raum für C1M CISENECS elt-
liches Bereich neben der Religion.

Missions- Religionswissenschaft 1951 Nr
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Dies wıieder hat ZUTr Folge, dafß CS neben der ıslamiıschen elı-
g10NS- un Kulturgemeinschaft legıtıme volkısche Sonderkulturen
nıcht g1Dt, ja dafß im islamıschen Orient bıs in die neueste eıt
hıneın das Bestehen VOI einzelnen Nationen auf islamischem Boden
offiziell ignoriert hat. Das geht weıt, dafß es in keiner der isla-
miıschen Kultursprachen überhaupt eın Wort fur „Volk”, „Nation“
gubt, das dem mittelalterlich-lateinischen DGENS, dem neuercn natıo
entspricht. Die 1er ZUTr Verfügung stehenden Worte, TNMA (UM-
met), milla (millet), bezeichnen die relig10se Gemeinschaft: g1iDt
1LULXE eıne islamische IMN oder milla, aber keine arabische, PCI-
sische oder türkische, und die bis in dıe NnNeUCTE eıt ın der Tüurkei
herrschende Millet-Verfassung unterschied dıe 1im Staatsverbande
des osmanıschen Reiches zusammengefaßten Volker nach iıhrer elı-
gionszugehörıigkeit. So gab CS eine griechische, eıne armenische,
eiıne lateinısche Millet, je nachdem die betr. Untertanen des Sul-
tans der griechisch-orthodoxen, der armeniıschen oder der romisch-
katholischen Kırche angehorten, und 65 gab eıne jüdische Millet;
un allen diesen konfessionellen Gruppen gegenuüber gab N DUr

eine einzige ıslamische Millet, in der die türkischen, arabıschen.
kurdischen un albanischen Muslime zusammengefaßt

In der Iheorie, die auf der geistigen Struktur des Islam als
eıiner das gesamte offentliche und private Leben übergreifenden
Gesetzesreligion beruhte, konnte CS daher NUur eine einzıye Gemeıun-
schaft geben, in der alle Völker iıhr Genüge fanden, eben die 15  1a-
mische. Und obwohl diese NUur iın den ersten Jahrhunderten der
Geschichte des islamischen Orients in dem Universalreich der Ka-
lıfen Waiırklichkeit SCWESCH war, WAar das ıslamiısche Gemeinschafts-
gefühl doch stark 1m Bewußftsein der Muslime aller Nationen
verankert, dafß 65 auf islamıschem Boden einem Nationalismus
erst in allerletzter Zeıt (seit der Mitte des Jhdts.) un 1€5 NUur
unter dem Einfluß abendländischer ldeen gekommen ist

Entgegen dieser Theorie haben SIı  9 wıe jeder weiß, dennoch
auch 1 islamischen Orient völkische Sonderformen auf allen Ge-
bieten des_ kulturellen Lebens entwickelt, und ZWAar S stark, daß
sı1e selbst 1n das Bewußtsein des. Außenstehenden, 1so z B des
nıchtmuslimischen abendländıschen Beobachters eingegangen sınd:
laß unter Arabern, Persern und Türken das kulturelle Leben Je-
weıls andere Formen an SCHNOMMECN hat, ist eine auch beı UnNS, und
nıcht LUF 1in den Kreisen der Fachgelehrten, weıthin bekannte T at-
sache, 8A12 schweigen VON dem Islam bei Indern Chi-

auf der einen, bei Negern auf der anderen Seite Ja es hat
auch allezeit im islam eın Bewußtsein von völkiséen Sondereigen-
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schaften gegeben, die auch in einen wértmäßigen Gegensatz
einander gestellt wurden. Die Praxıs wich also hier allezeit Von
der Theorie ab Wie 1€s siıch iM Laufe des Mittelalters entwickelt
hat, und welchem Resultat diese Entwicklung schließlich gelangt
ıst, soll 1im tolgenden gezeigt werden.“

Die 1mM ıslamiıschen Orient allzeıt atente Spannung zwıschen Ueitversaliemigs
un! Nationalismus, WEDNN iıch miıch einfachheıtshalber diıeser nıcht Sanz PAasSSCH -
den Schlagworte bedienen darf, geht hıs in dıe eıt der Stiftung des Islam
zurück. Der mekkanische Prophet Muhammed fühlte sıch Anfang se1nes
ırkens durchaus als 1988038 seinem Volke, den Arabern, VO  — Gott gvesandt;

glaubte, WwW1€e Gott ruher anderen Völkern, den Juden un! Christen,
Propheten gesandt habe, die ein heilıges Buch brachten, dıe Thora, den Psalter
und das Kvangelıum (sO stelilte sıch vor), habe 18883 Gott ıhn, Muhammed,;
beruten, seinem Volke, den Arabern, ein Offenbarungsbuch, den Koran,

bringen, der inhaltlıch natürlich miıt den rüheren OÖffenbarungsbüchern uber-
einstımmen mußte Dieses cden Arabern gebrachte OÖffenbarungsbuch WAar ım
Gegensatz früheren derartıgen Büchern, dıe 1n den Arabern unverstandlichen
Sprachen abgefafßt natüurlıch iın „deutlichem Arabısch” (Kor 16, 105;

195), als eın „arabıscher Koran“ verfaßt, wı1ıe€e in den mekkanıschen Suren
mehrfach gesagt ist (Kor. 12, 20, I: 41, 27 42, 57 43 Von diıeser
Vorstellung seiner speziellen. arabıschen Sendung Wr Muhammed beherrscht,
solange 1n seiner Vaterstadt Mekka weiılte. Nach seiner Übersiedelung nach
Mediına 622) W erfahren mußte., dafiß seine Botschait VvVon den Besitzern
ruherer Offenbarungshücher, speziell den Juden, nıcht anerkannt wurde, wuchs
se1n Prophetenbewußtsein ıns Universale: tüuhlte sıch fortan als den etzten
ıin der Reihe der Propheten, die (Gott 1m Laufe der eıt immer wieder erweckt
hatte; seıne Offenbarungsschrift, der Koran, bestätigte war nach dieser seiıner

Auffassung die früheren Offenbarungsschriften, hob damıt ber auch ıhre
Gültigkeit auf, ar dıe endgültige. Damıt War der Islam nıcht mehr ıne eın
arabische Angelegenbheıt, sondern ine universale, und alle Menschen waren
berufen, ıhn anzunehmen. Diese Entwicklung ım Bewußtsein des Propheten
spiegelt sıch natürlich 1m Koran wiıder, und kann Man, wı1ıe für viele Kon-
troversfragen, auch für dıese nach dem Verhältnis VO  $ Arabertum und
Menschheit, Belegstellen finden, die ıne Bevorzugung der Araber bezeugen,
WIC  19 solche, dıe auf den Ton der Gleichheit aller Menschen der OÖffenbarung
gegenüber gestimmt sınd. An der universalen Geltung des Islam hat freilıch
ke  ın Muslım mehr gezweıfelt;: dıe Frage‘ WAar 11UT dıe nach dem Verhältnis
Von Menschheit und Völkern.

Die gewaltigen Eroberungen der müslimischen Araber, dıe bald nach
Muhammeds Tode (632) einsetzten, brachten ıne große Reihe VO:  - Kulturläan-
dern mıt ihrer nicht-arabischen Bevölkerung unter arabische Herrschaft. In dem
danach errichteten arabıschen Reiche der Omaivadenkalıfen 661) faßte man
zunachst den Islam als eine arabische Angelegenheıt auf, seinen Universalismus
als Anspruch der muslimischen Araber auf Herrschaft über dıe nichtmuslimischen
Völker der ganzen Welt An deren Bekehrung ZU) Islam dachte man nıcht:;
ja S16 War unerwünscht, da die nichtmulimischen Völker durch ıhre Steugrn

Vgl zuch Richard Haf_tmann‚ Islam un Nationalismus (Äb'händlungen
der Deutschen Akademie der issenschaften, Jg 1945/46, Philoséhistor. Klasse,
Nr5 Berlin 1948
>
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das iıslamisch-arabısche Reıch stutzten Auf der anderen Seite ber war- das
Bekenntnis ZU) Islam doch heilsnotwendig; und konnte 198028  z Angehöorigen
der unterworfenen Völker nıcht verwehren, WEeNnN S$1e sıch ZU Islam bekannten.
Doch mußliten S1C sıch als Klıenten (maula, PI mawalt) einem arabischen Stamme
anschließen, hne ber darum als Vollaraber anerkannt '"werden. So be-
stand 1m Omaiyadenreıche iıne Adreifache soziale Gliederung: dıe führende
Schicht, dıe alleın politisch-vollberechtigt WAäT, dıe muslimiıschen Voll-
blutaraber, dıe zweıte dıe fremdvoölkischen Muslıme, dıe als Klıenten einem
arabischen Stamme angeschlossen nN, Bürger zweıter Klasse, und dıe drıtte
Schicht War die der nıchtmuslimischen nid1ta.rabisd1eq Untertanen, die misera
contriıduens plebs.

NZCN sozialen Ordnung War die Mittelschicht.Das Problematische dieser
die der nichtarabischen Muslime, der Klienten (mawali), cie den Hoch-
mut der Vollblutaraber einen schweren Stand hatten. In der J at stand deren
Stellung als minderberechtigte Bürger zweiıter Klasse 1m Widerspruch dem
Universalismus des Islam als Weltreligion, un!: diıesem Widerspruch schei-
er schließlich das arabısche eich der Omaiyadenkalifen. Als dıe Abbasıden
als Verwandte des Propheten dıe Kalifenwürde beanspruchten, da hatten S1C
unter den Mawalıi den me1ısten Anhang, un mıt Hilfe der Mawali stürzten S1C
das Omaiyadenkalılat und schwangen sıch selbst auf den Kalifenthron.
Das Abbasidenkalifat, das bıs ZU Eroberung Bagdads durch dıe Mongolen
(1258) Bestand hatte, War denn uch eın arabisches eıch mehr, sondern eın
islamisches, In dem von eınem Vorrecht der Araber keine ede mehr W?.I‘.

Der Universalismus des Islam wurde also, w1e gesagt, VO  —

keiner Seite bestritten, nachdem sıch Muhammed als das Sıegel.
den Abschlufß der Propheten, den Koran als endgültige ffen-

barung erklärt hatte och wurde VON den verschiedenen Schiceh-
ten der muslimischen Gemeinde verschieden aufgefaßt: Die Araber
faßten ıh in arıstokratischem un imperialistischen. Sınne auf, als
Weltherrschaft der Araber als des Volkes, Aaus dem der Prophet
erstanden WAarTr und das die Sprache des Korans, des unmittelbaren
Wortes Gottes, sprach diese Auffassung ergab sich als unmittel-
are Folge der arabischen Eroberungen Sanz von selbst: sıe fußte
zudem auf der Stammesverfassung der Araber, be1i der jeder
Stamm, stolz auf seiıne Abstammung, sıch als CELWAS Besonderes
fühlte, und führte Z einem arabischen. Rassenhochmut, der
auf alle Nichtaraber mıt Verachtüung herab sah. Dagegen ber
protestierten dıe Nichtaraber, die mıt der Zeıt den Islam angenom-
MEeN hatten un dıe gleiche sozıiale Stellung mıt den Arabern € an-
spruchten, die ıhnen VvVon diesen vorenthalten wurde. Sie konnten
siıch dabei auf Koranstellen stützen W1e die folgende, in der Gott
spricht: 9 Menschen, 1r haben euch erschaffen A4aUS$S Mannn
und Weıb un haben euch gemacht Volkern (Su UD) und Stam-
INCN (qaba’ıl), damıit ihr einander erkennen moget. Fürwahr, als
der K.delste ıst VOoOr ott der Frömmste (angesehen)  “ (Kor 0, 13)
Hier wird also die Gleichheit ler Gläg_uhi gen Gott;’ und der

;r



Taescnhner Kulturgemeinschaft mittelalterh  en Orient 13

Gedanke ausgesprochen dafß dıe Froömmigkeıt das SC Maf des
Adels SC Und CS hat sıch auch ob echt oder unecht 1St gleich-
gultıg C1IN entsprechender Ausspruch des Propheten gefunden
als Schlusse der SOS Abschiedswalltahrt C1HNECIM etzten
Lebensjahre sıch Ansprache NC Gläubigen wandte
soll CT ede mMmit den Worten geschlossen haben 7 Keinen
Vorzug hat der Araber VOT dem iıcht-Araber, CS SC enn durch

“ 3Frömmigkeit.
Den Gedanken, dafß alle Muslıme, S1C Araber der ANıcht-Araber,

VOLFr Gott gleich 1n. nd daß der Frommste als der Edelste achten SCI,
nıcht der, der den respektabelsten arabischen Stammbaum nachweı1s kann, 1St
VOT allem VOoO  —_ der polıtısch relıgiösen Partei der Charıdschiten Hawärıg) VeI-
tochten worden S1e SINSCH weıt dafß S1C die Frömmigkeıt auch als den

Maißstab für die Tauglichkeit ZUF Kalıtenwürde erklärten und SCSCH
das Kalıtat des mekkanischen Adelsgeschlechtes der Omaiyaden, ber auch
das der legıtimiıstischen “"Abbäsıden den Standpunkt vertraten, dafß DUr der
Frommste ZU Kalifen auge, „und SC1 C1MN Negersklave Unter Adıeser 1462
5Sun$s kämpften dıe Charidschiten mıt beispiellosen anatısmus dıe
Regierung des is!amıschen Weltreiches.

Des weıteren wurde das arabısche Vorrecht 1111 Islam zugunsten
Gleichstellung - der Nicht-Araber mıt den Arabern bestritten VO  = lıte-
rarıschen Bewegung, dıe sıch nach dem dem angeführten Koranvers V1
wendeten Worte für die „Völker“ (  SuUO) Schu‘Ubiya nannte, Iso 1111 Namen
des Korans den arabıschen Rassenhochmut (dıe "asabıya) ankämpfte *,
Man SINS dabeı weıt, dieniıchtarabischen Völker auf Grund ıhrer
großen Vergangenheıt über die Araber stellte un!: dıe großen Manner der Vor-
zeıt, WIC Nimrod, Salomo (Sulaiman), Chosroes (Kısra) und Alexander Gr
(al--Iskandar), der Geschichtslosigkeit der vorislamischen Araber gegenüberstellte;
und VO  ; Zurückweisung des arabıschen Rassenhochmuts 51158 12n über

Höherbewertung der nıchtarabischen Völker der iıslamıschen Welt, die
} me1ıst alte Kulturvoölker IX und steıgerte sıch in 1NC geradezu antı-
arabische Haltung hıneın. Man hıelt den Arabern VOT, W as dıe Nichtaraber

Nachweise be1ı lgnaz Goldzıher, MMuhammedanısche Studien 1, Halle
1859, Z Anm

Darüber S das Nähere beı Goldziher, O., 14/—176, und den
Artikel Shu’‘ubliya ı der Enzyklopädie des Islam I 4925 Das Wort 'asabıya
bezeichnet SCINET. Grundbedeutung dıe „Parteinahme für dıe Blutsverwandten
(’asabat)“ un! den auf Blutsverwandtschaft beruhenden „Gemeinsinn“; darüber
hınaus allgemeın „Corpsgeist“ u. In der Staats- und Gesellschaftslehre - des
Ibn Chalduün (1332—1406) ist „der Inbegriff der Lebensenergien, die 1NC
Gemeinschaft zusammenhalten, iıhr Selbstvertrauen un Tatkraft verleihen und
die über iıhr Schicksal entscheiden“ (Kamıl Ayad, Die Geschichts- un! Gesell-
schaftslehre Ibn Haldüns, Stuttgart/Berlin 1930, 112 un! 175 E, ErwinRosen-
thal, Ibn Khalduns: Gedankener den Staat, München/Berlin 1932; Hellmut
Ritter, Irrational solıdary STOUDS, O--psychological study ı connectıon ıth
Ibn Khaldün Oriens 1, 19458, N In heutiger eıt wird das Wort
asabıya auch verwendet tür „Patriıotismus”.
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alles geleistet hatten un: WIıe diese ihnen in kultureller Hınsıicht verpilichtet
SE1eN. Dies wurde auch VÜun einsichtigen Arabern anerkannt. Mit bezug auf d1ıe
Perser kursierte In dieser Hinsıcht der Ausspruch: !7I mulß miıch er die Perser
wundern: Jahrhunderte lang sind S1e hne uns Araber ausgekopxmen; doch WIr
sınd nıcht einen Augenblıck hne S1Ee ausgekommen.“

Euınen Vorrang muflte mMa  $ freilich den Arabern lassen, den ıhrer
Sprache als der Sprache des Korans, also der Sprache, in der Allah
selbst den Menschen durch den Mund des Propheten gesprochen
hatte Davon prontierte auch die arabısche Poesie, 1€e VO  — den
Arabern selbst als das Höchste bezeichnet wurde, Was ıhr (ren1us
hervorgebracht hat Die mal erhielt durch
diesen iıhren VO  — keiner Seıte bestrittenen Vorrang eine Pilege, wWw1e
S1C im Altertum und Mittelalter NUur noch die griechische un! late1-
nısche Sprache erhalten haben:;: und 1€Ss un S mehr, je mehr
ichtaraber sıch ıhr Verstäandnıs bemühten. So ıst gerade durch
s$1e die arabıische Sprache einem Instrument der geistigen Mitte1-
Jung geworden, das sich durch Klarheit und Schärfe der Ausdrucks-
weise mıt jeder anderen Kultursprache messen kann. Da INnan

den Koran, das unmittelbare Wort Gottes, iın der Sprache, 1ın
der offenbart worden WAar, las und rezitierte, War ja selbstver-
ständlich; daß I1a  e ber 1.  n un ber die Probleme, die S1'
die Beschäftigufig ‘ mıt ım knüpfte, 1n arabischer Sprache disku-
tierte und schrieb, ergab sıch ziemlich vVvVon selbst; ebenso dafß INa  —
die Praxıs un die Aussprüche des Propheten, die SUNNAa, dıe In  -

als KErganzung ZU Koran ZUFTC Gestaltung eines gottgefälligen Le-
ens brauchte, in arabıscher Sprache weiterüberlieferte. So ergab 65

sıch, daß Arabisch dıe Sprache der islamischen Theologie wurde,
WI1e auch aller Wissenschaften, die sıch aus iıhr als Hılfswissen-
schaften entwickelten, also der Geschichtsschreibung und natur-
lıch auch der wissenschaftlichen Beschäftigung miıt der arabıschen
Sprache selbst. Und als InNnan in abbasidıscher Zeıt (8./9 Jhdt be-
gann, sıch auch für- die antıken Wissenschaften interessieren, da
übersetzte INan die antiken wissenschaftlichen Werke aus dem
Griechischen 1Ns Arabische und pflegte auch cdiese Wissenschaften
in arabischer Sprache weiter. SO wurde das Arabische die Sprache
der Wissenschaft schlechthin 1mM islamischen Orient, auch bei Nicht-
arabern. Ja Nichtaraber dichteten. auch ın arabischer Sprache und
bemühten sıch. dabei, €es den gefeıerten altarabischen Dichtern
gleichzutun, un schrieben sı Briefe in dem gewählten kun-st„—vollen arabischen Stil, der inzwischen aufgekommen war

Nachdem bereıts 1n omaıyadischer eıt die arabische Sprache‘ dıe Re-
gierungs- und Kanzleisprache 1m ganzen Kalıfenreiche geworden WAar und die

früheren Stgatsspradxen des Orients, das Gr?echisché, Syrische, optische und
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Mittelpersische verdrängt nhra:tte‘‚ wurde dıe alléemeine' Verkehrssprache, die
VOo: Atlantischen ()zean hıis ZU. Indus verstanden wurde. Ja, dıe arabische
Sprache eroberte sıch uDer das arabische Volkstumsbereich hinaus Roden als
Volkssprache: vıiele Neumuslime, MawalIi, nahmen mıt dem Islam miıt der eıt
auch dıe arabısche 5Sprache cl un:! wurde, VOT allem 1n den Zentralpro-
vinzen des Reıiches., in Babylonıen, Sdyrıen und ı Agypten, Arabıisch die Sprache
der muslimiıschen Bevölkerung, wobel die Stadte, OTAn dıe Reichshauptstadt
Bagdad, natürlıch vorangıngen. Selbst über das islamısche Bereich hinaus drang
dıie arabische Sprache VOT: ausgehend VON einem christlichen Arabertum in

Syrıen und Babylonıen, wurde auch dıe Sprache der Christen 1in dıesen
Läandern und verdrängte bıs auf geringe Reste dıe Hıs dahın Vo  } den Orıen-
+alıschen Cihristen gesprochenen Sprachen, das S5yrıische und das Koptische, dıe
sıch 1Ur ine eıt lang noch als Schriftsprachen deren innerem Verkehr,
heute ur mehr als reiıne Liturgiespmdlen erhalten haben.

So ist die Vorzugsstellung der arabıschen Sprache nıe, auch vOon
Nichtarabern nıcht. bestritten worden, un diese Schatzung hat ihr

em Range einer Weltsprache verholfen, un: dies unbeschadet
des Umstandes, dafß INa VO  n nichtarabischer Seite erheblich
die soziale Anmaßung der Araber Front machte; selbst dıe schu-
‘übitische Polemik das Arabertum ist 1ın arabischer Sprache
geführt worden. Dessen ungeachtet verlor das Arabertum in abba-
sıdischer eıt (seit 750) fast alles seiner sozjalen Vorrangstel-
lung, un INan tand 65 bald völlig in der Ordnung, daiß die bedeu-
tendsten Staatsstellungen VO  ; Nichtarabern besetzt wurden. AÄAm
bekanntesten ist 1er das iıranısche Geschlecht der Barmakiıden, Aie
den ersten Abbasidenkalifen die höchsten Beamten, die Vezıre,
stellten: und 1l. 945 kam C555 dazu, daß ein ;ranisches Geschlecht,
die Buyiden, alıs Großemire die Regierungsgewalt 1 Kalifenreich
selbst iın dıe and nahm und den Kalıten 1Ur eine nominelle ber-
herrenstellung ohne alle Machtmuiuttel überließ.

Die schu‘ubitische Polemik das Arabertum, dıe 1m und
Jahrhundert blühte, trat theoretisch für alle nıchtarabischen Vol-

kerT, die sich dem Islam angeschlossen hatten., ein Praktisch aber
die Perser die einzıgen, bei denen s1e eın dauerndes Re-

sultat erzeugt hat Dies hatte seinen Grund in der unterschiedlichen
Lage einerseıts der christlichen kirchlichen (semeinschaften dem
Staate, ınsbesondere dem muslimischen Staate gegenüber, anderer-
seı1ıts der zoroastrischen Kirche diesem gegenüber. Da der Islam
Christentum und Judentum, die S1 auf eın Offenbarungsbuch
stüben konnten, als Offenbarungsreligionen anerkannte, beliefß C
Christen un Juden bei ihrer Religion Zahlung der vorge-
schriebenen Kopfsteuer, ohne SIE ZU) Übertritt Zum Islam
zwingen. Da zudem die häretischen christlichen Kirchen, die nesto-
rianische sowohl WI1IeE die jakobitische und die koptische, als staats-
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treie Kırchen UOpposition dem Jeweinlgen Staate, dem
byzantinischen WIC dem persischen stehend sıch ohne staatliche
Hılfe lebensfähigen Urganisationen entwickelt hatten bedeutete
die Aufrıichtung der muslımiıschen Herrschaft für S1C> keine grund-
satzlıche Anderung un: brachte für dıe orıentalischen Christen
nachdem die sturmische eıt der Kroberung vorüber War keine
sonderliche Erschütterung So machte der Islam unter diesen
Christen un das WAar VOT allem die Bevolkerung der einstigen
Provinzen des ostromischen Reiches, annn auch Babyloniens
QUr langsam Fortschritte un: blieb unter der dortigen nıchtmus-
liımischen Bevölkerung lange eıt der Minderheit dafß die Aaus
dieser Bevoölkerung ZU Islam übertretenden Kinzelpersonen sıch
der muslimischen Hauptmasse die ja arabısch Wr assımılıeren
suchten, WAadr naturlich. So bedeutete den einstıgen Provinzen
des ostroömischen Reıches, WIC auch ı dem vorwiegend christlichen

. Babylonien Iraq) Islamisierung das gleiche WIC Arabisierung. Daß
\die_ Arabisierung annn auch ber die Islamisierung hinaus unter
en orj:entalıschen Christen Fortschritte machte, ist C11NE Ersche1i-
4 AUNS, die 1er nıcht ZUT Krorterung steht

‘ Ganz anders tanden diıe Dinge ı zoroastriıschen ran Der
Z.0roastriısmus konnte die privilegierte Stellung VO  e Judentum un:!

‚ Christentum für sıch nıcht ; Anspruch nehmen : Mohammed hatte
ıhn nıicht als Buchreligion gekannt, infolgedessen auch nıcht SC
nannt; nd ı der Tat WAar SeIN harakter als Buchreligion nıcht

klar WI1E der der biblischen Religionen: das Awesta ıst damals
aller Wahrscheinlichkeit Nacı nıcht schriftlich hixiert SCWCESECN.‚Den-
noch hat 100028  $ spater stillschweigend den Zoroastrismus mıt den

- Buchreligionen gerechnet. Entscheidend War aber, dafß dıe ZOTO-
“ astrısche Kırche dermaßen stark miıt em persischen Staate der
Sasanıden verbunden WATr, dafß SIC mıt diesem untergıing,bzw iıhre Reste Jlokalen Konventikeln zusammenschrumpften.S  1e hel 1so als Rückhalt tfür ihre einstigen. Bekenner nach der Er-
oberung‘durch die muslimischen Araber Au  N Da S1C zudem, weıl ı

oden Ritualismus erstarrt, ohnehinkeine sonderliche Werbe-
kraft mehr hatte, siıch jedenfalls mıt dem Christentum, gleichvielwelcher Kichung, nıcht messen konnte, etzten Iran Massen-
uübertriıtte ZU Islam CIN, die ZUTF Folge hatten, daft bald,umgekehrt
WI1EC den einstigen ostromiıschen Provinzen, die zoroastrisch -e..bliebenen Persert VO  ] den muslimısch gewordenen dıe Minder-

heit gedrangt wüurden. Dafß unter diesen Umständen die ZU Islam
Sıehe darüber das Nähere be] Spuler, DerVerlauf der Islamisierung

Persiens: Der Islam 2 9 1950,. x 93— 176
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übergetretenen persischen Massen keine Veranlassung sahen, sıch
dem Arabertum assımılıeren, hıegt auf der and aäahrend
also, WIC WITr sahen, den Mittelmeerländern das Arabische uch
als Volkssprache Fortschritte machte, blieben die persischen Mus-
lıme be]i ihrer Sprache un benutzten das Arabische DUTL als Schrift-
sprache. In der Bewegung der ihre Anerkennung ringenden
Mawiali die Perser ührend;: Jja, das muslimische Nıicht-
arabertum deckte sıch /1 wesentlichen mıt dem Persertum, dafß
das arabıische Wort für „Nichtaraber‘ aZam) geradezu die Bedeu-
Lung Perser annahm

Das Entscheidende bei der Islamısıerung Irans aber WAar dafß
der persische Landadel, die Dihgane, be] der Annahme des Islam
VOTANSINS und natuürlich Hıntersassen mi1ıtzog. Er eitete da-
mıt SC111C sozıale Vorzugsstellung dıe CUue eıt hinüber, und
wurde bald dem arabischen del gleichgeachtet, und 1€S besonders

den VO Reichszentrum entfernten Provinzen ord Iran
(Chorasan) un außersten Transoxanien Hıier eroberte

sıch ach antanglıcher Zurückdrangung den mal gebenden Ein-
Huß den Statthalterschaften, dıie sıch allmählich praktisch
selbständigen, LUr nominell dem Kalıtfen unterstehenden Reichs-
f{üurstentümern entwickelten.®

Die Schicht der Dıhqane ber wahrte iranısches Wesen mıt SC1IHNCI rıtter-
lıchen Lebensftorm und war die Iräagerın der iıranıschen nationalen Tradıtion,

der dıe Erinnerung 111 heldische Vorzeit un! Könige Welt-
reiıches lebendig War und dıe C111 nıcht unbeträchtliches kulturelles rbe
verwalten hatte urch iıhren FEinilufß entstand der außersten KEcke des
Kalifenreiches, TIransoxanıen unter der Herrschaft des iranischen Geschlechtes
der Samaniden 74—99 10 iranısche Renaissance, dıe sıch der Ent-
wicklung C1NCT Schriftsprache, dıe arabischer Schrift geschriıeben wurde,
un Poesie dıeser S ch außerte, dıe alsbald

den Wettbewerb miıt der arabıschen Poesie trat Wıe dıe arabıische Schrift
wurden auch dıe außeren Formen der NCUCI persischen Poesie., Metrik

Reım, VO'  ea} der arabischen ubernommen Doch Geist SINS die persische
Poesie vollıg SCISCHNC Wege Charakterıstisch für S1LC 1St das Autkommen
KEpik, die der anzCnh arabischen Poesie nıcht Z1bt; und dauerte nıcht

lange, da WAar S1C erstarkt, ich brauche b den großen Epiker Fir-
dausi y der durch Görres, Platen und Kuckert atıch bei u11l bekannt
geworden ist dafß SIC nıcht 1Ur Wettbewerb mıt der arabischen Poesie,
N FErbschaft ‚U>S altarabıscher Zieıt, auf die dıe Araber S stolz Nn,
treten, sondern SIC uch ı Schatten stellen konnte. Auf dem Gebiete der Poesie
WarTr damıt der Beweis des Kıgenwertes des Nichtarabertums, speziell des Per-
sertumes erbracht. Und C ist bezeichnend, _dafß mıt em Augenbl:Ck des Sicht-
barwerdens CINCeTr Überlegenheit des Persertums über das Arabertum dıe lıte-

Vgl auch Spuler;- Idıie Selbstbehauptung des iranıschen Volkstums 1m
Iruhen Islam Die Welt als Geschichte 1 1950, 18727191
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ASCHE Fehde das letztere, diıe Schu ‘ ubiya, dıe iıhre ewelse vornehmlich
Aaus der Vorzeıt der nichtarabischen Völker holte, abflaute.

Zl der Zeit; da im außersten der islamischen Welt, 1mM
Samanıdenreiche Transoxanıen, die iranısche Renaıssance erbühte
und mıt inr dıe neupersische Poeste ihre ersten Erzeugnisse hervor-
brachte. klopfte ein Volkstum cd1e Piorten dieser Welt,
die Türken, VOoOL denen Einzelpersönlichkeiten und kleinere
Gruppen schon Langst in allen TLändern des Islam, VOLIL allem Vor-
derasıen, heimisch geworden und ıslamisıert Durch Miss10-
are UuSs dem Samanidenreiche wurde NnUu auch der größte eıl
der außerhalb des islamıschen Weltreiches stehenden Turken isla-
miısıert: Dies hatte ZUT Folge, dafß die Türken den Islam —

MECN mıt der neupersischen Nationalkultur, also in seiner persischen
Nuance emphngen. Und als frische; aber bereits muslimische J ur-
kenscharen unter iıhren Fursten Aaus dem Hause Seldschuk im 11
Jhdt. in Iran einbrachen, da uühlten sıch diese Fürsten, die als
Fremdlınge in die iıslamiısche Kulturwelt eintraten, als Beschützer
nıcht Nur der islamıschen Gemeinkultur, die arabisches Gewand
trug die Einrichtung der theologischen Hochschulen, der Me-
dresen, geht auf dıie Seldschukensultane zurück sondern auch als
Beschützer der persischen feinen Bildung. Die Schicht der ıranıschen
Dihqgane, denen das Entstehen einer persischen Nationalkultur
danken ıst, g1Ng ZWar in der Iürkenzeıt, die durch ihr Lehnswesen
eine Umschichtung der sozialen Verhäaltnisse ın _Iran veranlaßte,
unter Doch War diese Kultur innerlich schon gefestigt, dafß S1€e
auch ohne ıhre einstige Stutze weiter bestehen konnte:; ja s1e tand
1ın den Türken eine eue Stütze.

en militantäynamischen. Die Türken die mıt Begeisterung VOT allem
Geist des Islam aufnahmen, haben den hl Krieg gegen die Ungläubigen NCu

belebt und haben durch iıhn dem Islam neues Herrschaftsgebiet erobert: ım
Westen Kleinasıen und VO da us unter Führung der Osmanen Süd-Ost-
Europa, 1m Osten Indien. Sie haben des weıteren dem Vorderen Örient, e1in-
schließlich Ägypten, bıs ın dıe neueste Zeıt hıneıin sämtliıche Herrscherhäuser
gestellt. Die Welt des islamischen Orients ‚war türkisch Vgeworden‚ wie dies ein
Dichter ausdrückt:

„Die Türken ind nhai>er der H'erréchaft geworéen, und alle Welt hat
Dr schweigen un gehorchen“

Doch wohin auch die Türken kamen, ‚sie sınd ül$erallrl für die islamische
Gelehrsamkeıt, diıe nach wıe vor ım sprachlichen Gewande des Arabischen e“
trieben wurde, eingetreten, w1ıe uch für die persische feine Bildung; erst durch
sıe hat sıch dıe persische Nationalkultur VO  - Transoxanı:en aUSs ber D Iran
verbreıtet, und bekam Geltung darüber 1inaus überall, türkısche Herrscher
geboten, 1n der \ Türkei‚ in Agypten, ın Indien. Überall dort kannte man

Macou  1, Les prairies d’or, ‘ Bd. VIL, >5. 400, vgl Goldziher, aa QS 152)
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nıcht NUur die persischen Klassiker, die reicher Fülle Persien selbst erstan-
den, gewaäahrte ıhnen auych Asyl Wn 516 ihrer Heıhımat vertrıieben wurden.
WIC dem großen persischen Mystiker Dschelaleddin Rumi Konia (Kleın-
asien) sondern 198028  . versuchte sıch selbst persischen Versen und schrieb wenn
INa  > sıch gewählt ausdrücken wollte, persisch; uüuberall A Literatur
türkischer Sprache entstand unter den 1imurıden Chorasan (Nordpersien)
Uun! Transoxanien, un unter den smanen Westen, da entwickelte diese
sic Schatten des Persischen un! unter staändıger Anlehnung Al persische
Vorbilder Und WIC dıe persische Schriftsprache stärkerem alße
arabische Elemente nahm nunmehr die Ost türkischesıch aufnahm,
(tschaghataische) un!: dıe westtuüurkısche (osmanische) Schriftsprache mehr
persische Uun! mı1ıt diıesen auch wieder arabısche Elemente sıch aut Das

alle türkischen Herrscher bevorzugftengleiche gılt Von der bıldenden Kunst
persische Baumeister und Kunsthandwerker, und persischer Geschmack be-
herrschte iıhre CISCHCN Bauten un alles Gerät, mıt dem S1C sıch umgaben, darunter
nıcht VETSCSSCH die beruüuhmten persischen Teppiche, deren Stil auch die
tolische, türkische Teppichproduktion beherrschte. In den ] heologen-
schulen, den Medresen, dagegen herrschte nach wWwWIe VOFr der arabische Geist VOL:

wissenschaftliche Werke wurden, WIC Persien auch der Fürkeı, weiıter-
hın arabischer Sprache verfaßt, 1U Ia  $ popularısıeren wollte der

SıCh praktısche Fertigkeiten handelte, WIC der Medizın, schrieb
INn persıisch der türkisch.

SO hatte sıch. ı Lautftfe des Mittelalters VO der Seldschuken-
zeıt (11 C1Ne Symbiose der CI Hauptnatıionen der isla-
mischen Welt herangebildöt, die b1is die neueste eıt Geltung
gehabt hat Nach dieser ordnete INa  an die Religion un dıeWissen-
schaft dem Arabertum, die f  eIne Bildung un die Künste dem
Persertum und die Herrschaft dem Tüurkentum Und
wWenn; diese rei verschiedenen Funktionen der TE islamischen
Nationen mıt  / entsprechenden Institutionen ı symbolischer Weise

Verbindung bringen ıll wird das Arabertum reprasentiert
durch diıe Azhar, 1€ berühmte Universitäat Kairo das Perser-
ftum durch das Amt des sox Dichterkönigs (malık US-Su ard)

Art Kultusminister und Berater des Schahs geschmacklichen
Dingen und die könıglichen Manutakturen stahan, un: das
Türkentum durch den Sultanspalast, das JTopkapı darayl, und die
Janitscharenkaserne Instanbul. Wır haben also 1Jer ısla
mischen Orient des Miıttelalters und der Neuzeit C1N äahnliches Sym
biotisches Verhältnis W16 unter den Hauptnationen en Abend-
landes, ma  b Mittelalter den Italienern das Sacerdotium, den
Franzosen. das Magisterium oder Studium, un den Deutschen da
Imperium oder Regnumzuordnete *, oder ı der Neuzeit nach ein

Vgl Die Schritten des Alexander von Roes, herausgegeben un! übersetzt
von Grundmann un Hempel, (Deutsches Mittelalter, and 4) Weimar
1949, besonders 48  5 (Memoriale depraerogatıva Romani Impenrii 5) Un

84 {t (Noticia seculi 12  EB

OkumenischesInstı?
der iversitat1Uin
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anderen Ausdruck das Kuropaertum SCEINCT Gesamtheit 1

Vatıkan, der Academie {rancaise, dem preußischen (Generalstab
und der Londoner Borse reprasentiert SC11H 1e18

Diese Zuordnung verschıiedener Funktionen die dı C1 Haupt-
natıonen des islamischen Orients hat 1U  b natürlich nıchts mıt Na-
tionalısmus Lun 1st solchen geradezu entgegengesetzt
Und waäahrend sıch Abendland se1ıt dem Hochmiuittelalter die C11N-

zelnen Nationen bildeten un: praktisch se1it Begınn der Neuzeıt
fertig dastanden WECLN auch der Nationalıismus eigentlichen
Sınne als beherrschender polıtischer (redanke erst das Produkt der
napoleoniıschen eıt 1st ann auf dem Gebiete des iıslamiıschen
Orients VO  a} Entwicklung ZU. atıonalismus
keiner Weise gesprochen werden dieser 1St vielmehr dort C1Nn

europäischer Import und SC1Ne€E Aufnahme ist C1IiMN Moment der
Laufe des Jhrhdt Von düunnen Intelligenzschicht erstreb-
ten erst Jhrhdt. nach dem Weltkrieg durchgeführten
Angleichung KEuropa. Ziwar machte das neuere Persien, das
1502 VoNn dem Safavıden-Schaäh I1sma‘ gegrundet wurde, praktisch
den Eindruck persischen _ Nationalstaates: doch dıe
Dynastien, dıe CSbeherrschten, weiıterhin alle turkıscher Herkunft,
un otfe VON sfahan wurde noch 7 Jhdt türkisch g_
sprochen, WEnnn auch die Sprache der Kanzlei persisch Wa  - Erst
alıs 19925 die tüurkische Dynastie der Kadscharen abgesetzt wurde,
und Rı  7FE Schah Pehlevi den Thronder persischen Großkönige be-
stieg, erhielt Persien C1iNne nationalpersische Dynastie.

Im Osmanischen Keıch bestand on jeher 1NC Oppositien der Araber,
namentlich Syriens, VCSCH dıe tüurkısche Herrschaft, die S1C| sıch
wıederholenden Aufständen zußerte So faßte auch der Nationalgedanke

Jhdt fIruher beı den Arabern Wurzel als €e1 den Türken, dıe bis 1:
jJungtürkische eıt hıneın esmanıschen Reichsgedanken ‚esthielten. Tst der
Mißerfolg des jungtürkıschen Osmanismus, der durch Aufstände den ara-
biıschen Provinzen und Albanien. eklatant wurde, weckte türkischen
Nationalismus, und ‚WAar schon VOT dem Weltkrieg. Dieser kam dann voll
zum Durchbruch, als nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches
Mustafa Kemal Pascha 1923 dıe türkische Republik ausrıief, diıe 10808  - C111

schlossener türkischer Nationalstaat wurde, durch das barbarısche ıttel der
Ausrottung der Armenıer, Unterdrückung der Kurden und Bevölkerungs-
austausches zwıschen Türkei und Griechenland, Z von Geschlossenheıt.
WIC 51C LLUL WECNILC europäischeStaaten haben

Der Nationalismus® hat die alte Symbiose der TEL islamischen
Hauptnationen zerstort. DieTürken haben bewulst ihre kultüurellen
Faden mıt den Persern und den Arabern durchschnitten. indem S1IC
1929 anstatt der arabıschen Schrift die lateimische alıs (sewand für

Über den Nationalismus ı den islamıschen Ländern vgl den I: Teil der
ben SCcHh Abhandlung Vo  w} Hartmann, Islam un Nationalismus. 17



1416  Taesdmn__er': Kul‘£u;gemgins&1aft mitteflalterliéhenj Oi'1ent  €K E S  X  141  Taeséa£gr': Ku1-'@\;gem;i:ié&;ft i mi£%élalter}liä#ériij’ri"errv%t  ihre Sprache eihfiihrtéti und dies e „fselßst eihé;fi‘Reiniguflg3prözcß  unterwarfen, durch den die arabischen und persischen Elemente  ausgemerzt und teils durch europäische Wörter, teils durch künst-  liche Bildungen ersetzt wurden. In den Ländern arabischer Zunge  ist mit der Türkenherrschaft zugleich der persische Kultureinfluß  weggefallen, und in Persien selbst nimmt mit der von Riza Schah  vorgenommenen Einschränkung des Medresenwesens gleichfalls der  arabische Einfluß ab. Dazu kommt, daß sowohl in der Wissenschaft,  als auch auf allen Gebieten der Kunst mit dem Einströmen abend-  ländischen Gedankengutes ein neuer Boden gewonnen worden ist,  der den alten der arabisch-persischen Kultursymbiose gegenstandslos  macht: es wäre sinnlos, Themen der modernen Wissenschaft im  ganzen Orient in arabischer Sprache abzuhandeln, wie man es einst  mit der antik-mittelalterlichen Wissenschaft gehandhabt hatte.  Dazu ist eine Prägung neuer Begriffe erforderlich, die jede der  drei Nationen in ihrer eigenen Sprache vornimmt — bemerkens-  wert sind hier die Bemühungen der ägyptischen Akademie der  Wissenschaften, die dies für die arabische Sprache besorgt. Ebenso  sinnlos wäre es, die Empfindungen und Konzeptionen, die eın  moderner Dichter hat, mit den Mitteln der klassischen persischen  Dichtkunst und der persischen Rhetorik ausdrücken zu wollen; auch  hier gehen die Dichter und Schriftsteller der drei Nationen durch-  aus eigene Wege, wobei die klassische arabisch-persische Metrik,  die quantitierend ist, von den türkischen Dichtern völlig aufgegeben  worden ist, im persischen und arabischen Kulturgebiet von neuen  freien Rhythmen immer mehr verdrängt wird. Das gleiche gilt auch  für die bildende Kunst, der von dem modernen Lebensrhythmus  europäischen Stiles, der im Orient immer mehr vordringt, andere  Aufgäben als bisher gestellt sind, die mit den alten Kunstmitteln  zu lösen ein zweckloses Unter  1  fangen wäre ür\1d unbefriedigepd;  Lösungen bieten würde.  en des Lebens die alte Syrnb_iosé der  _ So_ist_ auf. allen Gebiet  N  islamischen Kulturvölker durch die Berührung mit der modernen  abendländischen Kultur in Wahrheit zugrunde gegangen, und an  ihre Stelle ist ein Nebeneinander verschiedener Nationen getreten,  wobei die arabische infolge der weiten Verbreitung der arabischen  Sprache in eine. Reihe von kleineren Einzelnationen zerfällt, deren  jede auch ihren eigenen Staat hat. In dieser Vereinzelung, die  freilich immer noch durch ein starkes islamisches Gemeinschafts-  bewußtsein gemildert wird, dessen stärkste Stütze die ä1'4lj'ähflidién  Pilgerfahrten aus allen Ländern des Islam zu dessen heiligen  Stätten, Mekka und Medina, sind, tritt die islamische Welt in die  .Zukunft. Wie diese 31ch dort gésfal‘te‘n‘ Wiré\,—blei‚l‘)t‘abzlll—„lw‘aréen.ihre Sprache eihfiihrtefi und die$e „fselßst eihé;n : Reinigufi_g;.prözaß
unterwarfen, durch den die arabischen und persischen Elemente
ausgemerzt un: teils durch europalische Worter, teıls durch kunst-
ıche Bildungen rsetzt wurden. In den 1ändern arabischer Zunge
ıst mıiıt der Türkenherrschaft zugleich der persische Kultu_reinfluß
weggefallen, und in Persien selbst nımmt mıt der von Rı  Za  L Schah
vorgenomMM«TeNChH Einschrankung des Medresenwesens gleichfalls der
arabische Einfluß aAb Dazu kommt, da{fß sowohl in der Wissenschaft,
als uch auf allen Gebieten der Kunst mıiıt dem Einstromen abend-
aäandischen Gedankengutes e1n Boden gewonnen wqrdeq ist.
der den alten der arabisch-persischen Kultursymbiose gegenstandslos
acht 65 ware sinnlos, Themen der modernen Wissenschaft im

ganzen Oriıent in arabischer Sprache abzuhandeln, W1e€e INa CS eıinst
mıt der antik-mittelalterlichen Wissenschaft gehandhabt hatte
Dazu ist eine Pragung Begriffe erforderlich, die jede der
reı Nationen in ıhrer eigenen Sprache vornımmt bemerkens-
wert sınd jer diıe Bemühungen der ägyptischen Akademi1e der
Wissenschaften; dıe 1€Ss für die arabische Sprache besorgt. Ebenso
sinnlors ware C5, die Empfindungen un! Konzeptionen, die eın
moderner Dichter hat, mıt den Mıiıtteln der klassıschen persischen
Dichtkunst und der persischen Rhetorik ausdrücken wollen; auch
1er gehen die Dichter un Schriftsteller der reı Nationen durch-
aus eiıgene Wege, wobeıl 1€ klassısche arabisch-persische Metrik,
die quantitierend 1st, von den türkiıschen Dichtern vollig aufgegeben
worden 1Sst, 1m persischen und arabischen Kulturgebiet VOoO  e neuen
freien Rhythmen immer mehr verdrangt wırd Das gleiche glt uch
für die bildende Kunst, der VO  5 dem modernen Lebensrhythmus
europäischen Stiles, der 1m Orient immer mehr vordringt, andere
Aufg ben als bisher gestellt sind, die mıit den alten Kunstmitteln
Zu losen eın zweckloses Unterfangen ware und unbef riedigepc_k_:_
LoOosungen bieten würde.

en des Lebens die alte Sy‘mb_iosé derSo ist auf allen Gebiet
islamischen Kulturvölker durch die Beruhrung mıiıt der modernen
abendländischen Kultur in Wahrheıt. zugrunde gegangen, und A
ihre Stelle ıst eın Nebeneinander verschiedener Nationen getreien,
wobei die arabische infolge der weıiıten Verbreitung der arabıschen
Sprache ın eine. Reihe Von kleineren Einzelnationen zerfällt, deren
jede auch iıhren eigenen Staat hat In dieser Vereinzelung, dıe
Treilich immer noch durch ein starkes istamiısches Gemeinschalts-
bewußtsein gemildert wird, dessen stärkste Stutze die alljährlichen
Pilgerfahrten Aaus allen Läandern des Islam Zzu dessen heilıgen
Stätten, Mekka un Medina, SIN  d, tritt die islamische Welt in die

.Zukunft. Wie diese sıch dort gestalten wird,— ble'1bt ab\zgwarten.  w
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KLEINE BEITRÄGE
ıe Ostkirche

Bemerkungen dem gleichnamıgen uche des orthodoxen Metropéliten Seraphım
Von Prof. Dr. Joh Brınktrıne, Paderborn

Die orthodoxe Kırche, insf;esondere cdıie russısche, ist den etzten Jahren
sehr aktıv geworden. Sıe nımmt 8 ANZ 1m Gegensatz ZUu ıhrer eigenen Tradıtion
neueEestens (wenigstens wurde dieses VO  —$ Frankreıch berichtet) auch Katholiken
auf, hne verlangen, daß S1C den lateinıschen Rıtus miıt dem östlichen VÜI.-

tauschen. Im kommunistischen China entfaltet S1E ıne TCSC Missionstätigkeıit.
Moskau wird als das „drıtte Rom bezeıchnet, „eın viertes WIT': es nıcht geben”
([Moskauer] Patriarchenzeıtung 1946, Sept., 56) Vom Moskauer Patriarchen
WITF'! behauptet, se1 „der wahre Hırt, der oberste Hierarch, dem Christus, WIE
einst Petrus, dıe Herde der Schafte und der Lämmer anveritraut hat“ ebd 1947,
Nr. 4, 43) Unter missionarıschem Gesichtspunkt ist eine solche „orthodoxe“
Propaganda iıne Erschwerung für dıe Ausbreıitung des wahren (>laubens, denn
dıie volle Einheıt der Kıirche ıst ine der wesentlichen Vorbedingungen für 1ne
erfolgreiche Miıssion unter den Ungetaulften.

So ist der katholische Theologe und auch der Missiologe CZWUNSCH, der
orthodoxen Kırche seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. (zute Dienste kann ihnen
hierbei das Buch 95  1€ Ostkirche“* von Metropolıit Seraphım eıisten (Stuttgart
1950 Spemann- Verlag, 339 5

An diıesem Werk haben verschiıedene „orthodoxe” Théologen fiitgeärbeitet ;
für den dogmatıschen Teil zeichnet der am 14. September 1950 auf tragısche
Weise Leben gekommene orthodoxe Metropolıit des Mitteleuropäischen
Metropolitankreises 5 Erzbischof von Berlin und Deutsch-
land Unter seiner Redaktion ıst auch das I Werk erschienen. Der zweıte
Teil, der VO „orthodoxen” Standpunkte AUS 1ne kurze Kirchengeschichte bietet,
wurde on .  f der (Universität Belgrad) verfaßt. Den
etzten Teıl. der das christliche Leben 1in der Jrthodoxie behandelt, schrıeb der
Professor der ehemalıgen Kaiıiserlıchen Geistliıchen Akademie ‚in Kiew, fIwanTschetwerikow.

Es empfhiehlt sıch, cdiekflbei'den Hauptgrfinde, die nach Ansicht / der
Verfasser vgl und der Orthodoxen überhaupt ZUr Ir ennung des
Ostens <  - der römiıschen 1r! ührten, das Filioque un en unıversalen
Jurisdiktionsprimat des Papstes, herauszugreifen und kurz Stellung dazı
nehmen.

Ist der TO' aDlehnende Standpunkt Seraphims un Lengen-
telders (S 118) bezügliıch des F 10 wirklich berechtigt? Ist er Gegensatz
zwıschen orthodoxer und katholischer Auffassung tatsachliıch unüberbrückbar?

Zunächst findet siıch das Filioque auch beı den orientalischen Vätern,
beı Didymus dem Alexandriner (De Spiritu Sancto 110  — eX se, sed

IL€ ei lle est), beı Epiphanıuset est quod subsiıstit
VO'  =) Salamis (Ancoratus E % TO. IlaxtpOc % XL Yioß TVEEL: ıb. S, %X-
TNS QUOLAC Ilatpöc % %L Yioß IIveöpa "Ayı0y) und beiı Cyrill von Alexan-
drıen (Thesaurus de sancta ei consubst. Trmimitate, assert. 34: TOOELOL ÖE AL E %,
Noartpöc %. Al S Ö Tixeront. Hist. des dogmes 81 sagt mit Recht;
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Jaß 1m etzten Viertel des vierten ]ahrhunderi:s dıe griechis&1e ‘T}‘xéolo'gie offen-
sichtlich nach der Lehre des Filioque hın orjentiert ist

Viel versöhnlicher als dıe 1n dem vorliegenden Buche zulage tretende Hal-
tung ist die des orthodoxen Archimandrıten Stephan ilkıc gıbt
eologe ın der Ostkirche, dıe das »0110que« DUr als formale, ber nıcht als
wesentliche Abweichung des Symbols betrachten, das zudem verständlıch ist, wel

diese durch dıe jahrhundertelange Praxıs der Westkırche geheilıgt ist und keine

Erniedrigung den Heilıgen Greist enthaäalt“ (Christliches Abendland un!:

Morgenland 1ın Jos CGasper, Um dıe Einheıt der Kırche, ıen 1940, 169)
Das E% TOU 1 loatpoc EURNODEUOLEVOV IM Symbol geht ofenbar auf Joh 15,

ö NADd TOU 11oxtooC EUTOPEUETAL zuruück, 1Ur daß mıt Rücksicht auf dıe bereıts
TOV S TOU LoxtoOC VEVWWNÜEVTAX unvorliegende Formuli:erung des Nicaenum:

de. Ist aber TO S%, T0OV) Iloatpöcın Anlehnung 1E ZAUS dem TADC eın SE% WUur

W1E TO CWOTOLOV un andere Aussagen des Symbols derSUMNODEUOLLEVOV ebenso
Hl Schrift entnommen (andere gehen auf die Liturgie der die theologische
Schulsprache zurück darf diese Aussage nıcht eıner feierlichen Definition
über den Ausgang des H1 Geistes gleichsetzen und behaupten, daß das zweıte

hre vVomn Hi Geiste hne Zweitel genügend dargestelltökumenische Konzil die
habe (so der Ausführliche christliche Katechismus orthodox-katholischen
Kirche«, St. Petersburg 18587, 57) Dıe dogmatiısche Tragweite der Aussage
geht nıcht über die iıhrer Quelle, Joh. 15,26, hiınaus (zur eingehenderen Be-

gründung vgl unsercm Aufsatz: Beıtrag ZUrFr Entstehung un Erklarung des
Credo ın den „Ephemerides liturgicae“ aRomae) 1928, 48 8 OR VOor allem 53

elches ist NU]  — der Sınn uUunseICI Schriftstelle? Si1e lautet 1m Zusammen-
hang: „Wenn der Beistand kommt, den iıch euch Vo Vater senden werde, den
Geist der Wahrheıt, der VO Vater ausgeh (Ö TAD% TOU 1la tpOc EUTODEUETAL),
jener WIT:! VO  — mır eugnIıs ablegen, und auch ıhr werdet Zeugn1s ablegen,
weiıl ıhr VONn Anfang bei MIr seid. Es handelt siıch. hier das Zeugnis,
das der Hl Geist über Chrıstus blegen wird. Der Herr ll betonen, dafß
dieses Zeugn1s e1n göttlıches ıst, ja daß ım Grunde der Vater selbst 6cs ist, der
durch den Hl Geist Zeugn1s uüber Jesus ablegt; darum fügt hınzu: der VO:

Vater ausgeht. Man erkennt leicht, dafß die Erwäahnung des Ausganges u dem
Sohne 1n diıesen Zusammenhang Sar nıcht gepaißt hatte; vgl Joh.5, 31 „Wenn
ıch ul  ber miıch selbst Zeugn1s ablege; ıst meın Zeugnı1s nıcht glaubwürdıg.,”

Weit und den Orientalen entgegenkommend ıst In der Frage des Filı1oque
der Standpunkt Roms „Ets1 Graeci teneantur credere etiam Fılıo Spiritum
Sanctum procedere, n O tamen tenenfur 1n symbolo pronuntiare”
(Bulle „Eitsı pastoralıs” vom Jahre 1742, deren Bestimmungen noch heute ın
Geltung sind).

2 Was den Prımat desrömiıischen Bischofs angeht, sollte man

Zunächst nıcht bestreıten, daß Petrus wirklıch der KErste un: das Haupt der
Apostel wWar. Die Behauptung, dafß „dıe Apostel einander hre und Rang
gleich” waren ‚(S. 114), ıst nıcht haltbar. Die H Schrift redet eine Z deutliche
Sprache vgl hierüber NSETEC Ausführungen in „Offenbarung und Kırche“ 11,1949, 181— 190 und 196)

Wenn die Schrift namentlıch dıe Worte des Herrn 1n 16, 18, nicht so
deutlıch für dıe katholische Auffassung zeugten, warum geben orthodoxe
Autoren (worüber sıch schon Solowjew beklagt) diese Stelle vielfach VCI-
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s—tümmel'tf/(unter Auslassung des „Sup hanc petram“) wieder? Die Beleg}e sıehe

„Offenbarung und Kirche“ 11 189, Anm
Die VO  - den heutiıgen rthodoxen vertretene Auffässung besteht nıcht VOLr

dem Richterstuhl ıhrer eigenen „großen Hiıerarchen und ökumenischen Lehrer“
Der hl Basılıus nennt Petrus: TWAVTWV LLEV TW LA NTV xo0xpLelc,der allen

Jüngern Vorgezogene (Prooemıum de iud1ıcı0 Dei [ Sermo VII de peCcCcalo 5
nach dem hl Gregor VO  - azıanz ist Petrus TO NS "HKNANGLAG EPELO Kr dıe Saule
der Kirche Apolog ad patrem SUUIN Gregor.), nach dem hl Johannes Chryso-
STtOMUS ist der erste Apostel, iıhr Koryphae, ihr Fürst, ihr Haupt, Fundament
und Saule der Kıirche, dem ganzch Erdkreis vorgesetzt, ihm sind der D
Erdkreıs und alle Menschen anvertraut (vgl Maurinerausgabe der Werke\ des

Heılıgen, Parıs 1859, tO:  5 XL, 351 S bes 354)
Die genannte Auffassung der Orthodoxen besteht auch nıcht VOI dem Urteıil

ıhrer eiıgenen Liturgien, cdiıe geradezu mıt Zeugnıissen tur den Prımat des
hl. Petrus angefüllt sind er heißt schlechthin Koryphäe der beruhmten Apostel
JEKODULOAXLOC TW SVOOCWV ’AToGtOAwV); 1st In KOPUHALOTATOG TW ”ATOGTOAWV,
dıe erste Spiıtze (T00€CARY.WV); der Vorsitzende der Apostel (TD0OEÖDOG TOV
”’ATOGTOAWY), Fels und Fundament (TETDA vAl XPNTLG), Fels des Glaubens
(m6rp« TG TLOTEWE), Vorsteher der Kıirche (TPOGTATNS ’C‘fig "KuKANGLAG),
Erzhirt der Schate (XOYLTOLLLNV TWV ToO0BATWV), Erster der Kirche (TNS °’KEx-
AANGLAG TOGOTOS) uUSW. Am Junı SINg die orthodoxe Kırche „Gipfel und
Fundament der Apostel, alles verließest du Koms CI'SfCI' Bischot wurdest du,
der größten der Städte uhm un! hre und der Kirche, Petrus, Stütze
Die genauen Nachweise siehe „Offenbarung und . Kirche” 11 197

In neuer eıt haben dıe Orthodoxen auch diesen Stellen Anderungen VO1I-

genommen un namentlich diıe Worte; . dıe dıe Stadt Rom erwäbpen Rom wird
mehrfach in den Menaen genannt gestrichen.

Ebensowenıig w1e gerade auft Grund der orthodoxen Ti'adition der P;'ima't
Petri bezweiıftelt werden kann, annn auch der Primat Roms bestritten werden.
Die roömische Kirche bzZzw. ihr Bischof Klemens griff bereits VOr 100 in die 1n der
1r von Korinth. ausgebrochenen Streitigkeiten ein; ähnlich handelt schon
vorher den Kirchen 1in Kleinasıen gegenüber St Petrus, „der ZWAar nicht, an der
Entstehung der kleinasiatischen Gemeinde beteiligt iıst Petr 1,12), aber ganz
selbstverständlich die Vollmacht hat, seine Amtsbrüder ın Kleinasien zu mahnen:
» Weıiıdet die Herde Gottes in euren Stadten.« Dıie römische Gemeinde ıst NnNur
»miterwählt« — und dennoch sicht sıe sıch berechtigt und verpflichtet, sich
dıe Schwestergemeinden: tern 1m ÖOsten Zu kümmern: »Ddeid nüchtern und
wachet .. .« (1 Petr 5’ )“ Ethelb Stauffer, Zeitschrift füx*l Kird}engeséxichfcLXIL 1943/44,

In dem-Briefe des hL Ignatius von Äntiqd1}en an die Römer (Adresse) sicht
InNnan mıt Recht Anspielungen auf den Primat der römischen Kirche. Nach Irenäus
besıtzt diese Kirche bekanntlıch ıne potentio0r princıpalıtas, un! jede‘ andere
Kirche muß mıt ıhr übereinstiımmen Adv. haer HL, 3:9) Später wenden sich
csowohl Basılius WI1E Johannes Chrysostomus ın den kiırchlichen Wirren ıhrer eıt
nach Rom und biıtten se1n Eingreifen.
und Kirche”“ 81 07229214

1€ Na.chwei_se siche 1ın „Offenbarung

der iilhre und der Juris-Es geht nıicht d zwischen einem Primat
dıktion unFersche%den un! M, das christliche Altertum habe dem
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römischeri >Bischon ohl den ersteren, ber nıcht den zweiten zuerkannt (S 141 f.)
Beı dem, W as WIT hörten, handelt sich mehr als einen bloßen Vorrang
der Ehre

Die 500—600 Bischöfe des von den Orthodoxen anerkannten vıerten kume -
nıschen Konzils VO  e Chalzedon 1m Jahre 451 reden in einem Schreiben den
ht Papst Leo diesen mıt den W orten „Der du uns w1e da S upt C

Glieder ın deiınen Stellvertretern (Leo hatte sıch durch Legaten vertreten

Jlassen) geleitet und dıe richtige Einsicht gezeıgt hast DV GU LEV, (WC KEDAAN
LEAOV, NYSLOVEULES SV TOLC TV GÜVTAELV ETEY OUOLV, TYV SÜVOLAY EmLÖEL-

AXVÜLLEVOG
Auch in diesem ‚Punkte koönnte für die rthodoxen iıhre eıgene Laiturgie

Lehrerin se1n. Auch hier führt dıe konsequente Örthodoxıie ZU! Katholiziısmus.
Wir brauchen wohl nıcht darauf hinzuweısen, mMan manche Partien des

Buches zustimmend und mıt Genuß lıest. W ır denken diıe Ausführungen
ber den (ottesdienst und ber dıe allerseligste Jungfrau. Dıiıe Vesper beginnt
mıt der Erinnerung d dıe Erschaffung des ganzen Weltalls durch Gott. Die
geöffneten könıglıchen Türen lassen. VOoTr den Anwesenden den Himmel und

Im Gottes-den Thron (iottes im (lanze der brennenden Kerzen erscheinen.
haus herrscht abendlıches Halbdunkel. Wie einst der Geıist Gottes über dem

Weihrauchfaß desAbgrund schwebte. steigt jetzt der Weihrauch aus dem
1n dıe Höhe. Vom SängerchorPriesters, der durch dıe an Kirche geht,

klingt der großartige poetische Gesang über dıe Schöpfungsgeschichte der Welt,
der ımmer wieder VOoO  — dem Ausruf des Psalmıiısten „Alles hast du miıt Weisheit
geschaffen “ unterbrochen wırd Vor dem Betenden erscheıint das ıld der Ent-
stehung des Lıichtes, des Himmels, des Wassers, der Vögel der kleinen Tiere
und der großen Der erste Gedanke des beginnenden Tages ıst dem anzen
KOosmos gewıdmet, 1n dem der Mensch, der Weltbürger (Ko sm o1 te S)
Nnur eın kleines Teilchen ist. Aber dıeser Gedanke die Welt un! das Gebet
für diese ‘wiıederholt sıch auch 1n anderen Gottesdiensten, auch ın der Liturgıe,
dem zentralen CGottesdienst. In der Welt als Ganzem ist alles miıteinander
vertlochten: die Schöpfung freut sıch mıt den Menschen er iıhr Daseın, mıt
ıhm gemeınsam leidet sS1e unter der Sunde, leidet mıt ıhrem Erlöser, freut sıch
uüber seine Auferstehung., Und diıeses Miıtleiden dauert bıs ZUm heutıgen Tag
„Alle Kreatur”, sagt der Apostel Paulus, „sehnet sich mıt uns und angstıgt sıch

noch immerdar un wartet auf dıe Erlösung” (Röm S, (S 943 ..
Weil dıe allerheiligste Jungfrau Marıa den Gottmenschen und Heılland der

Welt geboren hat und dessen Mutter geworden ıst, glaubt dıe orthodoxe Kıirche,
daßf sie Heilswerk Chriıstı mitgewirkt hat. Sie ist 93.  1€ Ptorte des Heıiıls der
Welt* gewesen. Dadurch, dafß s1e (ottes Sohn ın ihren Schofß aufgenommen
hatte un mıiıt der göttlichen Natur verbunden wurde, hat s1e nıcht DUr sıch
elbst, sondern auch dıe N: Welt erneuerTt, deren Vertreterin S1e HEeEWESCH
ist „In deinem Schoße stellte der elobte und hochverherrlichte Gott unserer

Väter die N: Welt vollig wieder her (Sonntag, Morgengottesdienst, Ton)
An anderen Stellen der orthodoxen gottesdienstlichen Bücher wiıird der Gläubige
darauftf hingewıesen, daß die allerheılıgste Jungirau Marıa, infolge ıhrer Bluts-
verwandtschaft. mit dem Leıbe Christi1, in sıch das rdische mıt dem Himm-
lischen verbunden hat. Durch die Jungfrau Marıa sınd alle Menschen eıil-

pehmer der göttlıchen Natur geworden Endlich g1aubt dıe orthodoxe Kirche,
Nach a1tkifl_:hlicher Auffassung Vbe"ginnt der Tag miıt der erst€n Vesper.

Missions- Religionswissenschaft 1951.\ NT
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dıe allerheiligste Jungfrau, krafit inrer hohen Wüuürde un! Teilnahme
Heilswerke Christi,; NSsSere Fürbitterin VOT Gott 1st daß sS1C gleıch
lhıebenden Mutter, HNSerec Csebete auinımmt un ottes Ihron emportragt
ÜDıiıese Kraft des Gebetes für uns 1st 3891> ihr VO  $ Gott verliehene (GGnaden-
gabe Wie AUuS dem Gesagten sehen ist, ist diıe Verehrung der Mutter-
gottes NUur eiıne Jogische, dogmatische un! praktısche Folgerung Aaus der ortho-
doxen Christologie. 47 —a Sehr wohltuend berühren tolgende Worte (S 169)
”  1e Wiedervereimigung der getrennten Kırchen des Ostens un! des Westens,
dıe durch das auf der apostolischen Sukzession beruhende Priesteramt, durch
die gleichen Mysterıjen (Sakramente) dıe gleiche Heiligenverehrung und viele
kultische un!' andere INDNETC Gemeimsamkeiten verbunden sınd, 1St auch CI

Anlıegen der ostlichen Christenheıit. Die orthodoxe Kirche wünscht diese Ver-
und betet S1C. Wie und WwWann dıese Vereimigung der Kirchen —

estande kommen soll, ist UNSCICHI menschlichen FKrmessen verborgen un! lıegt
alleın Ratschlusse (sottes. Die orthodoxen Chriısten glauben un! vertrauen
dabei auf die Verheißung des Herrn,; „CINC Herde un: CI Hirte sSE1N

wird“ Joh 10, 16)
Wenn das Fegfeuer als Ort der Läuterung durch Leiden definiert WIT

dıe satisfaktorische Bedeutung haben (S 101); Was VOoNn der orthodoxen Kirche
verneınt werde, bedarf das Rıchtigstellung: die katholischen Theologen
lehnen dıese angeblich satisfaktorische Bedeutung der Leiden des Purgatoriums
ausdrücklich ab vgl die Lehrbücher der Dogmatik VOoNn Simar IL, Freiburg
1. Br. 1899, Bartmann 1L, Freiburg 1. Br 1918, 502 Pohle-Gierens IIT,
Paderborn 690)

Jurisdiktionelle Neuerungen in Indien,
apan un Sudafrıka

Von Prof Dr Max Bıerbaum

ET ATAr de's Stuhles m ıt Portugal
Mit Rücksicht autf die 1m Jahre 1947 erfolgte poliıtısche Unabhängigkeits-

erklärung ndiens haben der H1 Stuhl und die Regierung VO  v Portugal
Juli 1950 NCn „feierlichen Vertrag” ! mıt neEeunNn Artikeln geschlossen, der

()ktober 1950 ratınziert worden ist. urch diesen Vertrag sollen die
Bestimmungen des portugiesischen KonkordatsVO Juni 18586 bezüglich des
königlichen Patronats i Ostindien, as NUr eineNotlösung war *, Uun!: des Ac-
cordo ezuglı der Umschreibung der Diözesen, der Bischofsernennungen und
der doppelten Jurisdiktion VO April den erhaltnıssen des
Landes angepaßt werden. Als Unterhändler tatıg der Sekretär der Kon-
gregatiıon für außerordentliche kirchliche Angelegenbeiten, Mons. Domenico Mar
dinı, un der portugiesische Botschafter beım Hl Stuhl, Dr Pedro Tovar de
Lemos.

Text 3 Acta Apostolicae Sedis 1950, 811/14
2 ext be1 Mercati, Raccolta dı Concordatı. om 1919,
8 Text] cta Apostolicae Sedis 1928. 129
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Artıkel Z In den ersten dreı Artikeln verzichtet die portugiesische
Regierung aut verschiedene Vergünstigungen, die mıt dem portuglesiıschen Pa-
tronat * zusammenhängen un: 1Ne Konzession der Kırche mıt Rücksicht auf 1€
früheren Missionsverdienste Portugals Im ersten Artikel verzichtet dıe
Regierung aut das Privileg der Präsentation der Bischofskandidaten durch den
Prasıdenten VO  —$ Portugal das sıch auf dıe Besegung der Bischofsstühle von

Mangalore, Quilon, I'rıchmopoli, Kotschin, IT’home Von Mailapur und Bombay
bezog Im zweıten Artikel wiıird der Hl Stuhl Von der trüuheren konkordatären
Verpflichtung enthoben, sıch VOT der Besetzung der Bischofsstühle VOo  3 Cotschin
und Ihome VO  - Mailapur mıt dem Präsıdenten VOon Portugal Verbindung

sefizen b  üglıch etwalger „politischer Bedenken und Bischöfe portugiesischer
Nationalıtat für diese Size ETINENNECN Im drıtten Artikel wird der HI Stuhl
VO:  $ der Verpflichtung befreıiıt für den Erzbischöflichen Stuhl VO  e} Bombay

Kandıdaten ‚9 der abwechselnd entweder dıe portugiesische der
britische Nationalıtät besißt. Miıt dıiesen Bestimmungen über das Be-
segungsrecht der erwaäahnten bischöflichen Stühle hat der Papst jebt JENC CMECIN-
rechtliche Freiheıt, WIC S1C ırchlichen ese Can 329 formu-
hlıert ıst.

Artikel Der Verzicht auf Privilegien, dıe den Priestern portugiesischer
Nationalıtaät Vorzug einraumten, soll für diese, Europäer
der Goanesen der Kandıdaten anderer Abstammung, SCcCh ıhrer.Nationalıtat
beı der Besetgung VO  e} Bischofsstühlen keinen Nachteil erhaältnıs AausSs-

wartigen Kandıdaten bedeuten.
Artıkel Ausdrücklich wiıird festgelegt, dafß dıe vorhergehenden Bestim-

MUNSCH des Vertrages Art 1—4) bezüglıch der Bischofsstühle sich nıcht
auf das Kıgentum der Guüter Kunstschaägbe Schulen us  < des Portugiesischen
Patronats bezıehen; diese Vermögenswerte und Eınrıchtungen werden auch
Zukunit VO Hl Stuhl als Eıgentum derjenıgen Stellen anerkannt bleiben, denen
S1IC jett gehoören.

Artikel Die portugiesische Regierung verpflichtet sıch, Geiste dieses
Vertrages 1Nc NECUE Umschreibung der Erzdiözese VO  $ (G0oa Erwagung
zıehen, WECLNN S1Cc der HIStuhl für notwendıg halten sollte.

Artikel Die übrigen Anordnungen des Konkordats V Ol 18586 und des
Accordo VO  —$ 1928 bleiben in Kralft, soweıt s1C nıcht ausdrücklich dem
Vertrag abgeandert sınd; diıeses Inkraftbleiben gılt besonders bezüglıch der
Metropolitan- und Patriarchalwürde des Sıbes VO  - Goa. W 16 uch ür die Natio-
nalıtat der Pfarrer VO  — bestimmten Pfarreıen.

Artikel Kür die portugiesische Regierung T1 finanzielle Ent-
lastung CM; insofern S1C VO  =| der Verpflichtung ZUT Dotation der S0 Patronats-
Bistümer von Kotschin und "Thome Von Maılapur TrTEe1I bleibt, dıe Ar-
tiıkel des portugiegischen Konkordats Von 1886 vorgesehen WAaTl; ebenso bleıbt
S1C Tre1 VO  $ den anderen Lasten, die S1C bezüglıch der jett VO: Patronat los-
gelösten Gebiete tragen hatte

Artikel Die Ratifizierung des Vertrages WIFT: möglıchst bald ı Lissabon
vollzogen werden.

Nach dem Bericht VO  — Anton Freitag ber 1e€ Missionskirche 1m neu
Indien“ M> ıst dıe Verwirklichung st dı Kirche mıt Rück-
sicht auf indisch-nationalistische Bewegungen, ber auch SCH der bereıts er-

Vgl Grentrup, Ius mM1sSsS10Narıum, Steyl 1925, 194 ff
ZM 1950 Nr Z 139

P5“
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reichten extensıven Uun! intensiıven Entfaltung des kirchlichen Lebens heute eın
„Hauptanliegen” un!: deshalb VOLT allem auch dıe Erweıterung der einheimischen
Hierarchie und des einheimiıschen Klerus Aber „die langst reite Entwicklung
des Erzbistums Bombay für die einheimische Hierarchie indet noch in dem miıt
Portugal abgeschlosenen Missionsaccordo (von ihr Hindernis”. Jebt ıst
nach der Aufhebung verschiedener partikuläarer Bestimmungen durch den ucCH

Vertrag VO  $ 1950 die rechtliche Möglichkeit gegeben, das genannte Hauptanliegen
verwirklichen und die einheimische Hierarchie auf bodenständiger Grundlage

we?ter auszubauen.

Dıe Errichtqng der Apost,ol’iééßén Delegatur Karachı
ın Pakistan

Nach dem CI'S£CD Weltkrieg ist die Zahl der Apostolischen Delegaturen in
den Missionsländern stark gestiegen. Das hängt mıt der politischen oder kirch-
lichen Entwicklung jener Länder N, die z staatlıche Souveränıtat
erwarben oder große Fortschritte bezügliıch der ahl der Gläubigen und kirch-
lichen Einrichtungen gemacht haben. Im Jahre 19292 gab 12 Delegaturen, dıe
entweder Yanz der. teilweise VQ  w der Propaganda abhängıg nN, für das Jahr
1950 werden VOo  5 der Propaganda- abhängige Delegaturen angegeben Ihre
Amtsinhaber sind ständige päpstliche Gesandte ohne diplomatischen Charakter,

hne die amtlıche Aufgabe, dıie Beziehungen zwıschen dem Hl Stuhl und
der Regierung des betrefenden Missionsgebietes pllegen. hre ordentliche
ma:| und Aufgabe besteht ın der Überwachung ihres Amtsbezirks und In
der Berichterstattung nach KRom; außerdem besigen s1e SOr facultates delegatae.
Verfassungsrechtlich sind die Delegaturen kein notwendiger Bestandteil der
Missionsgebiete, aber ihre Opportunitat steht außer Zweıfel. Die Delegaten
haben SCH ihrer amtlichen Beziehungen allen Missionssprengeln eines

Landes eine bessere Übersicht un! konnen deshalb für ine große. einheitliche
Aktion Sorge tragen Auch trıtt durch iıhre Person als päpstliche Gesandte
personam agun Summi Pontificis das erkmal der Apostolizıtat der Missions-
kırche starker nach außen hervor, die Verbindung der Missionshierarchlie
mıt dem Stuhl Was Leo XIH über die Bedeutung einer Delegatur fuüur

‚Nordamerika gesagt hat, gilt auch für dıe Missionslander 1n der Gegenwart:148  Kleine _Beiti*äge .  w  reichten extensiven und intensiven Entfaltung des kirchlichen Lebens heute ein  „Hauptanliegen“ und deshalb vor allem auch die Erweiterung der einheimischen  Hierarchie und des einheimischen Klerus. Aber „die längst reife Entwicklung  des Erzbistums Bombay für die einheimische Hierarchie findet noch in dem mit  Portugal abgeschlosenen Missionsaccordo (von 1928) ihr Hindernis“. Jegt ist  nach der Aufhebung verschiedener partikulärer Bestimmungen durch den neuen  Vertrag von 1950 die rechtliche Möglichkeit gegeben, das genannte Hauptanliegen  zu verwirklichen und die einheimische Hierarchie auf bodenständiger Grundlage  we?ter auszubauen.  é. Die Errichtqng der Apostolischén Delegatur Karachi  in Pakistan  N;l,dl dem ersten Weltkrieg ist die Zahl der Apostolischen Delegaturen in  ‘den Missionsländern stark gestiegen. Das hängt mit der politischen oder kirch-  lichen Entwicklung jener Länder zusammen, die z. B. staatliche Souveränität  erwarben oder große Fortschritte bezüglich der Zahl der Gläubigen und kirch-  lichen Einrichtungen gemacht haben. Im Jahre 1922 gab es 12 Delegaturen, die  entweder ganz oder teilweise von der Propaganda abhängig waren, für das Jahr  1950 werden 10 von der Propaganda-abhängige Delegaturen angegeben®. Ihre  _ Amtsinhaber sind ständige päpstliche Gesandte ohne diplamatischen Charakter,  d. ' h. ohne die amtliche Aufgabe, die Beziehungen zwischen dem Hl. Stuhl und  der Regierung des betreffenden Missionsgebietes zu pflegen. Ihre ordentliche  Vollmacht und Aufgabe besteht in der Überwachung ihres Amtsbezirks und in  der Berichterstattung nach Rom; außerdem besigen sie sog, facultates delegatae.  _ Verfassungsrechtlich sind die Delegaturen kein notwendiger Bestandteil der  Missionsgebiete, aber ihre Opportunität steht außer Zweifel. Die Delegaten  haben wegen ihrer amtlichen Beziehungen zu allen Missionssprengeln eines  _ Landes eine bessere Übersicht und können deshalb für eine große einheitliche  Aktion Sorge tragen. Auch tritt durch ihre Person als päpstliche Gesandte —  _personam agunt Summi Pontificis — das Merkmal der Apostolizität der‘ Missions-  kirche stärker nach außen hervor, d. h. die Verbindung der Missionshierarchie  "mit dem Hl. Stuhl?. Was Leo XIII. über die Bedeutung‘ einer Delegatur für  ‚Nordamerika gesagt hat, gilt auch für die Missionsländer in der Gegenwart:  “ „Eius quippe auctoritas non parum est habitura ponderis ad conservandam in  multitudine obedientiam, in Clero disciplinam. debitamque Episcopis verecun-  “8.  S  diam, in Episcopis caritatem mutuam cum intima animorum coniunctione  Die neue Apostolische Delegatur in der Hauptstadt Karachi von Pakistan  wurde durch das apostolische Schreiben „Arcano Dei consilio“ vom 17. Juli 1950  errichtet *, und zwar in dem 1947 neu entstandenen Staate Pakistan, der die  _ West- und Ostküste Indiens umfaßt und „in spiritualibus“ der Propaganda-  ‘ Kongregation untersteht. Der neuen Amtsstelle werden zugleich alle Rechte,  “ Privilegien und Aufgaben übertragen, die einer Apostolischen Delegatur auf  Grund des gemeinen Rechtes zukommen.  1  Y  Dn  ».  $ Annuario Pontifich'o, Rom 1923, S. 337/38 u. i956, S. 835?  7 Vgl. M. Bierbaum, Die Apostolische Delegatur in Missionslähdern„‚ini  _ ZMR 1982, 275 £f.  8 Schreiben an den Episcopat von Nordamer  ika vom. 6. Januar 1895, bei  e  Vromant, Ius Misisionariorum. De personis. L6  x  }  'weg 193‚5‚’ S. 60.  9 Acta Ap Sedis 1950‚ 878/79.  +  Ä  .„El1us quippe auctoritas 910}2  - u est. habitura ponderı1s ad conservandam In
multitudine obedientiam, ın Clero disciplinam. debitamque Episcopis verecun-
diıam, in Episcopı1s carıtatem mutuam CU! intima anımorum conjiunctione

Die neue Apostolische Delegatur In der Hauptstadt Karachı VOon Pakistan
wurde durch das apostolische Schreiben „Arcano De1i consilio” vom 17 Juli 1950
errichtet und ZWAaTr in dem 1947 neu entstandenen  Staate Pakiıstan, der die
West- un Ostküste Indiens umfaßt un „1N spiritualibus” der Propaganda-
Kongregation untersteht. Der Amtsstelle werden zugleich alle Rechte,
Privilegien und ufgaben übertragen, die einer Apostolischen Delegatur auf
Grund des gemeinen Rgd1tes zukommen.

Annuarıo Pontificio, Rom 1923, 337/38 D 835
Vgl Bierbaum, Die Apostolische Delegatur in Missionsländern, .ın ;

ZM. 1932, 975 ff
Schreiben den Episcopat VOoO  } Nordamerika vom Januar 1895, beı

Vromant, Ius Misisionarıiorum. De person1s. Loiwcg 1935,Acta Ap Sedis Z 878/79
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Die Übe'rgab"’e der D-iözes’enr‚ Apostcblis'cheflVika£iä]te un
?räfektflten ın Japan den einheimischen japaniscl\1'gnKlerus

Infolge extrem nationalistischer Bewegungen in Japan VOTr dem legten Welt-
krieg un n NEeCu entstandener Schwierigkeiten während dieses. Krıeges
ren dıe auswaärtıg Oberhirten in der Ausübung ihres Amtes vielfach
behindert Deshalb hıelten S1e mıt Rücksicht auft das allgemeine Wohl der Kıirche
es tur besser, autf ihr Amt A verzichten. Der HI Stuhl hat damals den Verziıcht
angenommen un: dann für die vakant gewordenen Stellen

S rat aus dem japanischen Kletrus ernannt, un wWwWar für die
Diözesen Fukuoka,; saka, dendai, Yokohama, tür das Ap Vıkarıat Sapporo und
für die Ap Präfekturen Karahuto. Kyoto, Miyazakı, Nagoöya; Niigata, Shikoku,
Urawa 1 Das Recht; solche Admiministratoren für kirchliche Sprengel Aaus schwer-
wierenden Gründen bestellen, ıst dem Papste votrbehalten. Der NUur für ine
bestimmte eıt ernannte Administrator hat 1m allgemeınen die Rechte und
Pflichten eines Kapitularviıkars. Damals geschah diese Bestellung mit der Ab-
sicht; dıe Missionssprengel, dıe dem japänischen Klerus de facto überträgen
wurden,; später bei günstigeren Zeitverhältnissen ihm auch de jure anzuverirauen.

Die Propaganda-Kongregatıon hat jeßt die eit für_passend gehalten, diese
Absicht auszuführen und durch das Dekret VO' Juli 1950 11 dıe oben : er-
wähnten‘ Missionssprengel dem japanıschen Weltklerus de jJure übertragen.
Es wird dabei die Erwartung ausgesproöchen, daß dıe Oberhirten dieser Sprengel
den atuslandischen Missionaren; die bısher durch ihre ıfrige Arbeit die Kirche
ın jJapan begründet haben; hilfreich Zur Seıite stehen. ıne Ausnähme VO  e} dieser
Neuregelung bildet das Apostolische Vikarıat Hıroshima, das bisher der Gesell-
cschaft Jesu Zu  r Missionierung übergeben war und einen Administrator Au der-
selben Gesellschaft erhalten hatte: dieses Vıkarıat soll iın Zukunit VOo  } der Ge-
sellschaft Jesu „ad um Sanctae Sedis“ betreut werden. Mıt den Anordnungen
dieses Dekrets ist eın weiterer Fortschritt Zur Verselbständigung der Kirche
Japans unter eir;em einheimischen Klerus erreıcht worden.

Dıe Ejrr‘i_chtüng der b'i$chöfli‘ch_en H'icir“'arc‘hie
ın Südafrika

Am Januar 1951 machte der Apöstolische Delegat Von Südafrika békanntl
daß der Vater die Bischöfliche Hierärchie dort errichtet habe Es sınd vier
Erzbistümer yegründet in Anpassung die vier Ptrovinzen der Südafrikanischen
Union (K3ppro*ainz, Transvaal, Natal uüund Oranj}e=Freistaat miıt ihren Provinzıial-

Der einheimische Klerus konnte damals wegefx Personalmangel und der
Größe mäaäricher Sprengel die Arbeiıt nıcht allein eısten. Deshalb haben dıe e1IN-
heimiıschen Ordinarien einen eıl ihres Sprengels der Pastoration un! Missio-
nierung auswartiger Genossenschaften übertragen; ohne das Territoriıum von
ihrer eigenen Jurisdiktion Zu 1ösen: Es WAar 1m gewiıssen Sinnie eın juridisch neu€eSs
Experiment, für das aber dıe Instruktion der Propanganda über das Rechtsver-
hältnıs der Missıonsordinarıen un! Ordensoberen vom Dez 1929 anwendbar
ıst. Die Propaganda hat sta eines allgemeinen Dekretes zZu Regelung diıeses
Vorganges sıch damıt begnügt; die partıkuläaren Vereinbarungen zwischen
Missionsordinarıen und den Ordensoberen zu approbieren. Vgl dazu X. Paventi,
Quaestio m1ssı0onarıa, In Eun
fasc. 1! pas 112

tes docte ; Cgflmentaria Urbaniapa. ; Rom 1950,
;

Acta Ap. Sf:dis 1950, 894/95
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‘ Jhauptstädten) } das T  lé‘.rzbisfu  - Kapstadt, Prätorıa, Dachan und Bloemfoxätein.
Andere ehemalıge Ap Vikariate sınd Diozesen erhoben worden, o

jett außer den Erzbistumern 17 Bistumer gibt. Eıner VO!  5 den ucCcCH Erz-
bischöfen ıst der Aus Deutschland stammende ehemalige Ap Viıkar Meysıng von

Kimberley, dem je6t die Erzdiozese Bloemfontein übertragen ist. Die Neuord-
NUuns bezieht sıch auch auf die in der Suüudafrikanischen Union liegenden britischen
Protektorate Von Basutoland un Swaziland., ber nıcht auf die Miıssionsgebiete

Südwestafrika un! Sudrhodesien L
In dem Leitartikel „Coming-of-Age” der 5üda;frikanisdxen Wüochenzeitung

wird das Ere1igni1s urz als C Q gekennzeichnet. Die bisherigen
Apostolischen Vikare Bischotfe 1n ihrem Amtsgebiet, ber nıcht iıhrem
Sprengel., Sın s1e dıe ordentlichen Hırten geworden, diıe nıcht mıiıt stell-
vertretender Gewalt 1im Namen des Papstes, sondern mıt einer potestas propria
iıhr Gebiet leıten. Diese kirchenrechtliche Umwandlung zeıgt A} die Kirche
1n der Südafriıkanischen Union nach dem Urteil des Hl. Stuhles reif un: mündig
geworden ist, un sıch selbst unter der Oberhoheit des Papstes regıeren. Seıt
der Gründung des ersten Ap Vikariıats vom Kap der Guten Hoffnung ım Jahre
1819 mıt NUrTr wenıgen Katholiken und mıiıt einem erst seıt 1837 dort residierenden
Bischof ist die Kirche staändıg gewachsen LroBß außerordentlicher Schwierigkeıten,
wie TLiefstand vieler Eingeborenenstamme, die hohe Zahl der Mischlinge (über
900 000), der zeıitliche Vorsprung und dıe ungewöhnlich große ahl christlicher
Sekten, das mangelnde Verständnis vieler eißen für dıe Missionsarbeit und
die Behinderung der Miıssıon durch weltliche Behorden, nicht zulegt der Rassen-
kampf. Im Jahre 1900 War die Zahl der Katholiken auf twa 000 gestiegen

und heute auf rund 800 000 mit zahlreichen Schulen, Wohlfahrtsinstituten,
Ordensniederlassungen und kırchlichen Vereinen. 7Zu diesem Erfolg haben auch
NSCIC de ts ch Missi:onare beigetragen, die seıt dem nde des ersten
Weltkrieges, ZU eıl Aaus anderen afrıkanıschen Gebieten vertrieben, 1n großer
ahl nach Südafrika kamen und dort mehr als die Hälfte aller Missionssprengel
betreuen. Unter diesen christlichen Pioni:eren WAar ine $

ıchkeit Bischof Franziskus Hennemann, der 17 Januar 1951 gC-
etorben ist Am 97 Oktober 18892 in Holthausen 1n Westfalen geboren, hat er
mehr als a  re missionarisch in Afrıka gewirkt, seıt 1907 in Kamerun,

Apostolischer Vıkar wurde, seıt 19929 ın Südafrika, zunächst elf Jahre 1im
Gebiet VO  - Oudthoorn, dann seıt 19383 als Apostolischer Vikar 1n Kapstadt, bıs

1949 seıin AÄAmt niederlegte. im Nachruf 13 heißt Er ist immer der einfache
WE Missionar geblieben, und mıt einem unwiderstehlichen Charme CWann 1e

Zuneigung aller auch der außerhalb der 1r Stehenden. Dabei WAar eine
würdevolle Erscheinung, ber mit der Würde einer natürlichen Menschenfreund-
lichkeit, die SaAnZz 1m Dienste Gottes au€ging: „a Man of Living Faith“

12 Vgl die Artikel: „Hierarchy for S Africa“ und „Coming-of-Age“ 1n der
südafrıkanıschen Wochenzeitung „  € Southern Ciross”, Jan 1951, apec
Town. ber die heutige wirtschaftliche Lage unterrichtet

Südafrika (Übersee-Bücherei eit 13 Haag 1950 Spiesser,
13achruft 1m he South_ew Cross” vom Jan 1951.
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Die Missionskunstschau in Rom
Von Dr Franz Pilhatsch Bamberg

Die Gestaltung der Kunstfiformen ı der Architektur, Malereı und Musik ı157
VO'  v den natürlichen Gegebenheiten, Von Lage, Klıma und der geologischen
Beschaffenheit Landes und dem Kulturniveau Volkes abhängig. Die
Kunst ist Ausdruck nationaler un relıg10ser Ideale; ıst deshalb nıcht möglıch,
alle Kunstentfaltung auf BEMEINSAMEN Nenner bringen Obwohl der
Wert WIC auch die Wirkung der Akkommodatıon auf dem Gebiete der Kunst
vielfach umstrıtten 1st annn dennoch den letzen Jahrzehnten C1N Verlangen
nach einheimisch christliıchem Kunstschaffen festgestellt werden Eıne erstmalıge
Großschau VO  3 Neuschöpfungen christlicher Werte einheimischer Gestaltung
bot dıe Missionskunstausstellung Rom .

Der geistige Urheber dieser Schau ist Pıus XI Im Apost Brief VOoO

September 1937 den Präafekten dre Propagandakongregatıon, ard Fu-
INA2ASON]1---Bıondı, kündete 10 Missionskunstausstellung für 1940 Vatikan
a Vomn der wünschte, daß S1C C1H wunderbarer Spiegel werde, dem sıch
die Eigenarten der verschıedenen Völker reflektieren, und 1iNe Dokumen-
tierung der Anpassung der eingeborenen Kunst dıe missionarischen Erfor-
derniısse darstelle?*. Wegen des chin-]ap Konfliktes mußte die Ausstellung auf
1949 verlegt werden. Die Vorbereitungsstudien gehen dıe Jahre zwiıischen
1940 und 1942 zurück. Zu den Hauptmitarbeitern zahlte Lo-Hüung-Nıen, e1in

JuUuNScCr Maler der Schule ftur christliche Kunst Peking ®. Der Weltkrieg
erforderte 106 nochmalige Terminverschiebung. Im Jun1ı 1945 bat der Präa-
sıdent desAusstellungskomitees, Erzbischof e1s50 A t ı alle Mis-
sionsleıter, entsprechendes Material Z sammeln und nach Rom senden.

Beim Eröffnungsakt hielt Erzbischof Ö S ta t 1 Ü 1ine programma-
tıische Ansprache über die bodenständige Kunst. Er führte dabe1ı aus Es ıst
jetzt allgemeın un den Weıisungen der Papste un der Propaganda-
kongregation anerkannter und geheiligter Grundsatz, daß die Missionskunst

den Augen der Eingeborenen kein remder Importartikel noch Kolonial-
ypus SCIMN darf. „Die bodenständıge Kunst muß christianısıert werden und
das hauptsächlıch dreifacher Erwägung: Aus tradıtionellen Gründen.
Die Apostel und ersten Kirchenväter brachten nicht etwa die Kunst Palästinas,
Syriens der Agyptens nach dem Abendland, sondern benutzten die dort
vorgefundene hellenistische un!: röomiısche Kunst. Zum Beweis der Katho-
izıtät der 1r Wie der Missionar die Neuchristen iıhrer Sprache beten
lehrt muß auch die Sprache der Kunst mıt ihrer hohen volkstümlichen
und sozialen Bedeutung nutzen verstehen Aus Achtung, dıe dıe Kirche
allen Völkern entgegenbrıingt. Überall ist die kluge Übernahme künstlerischen
Erbgutes notwendig, soweıt dadurch nıcht die Reinheit des aubens verletzt
ırd In dieser Ausstellung findet in neben den glanzvollen Schöpfungen
Aus den Ländern mıt alter Kultur, WIC Indıen, China, Japan, Korea). dıe

Der Beitrag VO]  - Dr. Pilhatsch ist 10C Erganzung dem Artikel VO:  s
rof Dr. Aufhauser ı ZMR 1951 Nr. l) 74  E

ext des riefes 1: Costantini, L’arte cristiana nelle9 Roma
1940, Y—— 11

Merveille, art retien Chine, Lie Bulletin des Missions,
Bruges 3/1948, 127128
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nach -orj:entalıscher Redeweise W1€e sSi1ine 1n dıe ‚Augen llende Poesie‘ wirken,
auch dıe etwas ungeschlıfenen Schopfiungen der primıtıven Völker Afriıkas
und Ozeanıens. Nichtsdestoweniger bezaubern diese Werke durch Origmalıtat
und Naivıtäat. Sıie gleichen wildwachsenden Blüten mıiıt besonders lieblichem
Wohlgeruch. Die Kunst der Primitiven erscheint un W1E ıne bittere Frucht,
die ber doch die Fähigkeıt. besitzt, reıten un! zZzu einer eigenartıgen Form
VO  $ Schönheit gelangen. -  e christlıche Kunst, die in diesen Ländern
geschaffen wird, darifi nıcht ıne bloße Nachbildung der heidnıschen Kunst der
ırgend eın Mischwerk se1n, vielmehr spll S1e iıne Neublüte der alten Lokal-
kunst schaffen“

Dıe Ausstellung zeıgte dıe Werke der Malereı, der Skulptur und ult-
gegenstande Aaus ethnographısch einheıtlichen Gegenden. Sie umftfaßte 500
Objekte, dıe ın Zzwei Sektionen aufgegliecdert Die ine galt den Lan-
dern des Orients un des Fernen Östens, die andere den Gegenden mıt Pri-
mitivkultur. Das Vestibül zeigt'e dıe Grundthemen des Missionsapostolats
in vıer malerischen Kompositionen auf „  1€ Missıonssendung” von da
Fonseca, „Pius XIT.._segnet dıe Missionswerke“ VO  e} Le-Van-De, „Priesterweıhe
ın Belgisch-Kongo" VON Vandenhandt un! 1€ HI1. Kindheit“ VO Tran-
Din-Kim. Das Atrium gab eınen statistıischen L’berblick über die mannıg-
faltige Tätigkeıt 1im Missionsfeld. Der Raum wurde VOo  —$ einem Kreuz be-
herrscht; auf der einen Seite stand er Franz Xaver“, eın  r Werk des
indischen Malers Rodrigues, un auf der anderen diıe Theresia
vom Kınde Jesu eıne Schöpfung der indischen Malerin A. Trinidade. Ein
machtiges Transparent gab die Sınndeutung der Ausstellung mıt den Worten
Pius XII wiıeder: „Der Missionar hat nıcht dıe Aufgabe, dıe spezifısch
europälsche Kultur ın dıe Missionsgeschichte verpflanzen, sondern sol}
jene Völker, dıe bisweilen SOg tausendjährıge Kulturen aufweisen, zugaäng-
liıch un! bereit werden lassen, die‘ christlichen Lebenselemente und Sitten
aufzunehmen un! sich eıgen machen, diıe leicht un! natürlıch miıt jeder
gesunden Kultur harmonıeren und die dieser dıe volle Fähigkeit und Kraft
verleihen, dıe Würde un das (‚lück der Menschen sichern un: gewähr-
eisten. Die eingeborenen Katholiken sollen wirkliche Glieder der Familie
Gottes un! Bürger seines Reiches se1n, hne deswegen jedoch aufzuhören,
Bürger iıhrer irdischen Heimat bleiben“ Den Verbindungsgang den

Besonders her-einzelnen Abteilungen bıldete die Ma 1 -  C

vorzuheben siınd die Schöpfungen VO'  — Koseki Kımiko: „Japanische Martyrer”,
von as Hasegawa: „Die selige Gräzia Hosekawa“, von Van Genechten:
„Chinesische Martyrer“, von da Fonseca: „Martyrertod Vo  - Mıssıonaren ın
Indien“ und von Okayama Seikyo „Japanische Martyrer”.

Die anschließende Schau aus den Ländern des Orients und des Fernen
Ostens begann mit Indien Sie stand unter er Leitung des P. Heras, des
ünermüdlid1_en Vorkämpfers indisch-christliche Kunstgestaltung ım indischen
Kulturkreis Die 1292 ausgestellten Arbeiten trugen deutlich dıe Wesens-
merkmale der indischen Kunst, namlich Vergeistigung, Transzendenz und

Ul3;rschwang; S1e zeigten ‘431e Begegnung VOo  — Christentum un Indertum. Die

Fides, 1950.
Aus der Ansprache des Papstes die Missionsoberen Juni 1944

1n Mostra d’arte m1sS)OnNarTıa, Cittäa del Vatıcano 1950
(  3 Vgl Heras, Indian art atholıc Churches, ; in: The EYainer. Bom-

bay 1927, Oct.-Nov. 41—4
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bedeutendsten C_  Werke/ waren folgende: „Das Letzte Abendmahl"‘ ) B Königin
Indiens”. „Marıa und Martha“ VO:!  (} da Fonseca im anzZCH WarTr mıt

Bildern vertreten; „Vater, vergıb ihnen”“ von Trivikran;: „Eicce
Ancilla Domini”, „Flucht nach Agypten”, „Nach der Taute Jesu” VO  z Frank
Wesley 1m AdNZCH Biılder:; „Der göttlıche Arzt“ VO  - Angela Trinidade;
„Der Gute Hiırt”, „Flucht nach Ägypten”, „Petrı Verleugnung” VO  - Alired
IThomas ‘ 1im anzZcCh fünf Bilder:; „Job un! seine Freunde“ von Shirsat:
„Die Erschaffung der Welt“ VO  - Chadrakant Mhatre 1m SANZCH elf
Bılder; „Marıa, Miıttlerin der (Gnaden“ Vo Z Solanıı. Eın Meisterwerk
der Skulptur 1n indıisch-christlichem Stil ist Suse1i’s „Nirmala”. Sıie stellt 1n
Elfenbein die Unbeftleckte auf eiıner offenen Lotosblüte ruhend dar. Kine her-
vorragende Schöpfung 1m Geiste der Akkommodatıon ist das Standbild des
indıschen Bildhauers Paıi Der Kunstler stellt Christus ın Lebensgröße
als himmlischen Guru in der Kleidung eines dannyası dar. wWw1e auf einer
Lotosblume VO Hımmel auf dıe rde herabsteigt. Seine Augen sınd BE-
schlossen, damıt er dıe Dinge dieser Welt nıcht sehe, dıe rechte Hand hebt
R:  T ın degensgeste und iın der linken halt einen Pilgerstab. Besonders beach-
tenswert ist auch die Rekonstruktion einer Kapelle mıt den Charakteristiken
der buddhistischen Grotten ndiens. Die Apsıs zıiert ine JTempera von

Rodrigues: Christus; Köniıig Himmels und der rde miıt Petrus ım
Gewande eınes Sdannyası. Entwürtfe für christliche - Kirchen 1mMm indıschen Bau-
stil, unter denen das Modell VvVon P. Heras, das sıch den Mera-Bai-Tempel
in Chitor, Rajputana anlehnt; E den besten gehört, kleine Tempel mıt d'll'i5t7
lichen Altarbıldern, herrlıche Elifenbeinarbeiten, die chrıstlıche Moaotive nach
indıischer Auffassung darstellen, un Paramente mit indischen Symbolen
erganzen die Ausstellung

Die China-Schau Objekte zeıgt die in höchstem Maifße ab-
strakte und symbolische unst des Reıiches der Miıtte Zwei Darstellungen
reichen bis ın diıe Anfange des christlich-chinesischen Kunstschaifens uruüuck
Die „Chinesische Madonna“ VO  — T’ang _ Yin aus dem Jahre und der
„Erzengel Michael“ Von Gastiglione (1688—1766). Zu den bedeutendsten
Ausstellungsarbeiten gehören: „Madonna” 1m Mıng-Stil Vo  $ Ciang-Hut-
Sheng: „Die sach Ägypten“”, „Verkündigung“‘ und „Dıiıe Heimsuchung”
von Va  e} Genechten: „Madonna miıt dem Kinde“, „Madonna mıt blumen-
streuenden 'Engeln“, „Herbergssuche”, „Der hl Josef kehrt VO  w der Arbeit
heim” VO'  =) Lo-Hung-Nien 1 KFanzen Bilder; „Die Familie“ von
uca Hua 1 SAaNZCH sieben Bilder: ‚Madonna mit dem Kınde"”, „Die hl

Könige“ un! „Flucht nach Agypten” von Lucas h’en — 1m Yanzen elf Bıl-
der; „Madonna mıt dem Kiınde und „Flucht nach Ägypten VO  — Chang-
Chao-Ho im anNnZCH sechs Bilder; „Dıie Flucht nach ÄAgypten“ von Su-Hıiı-
Hua un! 99  C Flucht nach AÄgypten“ VO'  — Li-Ming-Yuen. Obwohl manche
Bilder noch schr on Vorbildern beeinflußt sınd, spricht
doch Aa4us ihnen tief relig10ses FErleben 1n chinesischer Art An : Kultgegen-
ständen . ın Jandeseıigener Formgebung sınd erwähnen: Ein Ziborium un!:'

Vgl A. Thomas., The lıfe of Christ, . ondon 19485
Vgl Schreiben der Propaganda an den Apostl. Delegaten Msgr. Kier-

kels VO' Dezember 19534 (Über den Hindu-Stil im Kirchenbau), in: Sylloge
praecıpuorum documentorum recentium Summeorum ontihcum et Gongre-
gatıonıs de propaganda hiide ecnon alıarum S CONS

uSsumı M1SS1ONAT10TUM. Rom 1939, 464-—465 rega_tiogum Romanarum.
Vgl D’Elia, or1gını dell’ rte crıistiana cinese (1583-—1640),Roma 1939, 48, 51
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e1in Schifichen nach einer Vase der Shan‘g-Dymstie‚ eın elch un! in Haus-
altar AUS Lackarbeit un eın Hausaltar mıt christlicher Ahnentafel. An fast
allen ausgestellten Objekten ist erkennen, dafß sıch dıe Kunstschaffenden
Chinas nach den Lieiıtsatzen des Inıtiators der chinesisch-chzistlıchen Kunst-
yestaltung, Msgr. Costantınli, richteten, die Aaus künstlerischer. reli-
g10S1SeET, historischer und praktischer Sıcht tur dıe Lösung des Akkommoda-
tionsproblems auf dem Kunstgebiete entwickelt hat 1}

Japan. Das japanısche Kunstschaffen leıtet sıch in Stil und Technik
von der chinesischen Kunst ab Abstraktheit un! Vergeistigung sınd se1ine
Wesensmerkmale. Unter den 31 Schaustücken sınd hervorzuheben: „Der
hl Franz“ und „  1€ Rosenmadonna” VO  - Okayama deikyo 1m anzcCcH
1er Bilder: „Weihnacht“, „Madonna”“ und „Japanische Martyrerın“ VO KO-
seki Kimiko 1mM SanzCcH zehn Bilder und ıne „Madonna‘ VO  — oda "Ta-
kahıro. Unter den ausgestellten Kultgegenstanden muß besonders eın großer
Altar 1n Lackarbeit und reicher Golddekoratien erwähnt werden. Einige
Arbeiten zeıgen den FEinfluß abendländischer Tedmik auf dıe zeitgenös{sisdlg
jJapanısche alereı 1

Ko Auch die koreanısche Kunst Baut auf der chinesischen auf, S1e  d
ıst jedoch {t{was Jebendiger. Außer der „Mater Dolorosa”“ von Kım Chang
Y oung gelangte e1in Trıiptychon für cC1e erbauende _ Kathedrale Seoul
mıt der. „Madonna” und den „Koreanischen Martyrern® von Chang W oosung
ZUr Ausstellung.

Vıet-Nam Dıe Kunst dieses Landes ıst die Synthese der chine-
sischen un indischen. Die Künstler der Gegenwart sınd jedoch stark der
abendländischen Beeinflussung ausgesetzt: Unter den 59 Ausstellungsgegen-
ständen profaner und sakraler Natur halte iıch für dıe wertvollsten „Die
Mater amabilıs“ un „Das nget“ VO  -} Le‘-Van-De und 1ne Pietäa in
Lackarbeit.

Indones:en S5S1ıam. Die indonesische Kunst weiıst auf die indische
Kunst un! re Berührung mıt der europälschen Asthetik hın Iko AUuS Java
stellt den „Betenden Enrgel” und „Christus als Könıg” AuS Sıiam ıst durch
Kultgegenstände un! Paramente vertreten.

Philıppinen. Ihre Sakralkunst weiıst keine andeseigenexf Motive
auf, da s1e sıch schon der. abendländıschen relig1ösen Kunst angepaßt hat.
Unter den dreı Ausstellungsbildern ist dıe „Madonna” Von A.Garcıa Llamas
bemerkenswert.

Nordafrika Das Modell einer Kirche un dıe Rekonstruktion e1nes
Marmoraltars AuUuSs einer Kapelle in der Sahara schuf Albert Wider ın arabisch-
maurischem Stil Mıt Rücksicht auf den mohammedanischen Charakter fehlt
jede Darstellung menschlicher Gestalten: der Künstler beschränkt sıch auf
dekorative Motive und geometrische Zeichnungen. Eine Monstranz 1m Ka-
bylenstil, 1ne€e Mıtra ım Berberstil un eın  D einem Pluvıale umgeformter
Haiküberwurf aus Ghardaia, erganzten die Schau

Die ektion Z nden mıt Primi-ig‘te die Kunstschöpfungen iın den Gege
fiiykultur.

Schreiben VO * VApril 19253 „Über 7E ? Universalität der christlichen
Kunst”, iın  6 Coll (l'omm. Syn in Sıinıs, Peiping 1952, vol V7 fasc. 5 410—417

Schreiben der Propaganda den Apostol. Delegaten Msgr. CostantınzOber die Förderung der christlich-einheimischen Küunst 1n China , 1n
Comm. yno: 19532, vol V‚ 705—706

ropaganda den Apostol Delegafen Msrg Ma-11 Vgl Schreiben der
rella voO Juni 1935 (Lob der einheimı1ıschen Kunst), In: Sylloge, a.a.Q 483
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Kanada. Bıs auf eın elfefibeinemes Kruzilix und ıne kleine- Chtistué—
statue alle anderen ausgestellten Objekte Gebrauchsgegenstande der
Eskimo UnN! Indıaner.

Ozeanıen. In der ozeanıschen Kn herrscht das dekoratıve Element
VO Lebendigkeıit, Farbenfreudigkeıt und Mannigfaltigkeit der der ato-
wıerung inspiırıerten Zeichnungen sınd ihre Wesensmerkmale. Das größte
Objekt dieser Ausstellung wWarTr ine 1in natürlicher Größe rekonstrulerte Kapelle
mıt einem Originalaltar aus Neu-Britannıen. Kın großes Holzkruzihx stammt
ebenfalls VOonNn dort. Das Tahiti-Inseln sandte iıne Bischofskleidung
Aus Rafhabast un! Perimutter un! einen Weihwasserkessel Aaus Kokosnuß.
AÄus Papuasıen kam ine Mıtra und Kaseln Aaus Pflanzenfasern, eın Kruzilix
Aaus einem Baumstamm geschnıtzt un ein Altar Neu-Zeeland War durch
„Unsere Liebe Frau Vo  $ den Maoren“ in einem Strohkleid vertreten. Die
Insel JToga zeigte e1in einer Palme ıinspiırıertes Reliquariıum. Meßgewander
mıiıt einheimischen Motiven zierten dıe Wände des Ausstellungsraumes.

Diese Ausstellungsabteilung enthielt eın mexıikanı-
sches Strohmosaik „Unserer Lieben Frau VO'  j Guadulupe” un ine Mıtra Aau>

Federnmosaik Qus dem 17. Jahrhundert.
Afrıka Dıie Negerkunst zeichnet sich durch Aufrichtigkeit un! Un-

mittelbarkeit iıhrer stilıstischen Formen aus Dıiıe Arbeıten der Primitiven sınd
prächtig In der Originalıtat ihrer Eingebung un! ıin der Unbefangenheit ıhres
Ausdrucks. Die Aufgliederung der ausgestellten Objekte erfolgte nıcht streng
nach geographischen Gesichtspunkten, sondern unter dem Gesichtswinkel der
Zusammengehörigkeit des Stils Vor allem hel ın diese Abteijlung dıe Rekon-
struktion einer Kapelle im Stil der Hütten VO  } JTogo mıt der eigenartıgen
Türtorm auf, dıe einen Zwischenraum tür die Gast»: freı alßt Die Kreuzweg-
statıonen Nn einheimische auernarbeıten. Aus Nıger1a (Benin) tammte
eıne Reihe VO  $ Metallarbeiten. Die bedeutendste war die Bronzegruppe VOL

Gakpon Dahou, die das Schiff der Kirche mıt dem Papst, den Bischöfen und
den Gläubigen darstellt. Die 10zese (Indo sandte bemalte Holzfiguren, unter

.denen dıe Darstellung der „Heiligen Könıge” und dıe „Madonna“ dıe e1n-
drucksvollsten waren. Der Sudan bot Zeichnungen, die mıiıt örtlichen Erdtarben
VO:  - den Schülern der Schule von Palotaca ausgeführt wurden, und eıne Lampe
Aaus einem Kürbis miıt tachelschweinborsten, ıne Arbeit der Schule VO  $ Torıt
Aus Tangayıka kam eine Sammlung schwarzer Holzmadonnen, ine Monstranz
AQus Elfenbein und Kirchenmodelle 1m Eingeborenenstil. Uganda schickte iıne
AusSs Haolz geschnıtzte Kreuzabnahme Christi. Eine Krippe d u> ork VOo

Kroonstadt erganzte die Afrikaschau.
Eine eıgene Abteilung 68 Objekte Wal der französıschen Vereinigung

nA O ua ge gewidmet. Ihre Zielsetzung, den Eingeborenen in den
Missionsländern beim Bau und der Ausschmückung VO'  - Kirchen unter Ver-
wendung er okalen Technik, der ortsüblichen Baumaterialien und der kul-
tureHen Überlieferungen helfen, zeigte sS1e 1n ihren Ausstellungsobjekten
auf. Besonders beachtenswert waren aus amerun eın Ziborium und Leuchter

1m Bamun-Stil, aus Togo ıne schmiedeeı1serne Monstranz und eın Entwurf für
eiınen Kelch 1n Tamtam-Form und AUuS Senegal ein Tabernakel von mel
Moelid In maurischem Stil Dahomey WAar durch zahlreiche Ausstellungsstücke

vertreten. hebe hervor: Monstranzen, inspirıert einem Zauberteller,
eın Ziborium miıt alten afrikanischen Sonnensymbolen, eın Engel mıiıt dem
Dreieinigkeitssymbol der drei Fische und eın Tabernakel, der VvVom Schirm des
Stammeshäuptlings 'überragt WITL!| Die Elfenbeinküste zeig'fg unter anderem
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einNEe Monstranz miıt Tanzschellen. Ziborien un: Kelche Baoule- und Ba-
kuli-Stil

Die letzte turAusstellungsabteijlung Wr elgısch- Kongo un!
A - d ı1 vorgesehen. Lıin Großteil des ausgestellten Materials jeß

deutlıch C1INEC Beeinflussung durch die abendländische Technik erkennen. Unter
den Originalarbeiten verdienten besondere Beachtung die Fetisch Kruzihxe Aaus

der eıt 1600 1n elfenbeinerne Madonna, 1in holzgeschnitzte Krıppe
von Gabriel Mashıtobo Kultgegenstaände und Paramente unter Anwendung
einheimischer Motive, 106 Krıppe des Rungu Stammes un: 10 Kapelle
Ma Ngbetu Sti] Lanzen un: Gebrauchsgegenstände Aus Stroh dienten ZUF

Ausschmückung des aumes 12 Den Abschluß der Ausstellung bıldete C111

Konsultationsraum, dem das Thema des eingeborenen Klerus und der ath
Universitäten den Missionsländern behandelt wurde. Kıne Reihe VO'  —3 Ma-
donnen, dıe sıch allen VO der Missionstätigkeit ertafßten Kulturen akkommoöo-
dıeren, schmückte den Saal

Diese einzıgartige Kunstausstellung War C111 eindrucksvoller Beitrag ZUr
Akkommodation auf dem Missionsfeld; S1C Wäar C111 Beweıls dafür, dafß dıe
Kırche uüberall sıch bemuht, durch Anpassung dıe einheimische Gedanken-
elt und das bodenstandıge Schaffen „CINe NECuUEC Kultur, VO  — der dıe Kunst NUuUr
C11NEC der wunderbarsten Blüten darstellt“ 1 begründen.

Prof Va  b der Leeuw ZzZu Gedächtnis
Der bekannte nıederläandiıische Professor für Religionsgeschichte der Uni-

versitat Groningen Holland War nde August 1950 VO  — der Eranos-Tagung
AuSs Ascona Luganosee, zugleich Frholung für 1n angegriffene
Gesundheıiıt gesucht hatte, ZU religionsgeschichtlichen Kongresse nach Marburg
gekommen. An den dortigen wissenschaftlichen Vortragen WIC auch der
Diskussion der konstitu:erenden Versammlung ZUTFrC Wiıederaufrichtung der eut-
schen religionswiıssenschaftlıchen Gesellschaft vgl ZM  z 1950 288) nähm er
T'  &  n Anteil urch seinen Einfluß in's Gravenhaag wußte uch durch ein
Telefongespräch das Visum für deutsche Teilnehmer Internationalen elı-
gionsgeschichtlichen Kongteß Amsterdam sofort beschaffen. Man darf
wohl N, dafß Va  } er Leeuw nıeht bloß Einberufer, sondern auch diıe Seele
dıeses Internationalen Kongresses für Relıgionsgeschichte ı ÄAmsterdam War
Er selbst sprach bei der einleitenden Feier uber die Aufgaben und Schwierig-
keıten der relig1onsgeschichtlıchen Forschung ı unserer Zeit, eıitete die Gruppe
ber priımıtıve Religionen, stand ber darüber hinaus allen Teilnehmern jeder-
zeıt voll ZUr Verfügung. eın freundlich--gütiges humorvöolles Wesen wirkte
überall belebend An derDiskussion des Internationalen Komitees für reli-
gionsgeschichtliche Forschung über Urt un! eıt der nächsten ; Tagung, den

Vgl Schreiben der Propaganda den Apostol. Delegaten Msgr. Delle
Piane VO Dezember 1936 (Über dıe ege der einheimischen Kunst),; ıSylloge 543— 544

Vgl Mostra. 35—7177, Kurzer Führer durch die Ausstellung —
kraler Kunst der Missionsländer, Koma 1950; DE  x und Photographische Ab-
billdungen.

Eröffnungsansprache, Fides 950
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Ausbau der ınternat. Vereinigung für das Studium der Religionsgeschichte, dıe
Gründung internat. Zeıitschrift UuUSW. nah:  m lebhaften Anteil.: Wır
schieden VO ıhm als lıeben Freunde der Hoffinung auf are
langjährıge weıtere Zusammenarbeıt. Da erreichte UNsSs November die
betrübende Nachricht VO' plötzlıchen ode dieses Gelehrten 15 No-
vember 1950

(serardus Van der Leeuw, geboren 18 Marz 1890 Den Haag, studıerte
Leiden, Berlin und Göttingen neben Theologıe Agyptologie und erhielt

annn CI Pfarramt Schoße der holländisch-reformierten Kirche, der ste
e1in ergebenes Mitglied WAaT, 171 Heerenberg 1914 Er promovVvıerte 1916 und
wurde noch 1: gleichen re Professoer der Religionsgeschichte Groningen
Seiner Feder entstammen wissenschaftliche er und zahlreiche wertvolle
Aufsätze wissenschaftlichen Zeitschriften (Archiv Religionswissenschaft
Theolog Iydschr a.) M! davon NUur (Gods voorsellingen de OU'

External Soul Schutz-agyptischen Pyramıdetexten 1916 dazu den Aufsatz
geıst un! der agyptische Ka Zeitschr Agypt Sprache un Altertumskunde

(1918) Historisch Christendom 1919 In den hemel 1} dans 1920
deutsch München 1931 In dem Hımmel 1st C1IN anz ber diıe relig1öse Be-
deutung des Tanzes un! des Festzuges: Mystik 1925 Einführung 1! die
Phänomenologie der Relig1ion, Tübingen 1925; Goden Menschen Hellas
1927; La structure de la mentalıte primıtıve 1928; Phaenomenologie der
Relıgion, 1933; erweiterte‘ französische Neubearbeitung: La relıgzion dans So:  S
CSSCNCE et sScSs manıfestations, Phenomenologie de la relıgion, Paris 1948; Sakra-
mentstheologie, Nijkerk 1949; De Beknopte Geschiedenis VvVan het Kerklied,

Aufl Groningen 1948 dazu 1Ne Reihe von Beiträgen Relıgion Ge-
schichte un: Gegenwart Der holländische Theologe mıt besonderer Betonung
der ethıschen Kıchtung War auch Vorsitzender der Ethischen Vereen1iging un!
des „Liturgische Kring 945/46 bekleidete das Amt Mınısters für
Unterricht un: Wissenschaitten ersten Miınisterium nach dem Kriege Die
wissenschaftliche Welt aus allen Ländern, soweıt S1C für Geistes- un elı-
gıonsgeschichte erschlossen 1St steht trauernd Grabe des allzufrüh Heım-
CHANSCNCH Seine Wertschaätzung für religionsgeschichtliche Forschung über dıe
nSch Kreise des Christentums hinaus mag uns der heutigen Welt bei
iıhrer globalen Ausweıtung un! der n Berührung der einzelnen Religionen
miıteiınander WI1C he1ı der Bedeutung relig10S--ethischer Einflußnahme auf das
Weltgeschehen unserer eıt C112 verpflichtendes rbe bedeuten.

München rof Dr Aufhauser

ESPRECHUNGEN

O’Brien, Gott lebt. eweılse tür die Existenz Gottes. Deutsch von
Schultes und Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg 1950, 430 S.,

9.,50
ährend WIr deutschen Sprachbereich keinen Mangel Lai:endogma-

tiken haben, fehlt, weit verbreıteten Abneigung gegenüber apologetischen
Fragen entsprechend, bısher E1INEe für Laien geeıgnete Apologetik. Das vorlie-
gende Werk des amerikanischen Theologieprofessors der Notre Dame Uni-
versıtat 1946 unter dem 'T iıtel „ Trruths men lıve by erschienen, I1
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miıt dem erfolgreichen iruheren Werk dAes yJleichen Vertassers uüuber dıe Grund-
lagen der kath Religion" (Jhe Kaıth of Miıllions”, Huntıington, Ind 1938:;:
eng]. Auil 297% 000; übersetzt 17 Sprachen; deutsche Übersetzung „Der
Glaube der Millionen“ Aschaffenburg glücklich dıese ucke C1iOH.

Außer den Gottesbeweisen, die der Untertitel ankündigt, un! der naturliıchen
(Gotteslehre enthalt das Buch Abschnitte ber dıe Religıon allgemeınen, ber
Geistigkeit Freiheit un! Unsterblichkeit der Seele, den Ursprung des Menschen
und Christus als Religionsstifter Ihiese Fragen stellt erft ıcht der
Ergebnisse moderner Forschung Philosophıe, Geschichte, Bibel und Natur-
wissenschatt“ auf Grund dreißigjahrıigen Lehrerfahrung dar Daneben
SOTgEN Zitate Aaus der Weltliteratur, persönlıche Erlebnisse, Bilder Aaus dem
Alltagsleben des modernen Menschen un der lockere, oft ı Diıaloge aufgelöste
Stil dafür, dafß auch der einfache Leser gefesselt wird. Gewiß ist alles auf
USA Verhältnisse zugeschnıtten, nıcht zuletzt das unbekummerte Vertrauen auf
die Kralit der Vernuntt. Aber der Missıonar wird überall tüur Predigt un:
Katechese reiche Anregung erfahren.

Be1 der Zielsetzung des Werkes wiıird iINnNan nıcht erwarten, daß d1e „Unter-
scheidung des Christlichen besonders deutliıch WIT'‘' Dennoch erwartet INan

wenıgstens Abschnitt „Der Wert der Relıgion" ber ethische und sozı1ale
Gesichtspunkte hinaus NCn 1NnWEeI1S auf dıe eigentlich relıg1ösen un! christ-
lichen Werte un: Wirklichkoöiten. Die Übersetzung ist, abgesehen VO  ; einıgen
Schönheitsfehlern (Z werden Zaitate Adeutscher Autoren rückuüubersetzt und
lateinısche Werke mıt englıschem Titel angeführt, das Omaszitat 249
ist ungenau), gut lesbar.

Münster ( Westf£. —— Dr E, LenpgyelLng

Heıinrıch Wiedemann Karl der Große Widukind und dıe Sachsen-
bekehrung. Münster 1949, Verlag Aschendorfft. 1,80

Die Schrift führt gut die mıt der Sachsenbekehrung zusammenhängenden
Fragen CR  S Der Verfasser legt der Darstellung‘ rühere Monographie
er den gleichen Gegenstand zugrunde. Er stellt die dachsenirage und
darin lıegt dıe Bedeutung der Arbeit 111 den großen Rahmen der Probleme.
die am Anfang. des Abendlandes "stehen, WIC Verlagerung des politischen
Schwergewichtes VO Mıttelmeer ı den Norden, Entstehung des Feudalsystems,
Begründung der Adelsherrschaft der Kırche, Festlegung der. östlichen Reichs-
TENZE zwiıschen (rgermanen und Slawen. arl der Große ıst der Vollender des
Neuen. Seine ıimperi1ale Politik orjentiert sıch den een des augustinischen
Gottesstaates, weobei freılıch chrıistliche Hilfsbereitschaft un: heidnısche ämonije
einander nicht ausschließen. Auf der Gegenseıite steht Widukind, der Vor-
kämpfer. der sachsıschen Verfassung, die bereıts demokratische Züge aufweist.
Mit Widukind verbindet sich das Heidentum. So den christlichen Missıo-

die. schwierigste Aufgabe dun! dies u mehr, als ben damals
Sachsen sıch dem Wodanskult öffnete und damıt den Tiefstand se1ines Heiden-
tums erreichte. Es ist 11 Hinblick auf die Folgezeit bemerkenswert, dafß 1€
Befriedungsmaßnahmen Karls einen der WENISCH echten Friedensvertrage
ZUr Folge hatten. diıe der abendländischen Geschichte geschlossen wurden,
wenngleich Karls (Gesetze ZUT Ausrottung des Heidentums schart abzulehnen sınd.

Leıider hat CS  n unterlassen. den Einfluß des E1 nkı S

auf die Christwerdung des Sachsenvolkes S untersuchen,. 1in Frage, die uns
Friedrich1m gegenwartıgen Stadıum der Forschung besonders interessiert.
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„Gerade diesePhılıpp1 sagt dazu sSsEINET Geschichte Westfalens,
Erscheinung ist C5S, welche alleın (? g dıe Erklärung für dıe Tatsache abgıbt, daß
das Christentum als Relıgion un die Kirchen als Kultstätten _ verhältnis-
maßıg schnell un vollständig ı S5Sachsenlande, besonders Westfalen, festen
Fuß faßten un!' sıch durchsetzten Die VO  - Martın el nachgewıesene
Tatsache der frühzeitigen Übernahme des christlıchen Glaubens durch den sach-
sıschen Adel ruckt durch dıe Eigenkirche C1imKC ıcht Diıe Schri{ft 1st
aus 1' Vortrae herausgewachsen Idieser Umstand INnaS erklären, daß dıe
Ausführungen manchen Stellen quellenmäßıg un lLiterarisch LUr schwach
unterbaut sınd CINn Mangel der uch durch den wiederholten Hınvweıls des Ver-
fassers auf dıe erwähnte größere Untersuchung uüuber dıe Sachsenbekehrung nıcht
behoben wırd Eine selbstaändıge Veröffentlichung sollte solche behelfsmäßigen
Methoden vermeıden.

Münster Dr Schroer

John Jordan SP.; Bishop Shanahan of Southern Nigeria.
Dublin 1949 ('lonmore e Reynolds Ltd. 264

Dıie SONST reichhaltıge relıg1öse Literatur rlands seıt Jahrzehnten
1D sonderbare Lucke auf Missionsliteratur ernstzunehmender Art exıstierte
nıcht. Endlıch lıegt 11U!:  , hıer C1inNn Buch VOT, das sicherlich auch weiıt uüber rlands
TENZEN hiınaus Beachtung ur Interesse hinden wird, und dem hoffentlich noch
manche andere Missionsbrüder ahnlicher Art folgen N Es 1St eın IN 15-

sionswissenschaftliches Werk 1st tur weıtere Kreise geschrıeben Aber ent-
halt manche iınteressanten Einzelheiten, VOorT allem missionsmethodischer
dafß für uns VOo  w} Interesse ist. Dıie Hauptgestalt dieser Biographie ist der
ZUT Missionsgesellschaft VO Hl Geist gehorıge erste Apostolische Vıkar VOoO  —_

Sud-Nigerı1a: Bischot Dr ‚Joseph Shanahan 5Sp Dıiıe Hauptdaten sSE1NES

Lebens sınd tfolgende: Geb Junı 1871 Glankeen Irland, nach Absol-
VIeTUNS SCINCT Studien Irland und Frankreich ZU Priester geweiht 1900
1902 beginnt SCINC missiönarısche.Arbeit der 1885 gegründeten, recht
sdafwieriéen und unfruchtbaren Süudnigeria-Missıon. 1905 wurde Aposto-
lischer Präfekt und 1920 Apostolischer Vikar dieser inzwıschen gewaltig 2 n
wachsenen Missıon Er orundete gleichen Jahr dıe Weltpriestergesellschaft
St Patricks Society und 92  /94 die Missionsschwesterngenossenschaft nNserer

Frau VO hl Rosenkranz 1927 erhielt NCN Koadjutor, Fr Ch Heerv
C. 5. Sp 1929 holte deutsche (Geistmissionare 1055 Munshiland 9032 Re-

1988 wıeder nach Afrika diesmal nachsıgnatıon un Heimkehr nach irland
dem Osten. ort starb Weihnachten 19492 nach40jähriger Arbeit. Das Resul-
tat SC1NCS Lebens, WI1IC dıe Statistik sıeht: Die Christenzahl stıeg VO  - 1906
bis 19392 VO'  ] rund 1500 auf 110 000, die Zahl der Taufbewerber Vo  } 1300 auf
85 000, wirklich C1H gottgesegnetes Apostolat.

Bischoft Shanahan als Vorkämpfer mıssıonarıscher An-
pPasSun  * greife Cr  S paar Zitate AUS SCeINCN Ansprachen, Briefen und Wr
INNCTUNKECN SeINeEr Miıtarbeiter heraus, dıe missıonsmethodisch wertvoll sın
‚Meine Aufgabe ist dıe gleiche, W1€e6 die des Heilands. Wiıe tat, beob-
achte auch ich das Leben miıich herum: Dann versuche ich das Gefundenein
die übernatürliche Sphäre erheben supernaturalısıng what observed“
S 61) Dieser Begriff missionarıscher Zielsetzung kehrt wieder als
„spirıtual sublımatıon“ (S 225) „Heidnische Gedankengänge, korrigıert, ver-

geistigt und erhoht, sınd 10 gute Vorbereitung tfür CIn rechtes Christenleben“
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126) „Fruher hıelt 1110  — das Zerstören und Sturzen Vo Götzénbildern („ıdols‘
für eine großartige 'Tat Dies War eın schliımmer Irrtum, denn solche Bilder
bedeuten für den Heıden den Inbegriff relıg10ser Ehrfurcht. Plump diıesen reli-
g10ösen Instinkt storen un zerstoren, bedeutet nıchts anderes, als den Afrıkaner
ZUT Verachtung relig1öser Werte, ZUTC Ehrfurchtslosigkeit erziıehen. Wenn man

den Eingeborenen TSt einmal weıt hat, wird kaum möglıch se1IN,
von ıhm Ehrfurcht VOL christlıchen Relıgıionswerten erwarien, ist doch der
christliche Geist wesentlich Ehrfiurcht. Dıie Idole fallen ganz von selbst, WCNnN

s1e nıcht mehr VO  w} angstvoller Menschenhand aufrechterhalten werden” (S 126)
Er verstand gut, relıg1öse Dıinge den Eingebgrenen angenehm un anzıehend
Z gestalten. Feste, Palaver, Versammlungen dienten der missionarıschen Fuüuh-
lungnahme Ö0, 103 a.) 5o kam C5, dafs sıch der Mıssıonar un! dıe ihm
anvertrauten Chrısten Uun! Heiden schon bald recht‘ gut verstanden. Kır VEerLr-

stand und schatzte S1€e „Wenn du dem Afrikaner höflich un mit
Achtung begegnest, wirst du in ıhm einen wahren Schatz entdecken, treasure
of goodness. ” „Ein feınes Volk, diese Ibos, wirklich angenehm und lıebenswert.
Die täglichen Beobachtungen zeigen MIr immer wieder, dafß dıe uten Eigen-
schaiften ıhres Volkscharakters die schlechten beı weıtem übertreffen” (S 77)
S51ı1e verstanden und schaätzten ihn „Er hat die Art und die Manıie-
re:  am} eines richtigen großen Könı1gs, obwohl keine Gewa}t anwendet, keine
acht zeigt” S 70)

Bischof{f Shanahan al Vorkämpfer der Miséiopschx_11e
als wesentlichen Missionsmittels: Als se1ine Arbeıt in Nıgerı1a
begann, arbeıtete Nan dort nach dem alten System; IA  e} kaufte Sklaven los,
sammelte S1e in einer abgeschlossenen Sıedlung und suchte Zentren christ-
lichen Lebens schaffen. Er sa. die Hoffnungslosigkeit dieser Missionstatig-
keıt bald eın und hielt Ausschau nach einer besseren. Die Ibojugend sollte ıin
den Dienst der Glaubensverbreitung gestellt werden, dıe Kinder, von denen

einmal sagte: he children of Africa In opınıon AaTrec the most attractıve,
the mOost doscile an: the moOost interesting the face of the earth” 116) So
begann der junge Ap Präfekt, schon 1906, eın Netz von Schulen aufzubauen
un! den dafüur notwendigen Lehrerstab heranzubilden. Er hatte allerdings viele
und lange Kämpfe bestehen, bıs INan den Wert und Nutzen der
Methode anerkannte. rst 1918 bewilligte dıe Propaganda, die noch Yanz für
die alte Mıssıon einstand, dıe ersten Gelder der Antisklavereibewegung für
seine Arbeit in der Schule (S 89—94 Die Entwicklung der 1902 noch als hoff-
nungsles betrachteten Nigeri1amı1ssion einer der besten Afrikakirchen unSerecrI

Zeıt rechtfertigte ihn und seınen Kampf. Irotz allen Eintretens für dıe Schule
vergaß doch n1ıE€, daß die Missionsschule nıcht jel der Arbeıt WAarT, sondern
NUuUr das beste Miıttel. Er vergaß nıicht, daß die Behandlung un! Ausbildung
der Lehrer: wesentliıch für einen Erfolg Wa he Africag teacher IS noxrmallyas good as yOUTr treatment of him  C6 (S 59)

Diese wenıgen Ausführungen mögen zeıgen, w1e Bischof Shanahan mM1SS10-
narısch dachte und wirkte. Er war sicher der Mann der Vorsehung für dıe Be-
kehrung des Ibolandes un seiner Nachbargebiete. Am Anfang seiner Tätigkeıut
sah dıe Aufgabe menschlich gesehen hoffnungslos aus ıne Hand voll Miss1i0-
NaiIc unter P i Millionen Afrikanern. Wenn uch unter den Hunderttausen-
den VOoO  $ Chrısten 1Im heutigen Nigerıa unendlich vıel tun bleibt, der Ehren-
titel wird SLEIS mıt Bischef Shanahans Person verbunden bleiben: „Apostel der

essen!Ibos Wer ıhn gekannt, wird iıhn nıe veCI$S
Berth Kromer C. S, Sp.Mü;z}xster 1,
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Am August 1911 wurde das Institut für I1SS1  15S5CI11-
schaftliche Forschungen gelegentlıch des Deutschen Katholikentages

Maiınz gegründet Der Plan diıeser Gründung wurde ZU

ersten Male auf Konterenz der Missionskommission des Zen-
tralkomitees der deutschen Katholiken Januar 1911 Berlin
111 einzelnen behandelt un vorbereıtet Die Idee Z1Ng auf Prof
Dr Joseph Schmidlin zurück, e SC1IHNCT Denkschrift ber die
Herausgabe missionsgeschichtlicher Quellen“ (Freiburg 1911 C1MN

„Missıionshistorisches Institut“ Vorschlag brachte.
In entiernterer” aber wirksamer Weise wurde der Plan VOTI-

bereıitet durch die große Missionsrede des Fürsten Alois Lowen-
steın auf dem Katholikentag Breslau 1909 un durch dıe erstie
Konferenz der Missionskommission Januar 1910 Berlin:
diese Konterenz befaßte sıch miıt der bisherigen Vernachlässı-
Sung der wissenschaftlichen Behandlung Von Missionsfragen. Nach
weıteren Konferenzen un! Denkschriften, bei denen Robert Streit
OMI C1Ne treiıbende Kraft WAarL, wurde Januar 1911 die
Gründung „Internationalen Instituts für mı1issionswissenschaft-
ıche Forschung‘“ beschlossen un dieser Beschluß August
1911 ormell ausgeführt.

Die Aufgabe &  r< Instituts WAar zunachst auf die Missions-
g'eschichte gerichtet; u55 sollte missionsgeschichtliche Studien fordern,
VOTrT allem durch die ‚Veröffentlichung VO  — Archivalien un:
Missionsbibliographie, auf dıe sıch die weıtere Forschung des UunNnSC-
druckten Materials aufbauen annn Im Laufe der eıt wurde die
Institutsaufgabe auf das Gebiet der Missionswissenschaft
ausgedehnt

Von Anfang hatte das Institut ZWEEI Abteilungen, C111C 155e@eN-
schaftliche Kommission un GiH6 Förderer Abteilung, dıe für dıe
Beschaffung der materijellen Miıttel bestimmt WAarTr Der VO  — Prof
Schmidlin gewünschte und anfäanglıch JTitel ZU Ausdruck SC-
hrachte internationale Charakter des Instituts wurde infolge mehr-
facher Schwierigkeiten auf der Generalversammlung des Instituts

August 1933ftallen gelassen, wenıgstens formal Titel
Als erster Vorsitzender WAar Alois Furst Löwenstein VO  —$ 1911 bis
1948 tatıg; hat das Institut nach außen hiın mit \unermuüdlicher
Energie. und Klugheit vertreten und wieder durch

Missions- U, Religionswissens:  aft 1951, NrT.
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Stürme die durch dıe Zeitverhaltnisse un auch Persönlichkeiten
bedingt gesicherte Bahnen gelenkt Zu dem ıhm SC-
spendeten Lob überlegenen un: besonnenen Führung be-
merkte C1HNECIMM Briefe den Unterzeichneten „ Vielleıicht dürfe

LUr das Verdienst Anspruch nehmen, gelegentlich ber PCI-
sonliche Schwierigkeiten hinubergeholfen haben dıe Bremse
Motor un: das auf stürmischen Wogen haben auch iıhr gutes!”

Die (xeschichte un: Leistungen des Instituts bıs ZU. Jahre 1935
wurden VO  — tto Maas der Zeitschrift für Missions-
wıssenschaft Münster 19535 214 {f naher behandelt Deshalb
wird CS SCHUSCH WECNN WIL Uurz Aaus dieser ersten Periode folgende
Leistungen 1112 Dienste der Wissenschaft anführen Gewährung Vo

Stipendien für Forschungsreıisen Interesse der Missionswissen-
schaft geldlıche Beihilfen für missionswissenschaftliche Veröffent-
lıchungen Veranstaltung oder Förderung VO  — Missionskongressen
Die Zeitschrift für Missionswissenschaft stand erster Stelle unter
den Publikationen be1 der Tätıgkeıt des Instituts Das Institut WAar

ZWAar der genannten Zeitperiode weder Herausgeber och Kıgen-
Lumer der aber SIC galt als ihr offizielles Organ den
Mitgliedern des Instituts kostenfrei zugestellt un erhielt jahrlich
C1NEe bedeutende finanzielle Beihilfe An zweıter Stelle steht die
Bibliotheca Missıonum die VonNn Robert Streit begonnen und VO

Dindinger mıft Unterstützung VO  } Rommerskirchen tortgesetzt
wiırd Seit dem Jahre 1917 erschienen Missionswissenschaftliche
Abhandlungen un: Jexte (14 Bände Verlag Aschendorff)
und Missionswissenschaftliche Studien (7 Bände verschiedenen
Verlagen), dıe auch VO Institut hnanzıell unterstutzt wurden,
WI1E auch andere wissenschaftliche Missionsschriften außerhal

Sammlung. Eınen hervorragenden Anteiıl hat das Institut B
den acht Internationalen Akademischen Missionskongressen gehabt,
VOT allem den damıt verbundenen mi1ssionswissenschaftlichen
Konferenzen. Alles das War ohne Zweitel ECINEG große Leistung ı111
1enste der Wissenschaft.undder Mission.

Leider entstanden eım Ausgang diıeser Periode ı11.1INeTr größer
werdende Schwierigkeiten für das Institut nd auch für die eıt-
schrift, die ZU Teil. ı den damalıgen polıtischen Verhältnissen,
ZUM eil auch der Person un Haltung vVvon Prof Schmidlin be-
gruündet Das Institutbeschlofß deshalb ı seiınen Mitglieder-
versammlungen 1 öln VO Februar 1936 un VO Juni
1937 CINC Cu«cC periodische Veröffentlichung für die wissenschaftt-
lichen Aufgaben des Instituts 11S Leben rufen In VeT-
traulichen Sıtzung Münster Januar 1937 unter dem Vorsitz
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des Fürsten Löwenstein un Anwesenheit des Vorsitzenden der
duperioren Vereinigung Provinzıial Dr Fromm OMI der Profes-

Meinertz Steffes Pieper Bierbaum un VOoO  —$ Dr Maas
Dr Biermann, Dr Freitag wurde diese Angelegenheit VOTLI-
bereitet un beschlossen CS wırd C11le Cue€e Zeitschrift gegründet
deren Kigentümer das Institut 1St, diıe Von Prof Bierbaum 1115-
s10Nswissenschattlichen el und VO  $ Prof Steffes 11 relig10ns-
wiıssenschaftlichen eil redigiert wırd und Verlag schendorff
erscheinen soll Anfang 1938 erschien annn die erste Nummer unier
dem Titel Missionswissenschaft un: Religionswissenschaft Jer-
monatsschrift des Instituts für m1ssıionswissenschafitliche Forschun-
SCH durch Verfügung der Reichsschrittumskammer OIn Juni
1941 mußte S1C ihr Erscheinen einstellen uch dıe anderen Auftf-
gaben des Instituts dieser eıt infolge des Krieges tast
vollig behindert, dafß seit der Mitgliederversammlung VO

Maiji 1939 bis ZU1 Juli 1948 auch keineVersammlungen mehr
stattfanden. In der Sammlung der m1ssıonswissenschaftlichen Stu-
1en des Instituts erschien damals och dıe wertvolle Arbeit VO  P

tto Die Gründung der Jesuıtenmission durch (FE
neral Johann Philipp Roothaan, Freiburg 1939

Wir treten jetzt Zeitabschnitt der Greschichte
des Instituts. Nach Beendigung des Krieges sa sich der Unter-
zeichnete als Lieiter der wıssenschaftlichen Kommission des Insti-
tuts ZU. zweıten Male <  or dıe Aufgabegestellt, die wıeder
1115 Leben ruftfen un! ZWAar vorläufig als dreimalıge Veroffent-
lıchung des Instituts, weil C1INE Lizenz für C1INeZeıtschrift noch
nıcht erteılt werden konnte. Die mıt der Vorbereitung und urch-
führung verbundenen Arbeiten und Kämpfe übergehe iıch Auft der
Mitgliederversammlung des Instituts Aachen amn Juli 19458
wurde gegenüber der Opposition CINISECT Teilnehmer ZU Ausdruck
gebracht: Die Fortführung der müuünsterschen ITradition un deutsche
Interessen können WIT nıcht ohne zwingende Gründe AauUS-
landıschen Stelle überlassen. Die Förderung der CISCNCNH Zeitschrift
ist statutengemäß die erste Auifgabe des Instituts und die Religions-
wissenschaft wurde der deutschen katholischen Presse eın
Organ mehr haben So wurden jetzt Cu«C Beziehungen.ange-
knüpft un Z den alten CUu«€ Mitarbeiter SCWONNCN. ach Been-
digung der Lizenzschwierigkeiten konnten WITr erreichen, dafß se1it
1951 Organ wieder als „Zieitschrift viermal jahrlich die
Welt hinausgeht. uch C1IH erster Vorsitzender des Instıtuts
wurde 1949 ı Erich Fürst Von Waldburg eil Nn  ’ nach-
dem: Fürst Löwenstein aus Gesundheitsrücksichten seıinen Vorsitz
1 Okumenisches Institut

der Universität Tübingen
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19458 niedergelegt hatte Ferner wurde be1 einer Besprechung der
wissenschaftlichen Kommuissıon des Instituts 1m Januar 1950 he-
schlossen, daß 1881 Zukunft wiıeder „Missionswissenschaftliche Studien
und Texte“ erscheinen un ZWar als gemeınsame Veröffentlichung
des Instituts und des Missionswissenschaftlichen dEmMINAaTS der
Universitat Müuünster, dııe Vo Proft Dr Ohm ın Verbindung mıt
Proft Dr Bierbaum und Dr Benno Bıermann herausgegeben
werden: beı dieser Schriftenreihe wird eiıne der ursprünglichen
„Hauptaufgaben “ des Instituts berücksichtigen se1n, dıe nach
dem Vortrag VON Robert Streit auf der Mitgliederversammlung
1913 „1n der Forschung un: Hebung des ungedruckten 1SS10NS-
mater1als” besteht. uch ist das Institut der Vorbereitung des

Internationalen Akademischen Missionskongresses beteiligt,
der 1mM Sommer 19592 stattfindéén soll Mitgliederversammlungen,
bei denen Prof. Bierbaum stets eın Referat ber M1SS10NS-
wissenschaftliche Aufgaben un Probleme und Pralat Solzbacher
ber den fnanzıellen Stand des Instituts hielt, fanden ın der Nach-
kriegszeit regelmäaßig wiıeder sSea un: ührten Zu fruchtbaren
Aussprachen (29 Juli 1948 ın Aachen, August 1949 in Limburg,

Juli 1950 1n Aachen) Der Mitgliederbestand des Instıtuts zeıgt
folgendes Bild Dezember 1911 67 Mitglieder, 1929 190, 1m
Anfang 1935 140, 1951 100 Der Rückgang igst verstäandlich durch
die Ereignisse €es etzten Jahrzehnts; WIT können -heute aber. mıt
eıner steigenden Tendenz rechnen.
Be»l der Rückschau auf dıe vergafigénen Jahre des Instituts darf
festgestellt werden, daß vielseitige und fruchtbare Leistungen voll-
bracht sind, sowohl auf dem (sebiete der reinen Forschung als auch
in Auswirkung auf die Missionspraxı1s, obwohl dıe Zeitverhältnısse
mıiıt VATYZ Kriegen, Inflation, missionsfeindlicher Politi.k und Wäh-
rungsreform und zuletzt einsetzendem Mangel an wissenschaft-
liıchem Nachwuchs der Erfüllung der Institutsaufgaben außer-
gewöhnlich ungunstıg Bei der Beurteilung der Leistungen
in der Nachkriegszeit muß VOT allem auch die finanziıelle Notlage
in Rechnung gesetzt werden; au'ch für die Gegenwart ıst
wıeder wahr geworden, Was Prof Schmidlıin autf der Mit-
gliederversammlung des Instituts 29., August 1913 ın seinem
Bericht feststellte: „Wenn dıe wissenschaftliche Kommissıon ihre
Ziele nıcht 1n weiıterem Maßstabe ausführen konnte., lıegt dıes
an der noch mangelnden finanziellen Basıs, VO  ; deren Krweiterung
un Sicherung dıe Zukunft der wıissenschaftlichen Arbeiten- ab-
hangt.” ber vincıt omn1a labor improbus, die Arbeit 1mM
Schweiße des Angesichts, WI1eE Vergil Georgicon schreiıbt;: „ınd

—
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nıcht 1Ur die zahe unermudliche Arbeiıit,; sondern‘ auch der 2AUS

lebendigem _ Glauben sprudelnde Waiılle ZzZu Apostolat und dıe
Liebe ZUT Kirche und iıhrer Ausbreitung bis die Grenzen der
Erde

So WAar un: 1ST CS Teilnahme Apostolat der Weltkirche
dafß die beiden verehrten Vorsitzenden des Instituts Fürst Aloıs

Löwenstein un: Eirrich Furst VO  x Waldburg Z Zeil als Laıi:en
sıch ı den Dienst des Instituts gestellt haben: die Vertreter der
Missionswissenschaft sSınd ihnen dafür dankbar. Nach dem ode
des langjährigen Schriftführers Dr tto Maas über-
ahm Dr Benno Biermann dieses Amt un hat bis heute
mıt Kat und Tat dem Institut wertvolle Dienste geleistet Den
wichtigen Posten Schatzmeisters versieht SEe1Tt 1936 Pralat
Johannes Solzbacher Aachen der vorbıildlicher Weise mıt SC1NCH
finanztechnıschen Erfahrungen das Institut durch häufige Finanz-
krısen glücklich hindurchgesteuert hat besonders auch 111 der Nach-
kriegszeit der Lösung organıisatorischer Fragen wesentlich be-
teilıgt War und den Vorsitzenden C1NEC unentbehrliche Stütze SC
worden ist Eın Wort des Dankes gebührt ı diesem Gedenkijahr
auch den Präasidenten und Mitarbeitern der Päpstlichen Missions-
werke Aachen, dıe bei organısatorıschen und iinanzıellen Krisen

wieder großzügig geholfen haben Die heutige Zeitlage ist
außergewöhnlich unsıicher un dıe Zukunft dunkel: „Incerti qQqUuUO fata
ferant . ° 'Irotzdem werden WIT Vertrauen auf ott und
Bewußfltsein der Mitverantwortung für SCIN Reich weiıter arbeıten,
nachdem Institut schon manche Sturme überstanden hat Es
ann üunften Jahrzehnt sSEINES Bestehens ach ahmenden
Kriegsjahren Blütezeıt entgegengehen WECIN VOT allem
d1ıe mı1ıssionjıerenden Grenossenschaften und weiıtere akademische
Kreise sıch für C111€E der Mission diıenende Wissenschaft aufge-
schlossen ZCISCN.

.Deshalb sınd WIT unserem obersten Hırten Pıus X besonders
dankbar. daß er SCINEM Missionsrundschreiben Vo

Juni 1951 auch die Pflege der Wıssenschaft mıiıt Eın-
schluß der Missiologie un: erwandter Fächer empfiehlt: enn der
Papst rechnet den Erfolgen der heutigen Missionsbewegung auch
die Gründung verschiedener wissenschaftlicher Kinrıchtungen und
für die zukuünftigen Missıionare emphehlt CTr nıcht 1Ur die Ausbil-
dung s 11}4 allen kirchlichen Diszıplinen”, sondern auch
Fächern, dıe ihnen beim Apostolat VvVon Nutzen SCIN können:

Opus DTaeterea est ut GU1 ad huzus GENETIS apostolatum AanNiur,
dum adhuc apud SUOS SUNLT, modo ad wırtutes ad OMNES-



166 Freitag Pakıstan und CQie Missionen

UE ecclesiastıcas dıiscıplinas ınstıkluantur conformentur, sed
heculıares einam ıllas doctrinas et Aartes addıscant alıquando
sın CU apud exteras geENLES Evangelnu NUNLLOS SUMMTNEGE

utılıtatıs z

Münster Max Bierbaum
Vorsitzender des Institutsömenische

K e Versitd 3091
Pakistan und die Missionen
Von Dr Ant Freıtag S.V. Stey]

Um die Lage un: Aussıchten des Missionswerkes Pakıstan
rıchtig beurteilen können, ist CS WIC bei en 111 Werden be-
griffenen einheimischen Volksstaaten unbedingt notwendig, Kirche
un Missionswesen unter dem Eintluß ihrer Staatsverfassung,
ihrer außen- un: esonders innenpolıtischen Gestaltung nach
sozialen, Okonomischen, erzieherischen, relig10sen un moralischen
Richtlinien etrachten. Es WAaTe vollständıg verkehrt. wollte INa  —

dıe Mission 1 Pakistan einseıtig auch LUTX vorwiegend
ach ıhrem jetzıgen Stande bemessen. Pakistan befindet cıch miıtten

radıkalen Umbruch modernen Schöpfiung
islamisch inspiırıerten, aber unıversal angepaßten Staatswesens,
dem die 1sSS10N garantıerte Freiheit genielßt

Ahıe Pakıstan zwurde.
Der Gegensatz zwischen Hindus und Moslims

Indien besteht seıt mehr als 1 000 Jahren Die (seschichte der
hammedanischen Invasıon 1015 sudliche Sınd und anschließend 111

Multan SseE1t 11 annn insbesondere die Eroberung Nordindiens
durch Mahmud che Jahrtausendwende zwolft großen aub-

VOoO  S Afghanıstan au  jn die Herrschaft des Großmoguls ı 16
un Jahrhundert u  ber ungeheure Gebiete ord- und Mittel-
indiens un auch noch diıe vielfach ÖNn wahrem anatısmus g_
eıtete Herrschaft mohammedanıscher Radschas ist mıt gyanzen
Hekatomben Blut sowohl on Hindus WIC umgekehrt von Moslims
geschrıeben. Wie CSscheıint, ist VO den Aaus Dyrıen un Persien
ach Indien vorgedrungenen Nestorianern und Thomas-

Miıttelalter eın ernstlicher Versuch gemacht worden,
das Christentum den mohammedanıschen KEindringlingen VCI-

mitteln ber auch der Protestantismus hat keinen Grund von
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Vernachlässigung der Mohammedanerbekehrung katholischerseıits
sprechen, da mehr als voller reı Jahrhunderte bedurite. bis

INan sıch te auf CIN1SC Missionsversuche
Nordindien besann während die Jesuıten schon 1111

ersten halben Jahrhundert der alteren Portugiesenmission ofe
Akbars (Gr unter Rudaolf Aquavıva und Hieronymus X aver
dafuür atıg

Seit hundert Jahren tobte ı dem polıtısch, volkisch, sprachlich
und besonders rel1g210s (Hinduismus, Islam, Jainısmus, Sikhs,
Parsısmus USW.) Nordindien der Kampf die
Eınıgung Unabhängigkeit und Freıheit. Die hindu-
istische Kongrelßpartei erstrehte dem och VO  en England be-
herrschten Indien unıversalen Hıindustaat den alle
anderen Parteıen, Richtungen un Minderheiten, MIt mehr oder
WECNISCT großer Bewegungsfreiheit eingegliedert werden sollten.
Die Mohammedaner kamen TOLZ ihres fanatischen Hasses >  &
Cdie Hindus doch erst denZWAaNZıSCF Jahren unNnseTeSs Jahrhunderts
angesichts des Heranrückens freien unabhängigen ndiens
dazu C11NC CISCHC Moslimpartei dıe Moslim Lıgya aufzu-
riıchten ihr großer Führer der Qualid Azam Pa Grolischef) Mo-
hammed Al Jinnah, verstand C5, alle Mohammedaner ndiens
unter islamischen Flagge ammeln. ber erst 939/40 rief
Jinnah dıe mehr als Millionen Moslims Zu Kampfe für

Moslimstaat Indien auf In diesem Kampfe gab CS
Hunderte Von Autständen aıt Tausenden VO  —$ Toten Auch der
letzte Vizekönig Indiens, ord Mount Batton. mußfßte einsehen,
da{fß unter den gegenwartıgen Umständen C111 zwıschen Moham-
medanern und Hındus ZWCC1 Staaten geteiltes Indien moöglıch Sc1
So kam endlich August 1947 dıe Leikuüns 1-1 Hındustan
und ak st zustande Für Mahatma (Ghandı der SANZCS
Leben den Dienst der Verwirklichung CIMISCN selbstän-
digen ndiens gestellt hatte. bedeutete dieser Tag des Jubels
großen Trauertag, da GF ZW ar Freiheit und Unabhängigkeit aber
C1INe Zweıteilung ndıens brachte.

Das Unglaubliche, das als Utopie Angesehene, die Errichtung
indischen Moslimstaates War geschehen. Jınnah nannte seıine

Schöpfung eıInNne Tatsache, die keine Parallele i der Geschichte der

Vgl Väth 5.. J. Die Inder, Freiburg 1954; Felıx Plattner; Indiens
Einheit und Vielheit, Schweizer Kathol. Jahrbuch 1948,5214r Simon,
Der Islam un: die christliche Verkündigung, missionarische Uätersud1ung‚
Gütersloh 1920, 85 fl ‚ dersi, Die Welt des Islam und ıhre Berührungen miıt der
Christenheit, Gutersloh 1948, 310 ff. un SE
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Völker hat Die anfanglıche unbändige Freude der Mohammedaner
Nordindiens sollte jedoch schnell einer großen Enttäuschung und
Unzufriedenheit mıt dem Erreichten weichen. Es fehlte nıcht
schwarzen Propheten, die dem jungen Staate eın sehr schnelles
Ende weıssagten. Der Name Pakıstan ist Aaus den Anfangs-
buchstaben der Provınzen gebildet un coll die Einıgung aller VCI-

sinnbilden. ber gerade cdieser symbolischen Einheıt steht diıe
klaffende Spaltung 1in Zz7wWe1 große Staatsgebiete gegenüber: West-

()uadratkılometer Bodentläche un! 540 000pakıstan miıt 90 976
Einwohnern un ÖOstpakıstan mıt SO DL Quadratkılometer Grund
und 7920 000 Einwohnern. Und diese beiden Teile lıegen SaAaANZC

250 Kilometer weıt auseinander, indem sich der Hındustaat maıt
seiner Hauptstadt Delhi und den geheiligten Stätten . Hinduindiens
dazwischenschiebt. Die Moslimlıga hat ihre alte DDevıse nach Auft-
rıchtung eınes alle indischen Mohammedaner umfassenden Islam-
taates aufgegeben un wıdmet sıch vielmehr der sozıalen Fuürsorge
der noch „unerlöst” ım großen Hindustaat ebenden Millionen
Anhanger Mohammeds. Fanatische Islamıten auch in Pakiıstan
traumen VO  —_ einem unıversalen in alle Reiche der Welt hinem-
reichenden un keine Staatsgrenzen gebundenen Reiche Mo-
hammeds, iın das annn auch alle mohammedanıschen Indier ein-_
bezogen werden sollen. Die Idee dieses „Koranstaates” geht zurück
auf den OrlSCH Generalsekretär der mohammedanıschen Lıga,
Chaudury Khalik uz Zaman, der die urspünglichen relıg10sen Ver-
haltnısse nach dem Buchstaben des Koran in allen mohammeda-
nischen Ländern wieder ZUT Geltung bringen möchte. ine solche
reaktionäre Einstellung der Staaten: AgypteI, Arabıen, Java,i iss1ıon die WegePakistan UuUSW. könnte naturlich der christlichen
verrammeln. Kıne andere Lösung schlagen die Minderheıten der
Parsen und Shiks VOor, indem S1C die Christen veranlassen moöchten,

rein-die wcder dem Hınduismus och dem Is angehörenden
geborenen Indıens un dıe bıis Millionen Kastenlosen (Pa-
r1ahs) L gewıinnen, um sSo mıt etwa 100 Millionen Anhangern
eıinen dritten vermittelnden Staat oder eın christliches Gemein-
WESCH zwiıschen den beiden extremen Feıinden. Hindus und Mos-
lıms,; bilden Ist CS auch HUr eıne Utopıe un: ]llusıon, So wirft
C doch grelles Licht auf die noch unbf:friedigte Lage.

2 Vgl hıerzu P. Rondé)t, L ’Islam moderne et Ja structure de l’Etat, in
Rhythmes du Monde 1950, 63 Zum Plane Khalık Zamans: Chaudhury
Kahalık Zaman, My conception of quorani1c or ıslamıc State, in slamıc
Revıcw 1950 Janvıer pp-22 55 Zum Parsenvorschlag Aucam 1945, 234 ath

Miıssıon. 1945, L, 31 und Bull des Missions 1945 154
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Bereits uber-die Errichtung des'll. jungen Staatswesens Beiden

indischen Republiken leuchtete eın schauerliches. blutiges Morgen-
rot In den zehn auf die Unabhängigkeitserklärung folgenden
Tagen organısıerten VOTL allem die Shiks iın Pakistan eıne SS
matische Ausrottung der Hindus;,mordeten die Menschen
und brandschatzten ihre Dorter un!: Diedlungen. Die Folge Walr

eine allgemeıine Evakujerung der hinduistischen Bevolkerung A4aUS

dem Pandschab nach Hındustan und von Mohammedanern Hindu-
STans nach Pakistan Je Wege un Stege mıt Millionen
Flüchtlingen gefullt. Da sS1e 1LUFr das allernotwendigste mitnehmen
konnten, wurden Hunger und Elend jeder Art schnell uferlos.
Diese Völkerwanderung dauerte bis 1ın den Dezember 194 / und
soll bis Y Miılliıonen Menschenleben gekostet haben Alleın die
ahl der Von Shiks Ermordeten wird. mıt 100 000 beziffert.. Die
Christen gıngen glücklicherweıse bei diesen Massakers ziemlich
unbehelligt Aaus. In Kashmıir helen allerdings plündernde Horden
ber eın paar Stationen der Mill Hıller 18S10N er, zerstorten dıe
Niederlassung ın der Hauptstadt der Proviınz Baramullah und
ermordeten den dortigen Chefarzt mıt Oberin un fünf andern
Schwestern, waäahrend dı1e Frau des ermordeten Chefs cdie verwun-
deten Mörder persönlıch pflegte. uch da:s berühmte Miss1ions-
hospital von Rawalpıindi bekam in etwa diıe Raublust der Banden

fühlen. Zeitweilig mulßte CS seıne Tätigkeit tast S8ANZ auf e
Betreuung der Flüchtlinge und Verwundeten einstellen Für dıe
christliche Bevoölkerung kam dıe Hauptprüfung erst, als die alten
hinduistischen Bauern und Grundbesıtzer, bei denen S1C me1ıst be-
schäftigt gewesen 9 verschwunden ‚waren un die
mohammedanıschen Herren S1€E nıcht mehr einstellten. Doch wurde
wenıgstens einigermaßen ihr Elend seıtens der mohammedanischen
Behörden gemildert, wobel einzelne Mohammedaner selbst von
einer Brudergemeinschaft mıt den Christen sprachen. Die prekäre
Lage CFr Christen gyab jedoch vielen bereıts auf dem Wege ZU  —_

Kirche Befindlichen Veranlassun5 es heber beım Islgm VEI-
sud1en

Ungelöste E;cisténzfrq gen
ZukunftDunkle Wolken lıegen och ber der akistans, die

leicht furchtbaren Orkanen werden un mıt der Existenz des
Staates selbst auch den Bestand und das Gedeiheri der christlichen

Vgl den Spezlalartikel 1n: J1he 1 ımes 1947:; Bull Miss 948, I11
154 S} De Kath Missien 19458, SS und MR 1950, 152ull ebendort.
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1ssion bedrohen könnern Vor allem ist Cc5 die Kashmirfrage
wodurch alle gegenseıutgen Beziehungen zwischen Hındustan un
Pakıstan gleichsam der Wurzel vergiftet werden un: die gerade

die beiden Staaten dringend notwendige INNCIC Konsolidie-
110 und Heruhigung, den Inangriff der sozıalen Reform und des
Krziehungswesens hintanhalten Mehr als die Halfte des g'...
samten Budjets wırd Von dem WI1C dem andern Staate für
Rüstungszwecke us  s aufgewandt un beiderseits wırd den
renzen C1IN Heer bereitgehalten das auf Zerstörung SLa auf
Frieden un ruhigen Autbau gerichtet 1st Am eısten leidet gerade
Pakıistan darunter ° Die Provinz Kashmir zahlt rund 17 Millionen
Eınwohner VO  } denen SaNzZc 192 bis Milliıonen Mohammiedaner
sınd Nun beabsıichtigte der hinduistische Maharadscha gleich nach
der Unabhängigkeitserklärung Pakistans die Provinz dem Hindu-
staate Hindustan einzuverleiben un: gab SC1INCHMN Iruppen Betehl
die VO  —; Afghanistan un AaUus Hındustan anrüuckenden mohamme-
danıschen Iruppen zurückzuweisen. Anfangs Januar 945 Lrug
Hindustan dıe Lösung der Frage VOTLr dıe UNO. 1e1 aber ı Früh-
jahr desselben Jahres Iruppen dıe Grenze Pakistans
marschieren. Eine Kommissıon der UN  © erreıichte ZWAar voruüber-
gehend die Kınstellung der Feindseligkeiten aber die d Juli
049 von ihr Demarkationslinie un Vorbereitung
Plebiszits milßlangen Ebenso scheıiterte Ce1inNn Vermittlungsversuch
eıtens TuUumans un: Attlees 111 August 1949 Dann übertrug der
Sicherheitsrat der UNO die Streitfrage Ciner Kompromißl6 uns
des Australiers Sir Owen Dixon Auch S1C scheiterte. Im
Januar sollte dıe Konterenz der Ministerpräsidenten der Common-
wealth ZU London mıt Liaquat Alı han VO  ® Pakistan eINEe Lösung
bringen, Indessen SINS auch dieser Versuch ergebnislos au  S Und
droht jeden Augenblick der große schicksalsschwere Kampf u  3 Ein-
gliederung VO  _ bis 13 Millionen oslims Kashmir loszu-
brechen und gleichzeitig auch die bis 4() Millionen unerloösten
Mohammedaner Hındustan auf den Kampfplatz rufen Für
dıe christliche Mission mußte es verhängnisvoll werden WCNIL
dabei Pakistan wieder den uralten fanatischen Hafß alle
Nichtmoslims sıch wurde 1ne schlimme Folge zeig
sıch bereıts jetz ınfolge der unversöhnlichen Haltung Pakistans
der Rehabilitierung der extiremsten Gruppe der Kongreßpartei der
SOS Rastrıguyıa 5Swayamsevak Sangh der Möordergruppe (shandıs
1n Hindustan und der Erhebung ihres Führers Tando

"T’he World Tiımes, avrıl 5() 145
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obersten FKFührer der Kongreßparteı VO  $ dem Cdie Christen TeC11

nıchts hoffen haben iıne SSC Entspannung der Lage ent-
steht durch die kampfesmüde un: friedliebende Bevölkerung
Bengalen sowohl ostlichen Pakıstan WIC Hindustan ber-
haupt fuhlen sıch dıe Bengalen Pakistan VO  — dem weılt entle-

Karachı Westpakistan stark benachteiligt un!: drangen
auf C11NC Ffriedliche Lösung der Kashmirfrage

Der ECUEC Staat un dıe Missıon

Grundlegend für die Bezıiehungen der 1sSsıon und der chrıst-
lıchen Minderheıit Pakistan sind die b ı
f3 „‚ WIC S1C VO der Konstitu:erenden Versammlung 12 Marz
1947 votiert ‚und proklamiert worden sınd. Gleich Anfang des
Dokumentes wırd ublicher mohammedanischer Weıiıise die un1-

versale Souveranıtat Allahs des allmächtigen (sottes hervorge-
hoben dessen Namen dıe CUu«C Verfassung die Grundsatze der
demokratischen Freiheit Gleichheit Duldsamkeıt un! sozialen Ge-
rechtigkeıt WIC S1IC der Islam lehrt proklamıiert Ausdrücklich wird
gesagt da{iß die Cue Verfassung „vollständıg gleiche Mafßnahmen
trıfft, damıt die Minderheiten iıhre Relig10on und Kultur frei He-
kennen un praktiziıeren können“  4Da CS den taatsmannern des

Pakistan erns ist mıiıt dieser (Garantie für alle, auch für die
11 Minderheiten, ersieht INa deutlich ihren offizi-

ellen Erklarungen. Alı Jıinnah S bei SC1LIHNCI Ernennung
zu Prasıdenten der Konstitu:erenden Versammlung Septem-
ber 1947 95  1r stellen den Staat auf die Beine ohne Diskriminie-

oder Unterscheidung zwıschen NerTr muselmännischen Ge-
meıinschaft oder hinduistischen, zwischen Kasten und (lau-
bensbekenntnissen. Wır gehen Von dem Grundsatz AaUS, dafß WIT

alle Bürger Staates sind. Man wird sehen, dafß nıt der eıt
die Hindus aufhören, Hindus SCIMN un die Muselmänner Mo-
hammedaner, nıcht. ı religoösen Sınn, enn das berührt die pPCI-
sonlichen UÜberzeugungen jedes einzelnen, ber politischen
Sinne und als Burger Nation.“ Das ist die Auffassung
Pandit Nehrus Vo „weltlichen St:  t“ Von noch größerer Be-
d;ptung sind 1€ Auslassungen des Ministers füur Auswartige An-
gelegenheiten Sir Moh Zafrullah Khan ı Dezember 1948 be1 der
Behandlung der allgemeınen Menschenrechte, WI1C s1e Art 15 der

Vgl ZM  Z 1950, I? 132 f.; BdM 1951, E The Economist, S Febr. 1950, 436
Sıehe den offiziellen ext der Objective Resolutions, Far Eastern

HUr VEY, York 1950; Zatate ath Miss. 1949, 118 £.:; ull. 1951,
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Verfassung ftormuliert sınd Pakistan anerkennt ohne jedes Zau-
ern un ohne Zweideutigkeit dıe Freiheit des erzens des Gewis-
sCHS un der Reliıgion Dieser Artıikel sicht auch die Anderung der
Religion VOT Zafrullah sagte diesbezüglıch „Der i1slam ISt C1NE
mı1ssiıonarısche Religion. Der Islam beansprucht für sıch das Recht,
jeden Menschen überzeugen, SCINE Religıon andern un den
Islam anzunehmen. Es ıst darum klar und gewils, dafß auch
gleicherweise andern Religionen. das fre  1€e  l Recht 10TIaumen muß,.
Konversionen machen Darüber g1ibt CS zeinen Zweitel Und

WAaTC unverstandlıch das echt der Konversionen fur sıch
ordern und andern weigern ‘ ® Liaquat Alı han de1r ach-
folger Jinnahs als Ministerpräsident Pakistans hatte schon be]
SCeınNnem Aufenthalt i11 London 1948 ber dıe künftige Verfassung
bemerkt, daß „Pakistan dıe soziale_Gereditigkeit glaube un
daß Cc1in Staat SCI, dem die menschlichen Wesen wirklıch als
solche behandelt werden nd ı dem die Miıttel nıcht einseıt1g Z11
Vorteil CIHM1SCT, sondern tür diıe Nation verwendet werden“  9ü
Noch bedeutenden Schritt weıter ist INan gekommen durch
die Annahme des Kommissionsberichtes der Assemblee consti:tuante

November 1950 ber dıe fundamentalen Menschenrechte der
Bürger, W1€E der Minoritäten ı besonderen. Darnach werden alle
Angehörigen Pakistans für gesetzlıch gleichberechtigte Bürger e_
klärt, die Zwangsarbeit für ungesetzlıch erklärt un die „Unbe-
rührbarkeit“ (Kastenlosigkeit) abgeschafft. Ausdrücklich wird aBs
tıert. daß alle Bürger „ıhre Religion, einerle1 welcher Kıchtung,
treı bekennen un: ausuben dürten“. Darauf hın erklärte der ‚eıter
der Millionen Hindus Vo  — Pakistan, dafß alsdann die Hındus ı
Pakistan nıchts mehr fürchten hätten I9g

Reaktiov’zäre nd moderne Kräfte des Islam
Obschon i den Verfassungsentwürfen direkt dıe Missionsfrei-

heıit nıcht genannt wird, lassen die Äußerungen der Staatsmäanner
keinen Zweifel daran, daßS'1C gemeınt ist Doch sa der Korre-
spondent. des Londoner Economist mıt Recht ‚Alles hangtdavon ab, welchem Geiste die bewundernswer-
ten Vorschriften V O den Funktionären Pakistans

1e 17a4 ufhges‚et‚zt werden, SAanz besonders VO
muselmanıschen Publikum. Zwar scheinen die Opposıi-

ull 1951,
9 Siehe Rhythmes 1950, 6 ’ Weekly Pakıstan News, INaTs 1949

9a K Symonds, The Makıng ot Pakistan, London 1950, 101
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tionsmanner nıcht zahlreich SCHMN, aber diıeser Hınsıcht außerst
skeptisch” *. Anderseits mußte Ma  - tast A der Ehrlichkeit der
(sarantıen zweileln, WECNN keine Reaktion vorhanden WAaLrc Vor
allem sınd die l1em 2A45 dıie mohammedanischen Rechts-
gelehrten welche die Regierung der Lauheit anklagen und EeE1INC
strikte FEınhaltung der islamıschen Char  1 des Rechtskanons
ordern Tatachlich wırd die Char weıtem Maße modernen
Pakistan WIC andern mohammedanischen Landern außer Acht
gelassen Darum bılden dıe UVlemas 1er wWI1ie dort der größten
Hındernisse für jedwede nutzliche sozlale und polıtısche Reform
des Islam Auf der Provinzialkonferenz der Ulemasvereinigung
Mymensingh östlichen Pakıstan nıcht lange nach der nab-
hängigkeitserklärung, wurde 11185 Programm aufgenommen: dıe
Schaffung Cheikh-ul- Islam, der als Präsident der Vereinigung
zugleıich Minıster ı der Regierung SEeEIN sollte. Seine Aufgabe sollte
darın bestehen, die Richter Lande ETNENNECHN (K8.dl$), den
relıg10sen Unterricht der Mohammedaner überwachen. den
oöffentlichen Staatsschatz un besonders die (süuüter des Kultus und
der TC1H relig10sen Angelegenheıten Organısıceren. Diesen Über-
forderungen gegenüber begnügten sıch indessen die Regijerungs-
vertreter mıt der Erklärung, daiß der Gc Staat VO Geiste der
Char  ‚AT  1a inspiırıert se1  11 Eine große Schwierigkeit schien fur dıe
christlichen. Schulen adurch entstehen, dafß seıtens
extremer Islamvertreter die Erteilung des Koranunterrichts 11
halb dieser Schulen gefordert wurde. ber auch hiıerin hat siıch dıe
Reglerung nachgiebig gezeigt und 15 auf dem Wege, anderweıt1g
tür diesen Unterricht VON mohammedanıschen Schülern christlicher
Institute SOTSCHH, nachdem dıe Bischöfe Pakistans hatten 1S5SCH

lassen, da{ß CS untragbar für diıe christlichen Schulen se1 *
Es ist kein Zweıfel, da{fß der pakıstanısche Staat Sanz 111}

Sınne vonAtatürk ı der Türkei sıch auf moderne Fülße stellt, den
Islam nıicht eintfachhin als Staatsreligion erkennt aber doch VON

SCINEN relig10sen und soz1al-moralischen Anschauungen inspırıert
ist Schwierig WIT:  d CS tur dıe Staatsmanner SCIN, 1er zwischen dem
alten theokratischen Islamprinzıp und der modernen Staatskonsti-
tution ruhıgen Weg ı der offentlichen Meinung finden,
der wirklich auch den relıg106sen Minderheiten die Freiheit des
Bekenntnisses un der Ausbreitung beläft. Der Erziehungsminister

Fazlur Rahman vertirau auf dıe unıversale brüderliche ole-
BdM 195110 The Economist VO Dezember 1950, 1007:;

11 BdM 51 61
Ebenda P ath Miss 1950,; 124
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rFanz, die sozıale Gerechtigkeit und die VO Islam offen gelassene
Möglichkeit, dafß jeder CISCHNCH relıgı0sen und kulturellen
Belange erstreben könne!*(!?). Mawlır Tamiızuddın khan, Prasıdent
der Constituante, meınte, dafß das Zuschlagen der Tuür für dıe
Interpretation des Korans dıe Ursache aller bel der SAdNDNZCH
Welt ıst Irennung VO  - Staat un! Relıgion, für die AHSTESSIVC
Politik, Rassısmus, Kapiıtalismus, Kommuniısmus, Fascısmus, olo-
nıalismus un dafß 19881  — der Islam dagegen C1in Heilmittel sSC1MN

könne **. Die Parole Zahld Huse1ns, des Direktors der Staats-
bank, ist dagegen „Nicht zurück ZU Koran, sondern miı1t dem
Koran vorwaärts!“ Liaquat Ali han betonte mıt Nachdruck bei der
Inauguratıon der Sınd-Universitat, dafß I1d  b den wahren Geist
des Islam verkenne, wenn INan ıh für fortschrittfeindlich

Kırche und Miıssıon. 172 Pakıstan
Den Verhaltnissen hat Rom Rechnung etr.  n und dıe

alten Vikariate NEUu umschrieben bzw den pakistanıschen renzen
angepaßt, wobeıl das ostlıche Pandschabgebiet (Lahore)
Hindustan überging, ı111 ostlichen Pakistan dıe 10Zzese Jessore N  s

errichtet und gleichzeitig. dıe Hierarchiıe mıt den Erzdiozesen
Karachı 1 Westen und SEINCN Suflfraganbistumern Multan. Lahore
und Rawalpindı, Dacca Osten miıt den Diozesen Dinaipur,
Chittagong un! Jessore gegründet wurde. Karachıi ist auch Sıtz der
NCUCIH Delegatur *.

(senaue statistische Ubersichten lıegen noch nıcht VoOor

Auch bei der Zusammenstellung nach den neuestiten Römischen Mis-
Cattoliche !”, die für Sanz Pakıstan indische und 191 aus-

andische Priester 254), 21 Anheimische un! auswartıge
Brüder Il I: 259 einheimische und 2947 ausländische Schwestern
— 506 und N 094 Katholiken neben 580 Katechumenen

geben, ist die Berechnung nıcht ach der Umschreibung der
Diozesen erfolgt. Der Mailänder Missionar VOoO  > Dinajpur Cesare
Pesce gibt nach Angaben des „Catholic Directory” VO  e Madras für
1949 und des Leonard 3  he Missionary work ı the New

Nach der ede VOrTr der Erziehungskommission 1949 Dawn V.

IS Rhythmes 5 3
14 Ebenda 6 9 BdM 1949, LITL, 29/141, L’Islam moderne ef SOM evolution;

Gibb, Modern Trends Islam, Chikago 1947
ythmes 651

16 Vgl dıe Ausführungen VO:  - Proi. Bierbaum ı ZMR 1951, 148,
17 Miss. Cattolıche, Koma 1950;, 211
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Indıa fur Pakiıstan tolgende Daten 76 790 000 Einwohner 194 29992
Protestanten und 197 462 Katholiken!?.

Weitaus das fruchtbarste KEınzelmissionsgebiet ist die Diozese
Vo  e aho Pandschab, das dıe belgischen Kapuziıner betreuen
un VOT der Neuregelung Katholiken un: Katechu-

zahlte Auch Multan WE1S unter den ıtalıenischen Dominıi-
kanern bereits I (setautfte und S08 Katechumenen auf wah-
rend dıe hollandıschen Ftranziskaner Karachı erst ST Katho-
liıken und Z{ aufkandidaten un: dıe Miilli Hiller Rawal-
pindı Getauifte und X86 Katechumenen hatten Im ostlıchen
Pakiıstan werden für dıe Erzdiözese Dacca bei den kanadıschen
Kreuzvatern 5792 Getaufte un! Katechumenen der Diozese
Chittagong derselben iss]onare aber 1Ur 11 576 DZWw 834 ]1äu-
bıge aufgeführt Die Mailänder Missionare zahlten 34 383 (Je=
taufte und Katechumenen das Sulfraganat Jessore der
Salesianer Don Boscos 1LUF 0192 Getauifte un 216 Katechumenen“

Man dartf allerdings nıcht glauben, dafß wenıgstens diese kleinen
Zahlenerfolge Katholiken auf 1 000 Bewohner Moham-
medanerbekehrungen ergeben. Es sind fast NUur Konver-
S101711C611 Von Ureingeborenen und Angehörigen der untersten Kasten
der Hindubevölkerung Auch naher Zukunfit 1St. kaum ANn CIHE

zahlenmäßig größere Bekehrung VO  —$ Mohammedanern denken
obowhl die früher VO  e selbisst eintretenden turchtbaren Konsequen-
ZCU für christlich gewordenen Mohammedaner Wegfall
gekommen sınd ** Dem steht schon das stolze Nationalbewußftsein
Pakistans als Grunde doch islamıschen Volksstaates eNL-

Doch g1bt bei der Orientierung der Moslims heute nach
Abzug der Engländer nıcht mehr London, sondern Rom dıe Riıcht-
linie. WI1IC auch die Person un: Autorıtat des Papstes bei Regie-
rung un olk VO  ® Pakistan ı höchstem Ansehen steht Empfind-
lichfühlen sıch die protestantischen Missionsunternehmungen g‘...
troffen durch den Wegftall der britischen moralischen WIC Hinanzı-
ellen Unterstützung *. Mit echt empfindet der italienısche Mis-
S10Nar Cesare Pesce CS als C1INE ohltat, daß VOT allem da

ul 1980881 verschwindet, wonach dıe indische
Jugend den protestantischen Missionsschulen nıcht indisch-

Le Mıiss. Cattoliche, Milano 1951, B HE:
Siehe die Darstellung der Eiınzelmissionen ı Mıss att. O ‚ De ath

Miss 1948, 194 £.; Emigranten VOOT (GG0od, Koermond 1949, I! 274—9280, ZU Ka-
rach un: Rawalpindi 280—92992

Vgl.ıDe ath Miıss un! Aucam 1948 231
21 Vgl Pesce Le Miss att a.a.0
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arabischer Sprache und Kultur ETZOSCH wurde, sondern ach den
englischen Klassikern, wodurch der zersetzende Sektengeist
Spencer, Froude, Kingslev miıt ihrem Antiklerikalismus,
Romhaß un: der Lehre VO  - der überspannten Toleranz alle
Religionen der Welt vergiıftend 1 die Jugend eindrang *.

Die Hofnung un starke Stutze der Pakıstanmissıon sınd übr1-
SCNS ihre Schulen, die sıch netzartıg bereits ber das —
ungeheure Gebiet verteilen. Es sınd ganzen etwa 276 Elemen-
tarschulen mıt 12 289 Knaben und 229 Madchen, 51 Mittelschulen
mıt 168 bzw 250 Besuchern un: 38 Highschools mıt 739 bzw

137 Schülern und Schülerinnen. Während aber diıe Protestanten
bereits ber Universitätskollegien verfügten, hattendıe Katho
lıken 1Ur Rawalpındı. och sınd gerade ı den etzten Jahren

Karachı mıtweıtere kleinere Kollegien hinzugekommen:
Studierenden. für Studentinnhen Rawalpındiun für

Madchen Dacca. Auch bezug auf Seminarıen für Lehrper-
und Klerus sınd die Missionen Pakıstans noch außerst rück-

standıg. Grofißseminarısten, die sıch mıt auf Dacca, auf
Karachı und auf Dinajpur verteilen, studıeren: Ermangelung
eines CISCHNCN Seminars auswarts. Normalschulen g1ibt 65 1Ur

miıt Studierenden ı Karachı, Lahore mıt un C'hitta-
miıt 623

Der zweıte Stützpfeiler der Pakıstanmissıon ist dıe M i S 1!

karitasund Missionsärztliche Fürsorge. Letztere lehnt
sıch insbesondere CT große Einrichtungen unter denen das
eue große Missionshospital der Catholiıc Medical Missıonarys VO  —

Anna Dengel (Philadelphia) Rawalpındi mıt 350 Betten,
SCINET Hebammen- Pilegerinnenschule den ersten Platz C111-

nımmt. Bei SC1IHNECI Finweihung März 1950 der eneral
des Gesundheitswesens Pakıstans, Major Farukı, den erhabenen
Geıist, der das Personal beseelt “* kın zweiıtes großes mıssıionsarzt-
lıches Zentrum ist se1ıt 1948 unter Leitung derselben Schwestern
Karachi ı Entstehen und coll C1NEC würdige Repraäsentatıon ı der
unheimlich wachsenden miodernen Hauptstadt werden. Es spricht
für sıch, dafß C11NC Schwester-Arztın, Sr Marie Dolores, ZUT Prası-
dentin der gesamtpakistanıschen dıplomierten Krankenpflege g-.-
wahlt werden konnte a  e In Ostpakistan sınd dieselben Schwestern

Le Miss Catt 1951,
Nach Miss Catt,, Roma 1950 un! ath Dırectory of Madras 1950
Vgl De ath Miss. 1948, 194 £.; Bethlehem 1950, 337 f£.; Bull 1951;

645 Miss Catt., Milano 1950 un!' 117
25 Bull M 1951, 65
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se1ıt 1930 tatıg un: ZWAar Dacca Sitze der ostlichen Regijerung.
Die Verminderung der Kindersterblichkeit Prozent ı zehn
Jahren wırd hauptsächlich ihrem hygienischen Wirken zugeschrieben.
Endlıch ıst se1ıt 1948 1 Mymensingh (Dacca) C1MN missionsarztliches
Zentrum ı Werden das VOT allem ı Dienst der mannlich-ATrZt=
lıchen Behandlung och steis unzugäanglichen Frauenwelt steht
ahlreiche andere kleinere Krankenhäuser W aısenanstalten A
menapotheken sSınd ebenfalls ber Sanz Pakistan verbreıtet. und
haben waährend der Zeıt der „Millionenflucht“ Hindus un: Moslims
außerordentliche Hılte geleıstet.

Trotz SsSCiNeEr kleinen ahl VO  — Christen, dıe zudem noch meist
AaUs den Kastenlosen und Primitiven worden SIN!  d, hat
sıch das Christentum un spezıell dıe katholische Mission
ehrenvollen Platz erworben. ‚Sie ist jedenfalls frei ı L  1  hren Unter-
nehmungen und wiırd als wesentlieh helfender Aufbaufaktor SCIHN
gesehen. Mittels ihres. natürlich auszubauenden Schulwesens und
ihrer Karitas. ann S1C sich auch die führenden Kreise Von
Pakıstan hineinarbeiten. ber nicht blofß bei den Mohammedanern
wırd S1€e€ naherZukunft keine zahlenmälsig größerenBekehrun-
SCH erwarten haben Auch be1i den nıederen Klassen wird iıhr
der Zugang nicht mehr leicht SC1ION daS1C e1im Islam selbst. _
jetz alle Möglichkeiten des Aufstiegs bas den höchsten Posten
haben, während dıe ATIMME Missiıon ihnen weder finanziell noch
sozıal entsprechender Weise entgegenkommen annn Und be1
den Hinduleuten bietet auch. ı Pakistandas Kastenwesen wesent-
lich dieselben Schwierigkeiten WIC Hindustan. Man moöchte den
interatıonal  N  T S sehr gemischten. Missionaren (Italiener, Iren, Kana-
dier, Holländer, Belgier usw.) nochCC starkere wirtschaftliche
Unterstützung wünschen, damiıt S1C auch den großen soz1alen Auf-
gaben 112 Pakistan 1 bezug auf Landbau, Handwerk. Vechnik;
Industrie UuSW gewachsen sSind.

Zwei eherechtliche Fälleaus der chinesischen Missiıon
Von Dr. Gerhard Oesterle B E Kom

Ein Missionar legte aUus se1nNneEMmM Wirkungskreis China foL-
gende ZWC1 Fälle VOT

S handelt sıch Dispens beı Mischehen. Viele Missionare haben Sl&l
“ Tang‘un breıt ber die Kautelen aufgehalten; S1C bemühen sich, den Leuten be1i
solchen Ehen alles möglıchst klarZ machen, die Bedingungen, die Pilıchten etc.

Missions- Religionswissens‚Ccha. 1951, Nr
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und dann gehen S16 sogleıich ZU Ehekonsens ber un! VETBCSSCH die
eıgentlıche Dispens geben Reicht NnUu  —j dieser innerliche Entschlufß der Wiılle,
die Dispens geben, ZUT Gultigkeit der Dispensehe der IMU: klar und deut-
lıch ausgesprochen werden. tormalıter, könnte ia sagen? Den Leuten SIC

meiıstens: „Gut, annn könnt iıhr Dispens haben.“
Der zweıte Fall ist cdieser: „Martıin. Jahre alt VO  — heiıdnıschen Eltern

geboren 1921 un CrZOYCNH, wurde nach chinesischer Sıtte VONn SC1NCIH Vater mıt
heidnischen Madchen verheiratet Er war TST 15 Jahre und das Madchen

Jahre alt Martin durfte keiner W eiıse SC1INECN Wiıllen kundtun ob 112-
verstanden SC1 der nıcht J ımor reverentialıs SC1INCH Vater NS ıhn,
schweıigend alles er S1C| ergehen lassen obwohl innerlıch schr unwillig
und das Maädchen ıhm sechr unsympatısch WAarTr Als S1C ıhm nach Jahre C112
Toöochterchen gebar (1937) mufßte Martin ZU Mılitäar arauthın War L1UI
noch zweımal Hause Urlaub 1n den Jahren 1938 un 1939 Als ZWCC1

Jahre spater erfuhr, dafß Frau sıch en Schwiegereltern nıcht mehr fügen
wollte und SIC dann auch nıcht mehr auf ıh horte, schrieb Vater,
habe S1IC noch 11C als Frau haben wollen, solle S1C heimschicken Z ihren Eltern
un: den Ehekontrakt autflösen Darautfhin verlangte artıns Vater, da:
selbst womöglıch heimkomme dıe Sache regeln Er S1n$ ber nıcht und
schrieb ıhm abermals dafß nıchts mehr mıt der Frau tun haben wolle SIC
könne ber für sıch und ıhr ınd SC1IN vaterliches Haus, Felder eic haben,
damıiıt S16 leben könnten So wurde die eiıgentliche Ehe aufgelöst ber nıcht
notarısch. Die Eltern der Frau könnten Martin verklagen, wurden dabei ber
wahrscheimlich den urzeren zıehen. Wie weiıt Frau mıiıt dieser Ehescheidung"einverstanden ıst, nat Martin 111C ertahren. Die schritftliche Erklarung SCINCT.
Vater, dafß auf diese Weise die Ehe autflösen solle, gab Martın 1941 ab,

Jahre nach der Hochzeıt.
Nachdem Martın dıe ganzen Jahre e1ım Militär WAarT, kam 1949 nach

und wurde krank kath Hospital eingeliefert. ort lernte dıe kath
Reliıgıon und Ordensstand kennen Weihnachten 1949 wurde getauft un!:
blıeb als Ange ellter der Missionsstatıion. Der Pfarrer dort un! besonders
der Apostolısche Präfifekt selbst sınd voll des Lobes ber Martin un stellen
iıhm das beste Zeugni1s AauS, raten nıcht Uur, sondern bitten entschieden, ıhm doch
den Weg frei machen für den Ordenssätand als Laienbruder,. uch WCNNn

nıcht anders möglıch WAaTC als durch CINnCn kırchlichen Prozeß.
Nach chinesischem Recht die Ehescheidung autf. Grund ben ANSC-

führter Vorkommnisse wahrscheinlich möglich. Gegen die kırchliche Lösung der
Ehe spricht wahrscheinlich, dafß Martıiın nıcht innerlich „Nein“” gesagt un: dıe
Ehe nachher durch dıe Geburt Kindes Z wurde. Wegen , t1mor
reverentialis“ könnten er Prozent aller früheren hen 11 China aNngC-
fochten werden

Dispens beı Relıgionsverschedenheit
Der erste Fall dürfte aus folgenden Erwägungen Lösung

finden ach CIC ıst die Dispens „dıe für eiINCN beson-
deren Fall erfolgte Aufhebung der aus Gesebe fiießenden
Verpflichtung”“.

Es soll zunachst gesagt werden, welche Dispens cht genugt.
Es genugt nıcht die In IN Dispens (dispensatio
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antıcıpata) Im Gebiet VO Sutchuen C'hina kamen die Mıs-
S1ONATE auf folgenden Gedanken C111E katholische Tau wird selten
dıspensiert VO Ehehindernis der Religionsverschiedenheit (diSs-
parıtas cultus); weit ist die Schwierigkeit, WECNN der Mannn
katholisch ist un dıe Braut heidnisch So irugen CINMISC Missionare
Sar keine Bedenken C1NC VOFdUSSCHOMMCN! un allgemeine Dis-
PCNS VO Hındernis der Relig1i0nsverschiedenheit geben WIFLr

dıspensıeren alle Katholiken uUuUNsSsSeTES Bezirkes welche
mıt ungetauften Person C1iNe Ehe schließen werden Die 1S-
S1ONATeE ließen sıch VO  — dem Gedanken leıten: Der Apostolische
Stuhl verlangt sicher nıcht, daß der Bittsteller CHIC Reıise VO  —

und mehr Tagen macht, C1NC Ehedispens einzuholen. Außerdem
bekehren sıch VO  &; LOO heidniıschen Frauen, welche katho-
lischen Mann heiraten eiwa ZU katholischen Glauben Deshalb
hielten die Missionare folgende Norm CL „generalıter et antıcı-
patıve habıta ratıone 1UuMmerl christianorum locı aliıcuus determi1-
natı, horum determınatum 1O  $ nomınatıs CrSONIS
disparitate cultus impedımento dispensant.“ Der Vorsteher der
1SS10N fügte dem Berichte be1 „Num excedant ist1ı 11

praedıicto facultatis:USU, 110°  — audeo determinare.“
Die antwortete unter dem L5 Februar 1780 (Sutchuen) Die Mis-

haben durch Gewahrung solcher VOTaUSSCHOMMCNCHN un! allgemeınen
Dispensen, hne jedwede Bestimmung der Person, dıe reNzen iıhrer Vollmacht
überschritten In Zukunft sollen S1IC sıch VON der Gewährung solcher Dispensen
enthalten „sub nullıtatıs Nn Weshalb? Es entspricht weder der geltenden
Disziplin noch dem Gedankengang der Römischen Kurie ırgendjemandem oll-
machten Z delegieren, die ihre Anwendung finden. hne dafß überhaupt mıt
Sorgsamkeit der an Sachverhalt gepruüft worden Warce, hne daß die MVMıs-
S1I0ONAaTre ber dıe leistenden Kautelen S  ıch vergewissert haben Daher so1}
Zukunft der Apostolische Vıkar 11UT solchen klugen und Iirommen Missionaren
SCINCS Bezirkes dıe Vollmacht, on der Religionsverschiedenheit Z dıspensieren
subdelegieren, welche keine he mıt Ungläubigen gestatten hne UV!
Z prüfen, ob JeN«C schwerwiıegenden Gründe vorhanden sınd welche der Apo-
stolısche Stuhl als Bedingungen für diıe Dispens voraussegt namlıch daß be-
gründete Hoffnung der Bekehrung des ungläubigen Teıles vorhanden 1st ferner
das Versprechen, „S51NC contumelia (lreatoris et christianı NOmM11N1S ıin ]urıa miıt
dem gläubigen Teil Cin EMECINSAMES Leben fuhren un samtlıiche Kınder
der kath Lehre erziehen: Zum Troste des Apostoliıschen Vıkars fügteas
hl Offizium beı die Eheleute, welche bısher nach Gewährung solcher Diıspensen

geheiratet haben, sollen nıcht beunruhigt werden; enn der HI Vater habe diese
Ehen ıin der Wurzel sanıert hne diıe Verpflichtung, den Konsens

Es genugt auch nıcht C1Ne Dispens. Eın deut-
sches Ordinariat. schuf folgende Präsumtion: Hat derPfarrer das

Fontes ÖS vol I il. 540 q. 116sq Romae 1926
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Dispensgesuch VO Hindernis der Bekenntnisverschiedenheit das
Ordinariat eingereicht un!' trıfft dıe Antwort nıcht He-
stımmten eıt C1inNn ann kann 1: dıe Gewährung der Dispens
AAA CN Diese Präsumtion WAarTr das Recht IDenn WI1IC
kann INa  — CI4 Ehedispens ra  CNM, ere Gewährung
positiven Willensakt des kirchlichen Oberen ach Prufung der
ZUT Gültigkeit ertorderten Kautelen voraussebt”

Es genugt endlich nıcht C1iNC dispensatıo A

der Missionar hätte dıspensıert, WECNN CI den Sachverhalt erkannt
hätte: ebensowen12 gilt EeEINe „dissımulatio “  X oderCI e1nNn-
tache „Toleranz“

Es mu notwendig Dispens erteılt werden. Die Autoren
_ unterscheiıden 19881  S C111 ausdruckliche (expressa) un e1iNe still-

schweigende tacıta) Dispens. Jone ® schreibt richtig: Seastil1l-
schweigend wiıird „besser gesagt, implicite” Va  a Hove
schreibt:

„Definitur dispensatıo tacıta ılla qQUACconceditur. 110 verbiıs vel scr1pt1s, sed
factis: modo agend1 duper1071S deducıtur C1U5 voluntas dıspensandı. ” Dann
tahrt 1112 L 474fort „Conditiones. C 111111 dispensatıon1 et1am
CADICSSdAC hac requıiruntur. Suntpotestas fii_speps‘andi materıa de qua
agıtur, cognıt10 vıtırSeu defectus; CU1 pcCr} disfier‘isätioneni medetur. ei voluntas
actualiıs sanandı defectum, et haec quidem ad valıditatem. cogn1t10 _ Causac ad
liceitatem. In dispensatione tacıtadifficilius constat‘ de adımpletione harum CON-

—_-
ditionum ef probatıo. 111 foro »externo est facienda.' Dıffcultatem alim
solverunt.. requirendo cognıtionem .causae.‘ Fernerbemerkter
Autor. ; © Quidäm commentatores censent delegato .non concedi potestatem tacıte
dispensandı,. de qUO nO  w videtur constare, qU1dA nulla forma ımponıtur ad valı-
ditatem” dispensationis, 11151 pCrpraescriptionem particularem alıqua forma ad
valıdıtatem ıimponatür (can. 203 2)‚Scıentia SC  e cognitio. Sa  vıtıı SCUu defectus
dispensandı requirıtur, necessitate actualıs voluntatis vinculumn relaxandı:
NCIMNOvınculum relaxare äintendere potest QU1 1US exsistentiam ıgnorat. Volunfas
dıspensandı requiritur .factualis} Non sufhicıt voluntas.interpretativa: Superjor
dispensasset, S1 vitiumCcognovısset.. Relaxatıo legıs supponıt actum voluntatıs.
us lTicentia YUaAC fntérdum praesumi potest. Nec sufficıt per ratihabitio
subsequens, (QU1A haec nequit ATr vinculum Jegis momento qQUO AaCctius posıtus
est contira legem luxta doctrinam qua«r praeplacet, ratihabitio subsequensnequıt
SanaTc actum nte invalide posıtum. Haec tamen-‚ potest habere effectum relate
ad Cconsectarıäa qua« actu illıcıte pOsıto profluunt, sed tunc est dispensat10
Actualis.“

Endlich schreibt.Van Hove I1.475 n Factum CONC  ONIS dispensationıs"
eruendum est ctiu 1DS1U5S Super10r1s: quı‚alıquid D.OSIt1 VE concedit vel

° Mgl Ch Lefebvre. La dissimulation et la dispense‘tacıte, Ephemerıdes,
Cvol LIL, Rom 1947, 606—621

Gesetzbuch der lateinıschenKirche, aderborn 1950, Bd.;, 100
A De privileg1is eE£)} dispensationıbus, Mechliniae-Romae 1939 473
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praecıpit. subdıto, quod S111C dıspensatıone hic valıide vel licıte facere 110  x

potest.
Zur Beurteilung dieses Falles U>SSCHN deshalb ZWCCI Fragen be-

antwortet werden: Genügt C111C dispensatıo implicıta” Wenn
A 3d, iıst 1 dem Benehmen der Missionare C1iNC solche enthalten?

Za Auf dıe erste Frage antworte ich mıt Ja Der Clodex
selbst spricht SC1INCN Gesetzesbestimmungen VO  —$ explıcite. un
implicıte; er Can spricht VO  —; STICE explıcıte LICC implicıte” 7

ebenso Ca waäahrend ı 83 dıe ede ıst VO  —_ explicite vel
implıcıte ( 943 kennt C1IN „implicite petere exiremam UunNnc-
t1ionem Ca 13925 Ö kennt CT „implicita iidei negatıo Ca  $
2319 Ö n. 17 CIM pactum ımplıcıtum vel explicıtum Ca 81
welcher VO  e der Dispensvollmacht der Ordinarien spricht erwahnt

Auch die Autorendie „Ppotestas explıicıte vel implicıte
geben C1iHe dıspensat1ıo implicita

Zu ıst em Benehmen der issionare C1NE dispen-
satıo implicıta enthalten. Der Unterricht hinsiıchtlich der

_ Ehehindernisse zıielt auf den Eheabschlufß hin: ist die Vor-
. bereitung auf C1NeE gültige Dispens mıt nachfolgender Ehe In dem

Eheschließungsakt 1st die Dispens enthalten. Die Missionare
können nıcht trauen ohne vorhergehende Dispens.

Es gelten folgende Grundsäße: „Praesumendum est PTO val 1n
$. ferner:ditate actus, quem QqUI1S siıbı INn ]unCLO facere enetur

— „Quando alıquid est factum, SCINPDECT praesumıtur legitime tactum
potıus qUam illegitime, praesertim ad tollendum delictum p_rocho, 1r0 probo et litterato“ 7. Zudem gilt die goldene.Regel der

Vgl noch Michiels, Normae generales Parisı1s 1949 vol 11 ed
0682 5Sq de aT31s specıebus dıspensatıonum Vgl 57 49 ber dıe

Frage, ohb und i1LWIEWEIT den Missionen die Unmöglıichkeit der große Schwie-
rigkeit, Dispens VONn den obwaltenden kırchlichen Ehegesetzen erhalten., VO  }
er Beobachtung derselben entbindet, vgl Payen, De matrımon10, PKa--WeC1 936
ed 2‚ vol 1, 11. 567; aa behandeln c1e Frage hınsıchtlich der disparitas
cultus; vol IIT, 1936 11. 565—8;: De cautionıbus praestandıs
Sinis vol K 1935 11927 > vol 11 970 ber dıe weıtgehenden L
geständnissefür China, soweıt C555 VOL den Kommunisten besett ıst, vgl dıe Ent-
scheidung der S OI 27° Januar 1949 Periodica de moralı
N: lıturgica:vol 30, Romae, 1949 187—189; azu 189— 194 dıe
„Adnotationes“ Vo Fr Hürth

Hispalen. 1 Maı 615 ad 3 Decisio0 687 Recent., Vene-
t115 144306

omnıbus Jun 1910 (Decıisıones Romae 1913 vol
236 ad DerMangel der Eintragung der Dispens ı das Dispensbuch erhält

ne Erklärung ı der Entscheidung der VOo 31 Januar 1656 licet
lıbro parochı dıctum : matrımonıum NO  >; reperiatur adnotatum, denegatur



C  O estierle Ehere: Q U! der chinesischen 1S5107

Apostolischen S5ıgnatur VO Aprıl 1920 Quaelibet benigna
interpretatio PTrO actorum valıdıtate umenda est ut ad doctrinam
Juhanı 15 de reb dub actus pOt1Us valeat qUuUam pereat. Es
handelt sıch nıcht die lex 15 34 5 sondern die lex 3)

Reiffenstuel 140) schreibt: „Regına aliarum praesumptionum est
illa, qUaCl facıt actum valere Ac proinde praesumıtur pPro valıdıtate
AaCtIUus donec probetur invalıditas Daher 1sSt die GÜultıg KeH
solcher Ehen anzunehmen

II Die un Furcht geschlossene Ehe
Zunachst mulfß C1N€ falsche Auffassung des ben erwaäahnten Mis-

S1IONAaTrs riıchtig gestellt werden Er meın Gegen die kirchliche
Scheidung oder Auflösung der Ehe spricht wahrscheinlich dafß
Martiın innerlich nıcht Nein gesagt. Hier lıegt C1N€E Verwech-
selung Vo  e Wenn Martin innerlich „Ne  ın  c gesagt hatte, ann Warc
die Ehe ungultig „sımulatio. totalıs“ (can. 1081 und 1086
CJC) Die Ehe welche 4aus Furcht geschlossen wurde, seBßt aber
wiırklichen Ehekonsens VOTausS Sehr gut sa z 85 1 „ 51
metu coactus adı haereditaten, PUuto haeredem effici: QqU14,
QqUAaAMVIS, ıberum esset, noluissem, u S

Der zweıte Irrtum des issıonars 1sSt dieser Er spricht VON CIr
„Ratiıfizierung der Ehe durch dıe Geburt Kindes. Man könnte
NUur VOoO  — „Ratifizierung‘“ des Ehekonsens reden, WEeNnNn Martin,
fire  1 VO Fürcht: „affectu maritalı" mıt der Tau verkehrt
hatte und damit. freien Konsens gegeben hatte In der be-
rühmten Veszprimien. Juni 1911 videntibus omnıbus
wurde das Zusammenleben der Gatten durch beinahe ZWaNzısJahre und die Geburt VvVvon VIGT Kindern ch als Ratifizierung
der Ehe angesehen 11Ausdem SaNzZCH Verhalten Martins geht doch
klar hervor, dafß nıcht „affectu marıtalı" E
der Freiheit mıt der Tau ehelichen Umgang pllegte. FErklärte

doch CcCINnem Vater gegenüber mehrere Jahre ach Abschlufß der
tamen hoc facultas aliıunde matrımon11 probandı, CU. neglıgentia parochi
NO debeat partı praejudicıum afferre“ (Decisio FE ad Decis. 1:
Recent., Venetiis 1716 Die obengenannte Dezision vom Juni 1910 (1
P. 235, Romae 1913, zıtiert diese Stelle; schreıibt ber decı1s. 117 decis. 127

vol SC 256, Romae 1920
9 Vgl 191 (22) 106 XX „Unde dubıo0

SeEmpeET praesumiıtur pPro actus valıiditate“ Decis. 104 I1l,. Recent., Venetiis
1716; tandem praesumıtur eligere V1am, per u  88} 1US finıs 110  > possıt
effectuariı“ (Dec. 69 I, tom Recent., Venetis 1716).

1L.ıb. I1l tıt de praesumptionıbus Da 91, Venetiis: 1717
*1 Decisiones Coram Lega dec AIl 12 179 > Romae 1926
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Ehe GE habe das Mädchen 11C als Tau haben wollen. Es annn 41sSO
von „affectus maritaliıs“ nıcht die ede SC117L

Wie ann 1U die Ehe gelöst werden” Hatte Martin überhaupt
Ehekonsensus? Es scheint nıcht Denn der hekosensus Seiz

VOTAauUuUS daflß der Brautigam Braut als Gattin haben 111
Martin wollte aber das Madchen sıcher nıcht als Ehefrau wurde
überhaupt nıcht gefragt ob wollte oder nıcht

Sicher lag metus reverentialıs Vo  - War die Furcht daß chıe
Ehe 13 ungultig war”? Fehlte der Konsens, ann
ist die LEhe unguültig detectu CODNSCHNSUS. War aber moralischer
Zwang vorhanden, annn wırd c5S schwer SC1IMHL, 9 ob die Ehe
naturrechtlich guültig oder ungultig Wa  — Die erklärte ı
der Instructio VOoO Februar 1901 das hehindernis 34 capıte
YVY1S et metus CONSCHNSUMmM affıcit quodque proinde ı 1DSO naturalı
fundamentum habet“ In der Instructio VOmMm Juni 1866 be-
merkt die ad „Matrimonium ı1UTEe naturalı ıberum CSSC
debet ohne jedoch die Ungültigkeit IZWUNSCHCH Ehe
erkläaären ®

Payen ”“ behandelt dıe Frage, „qQUuUo E metus Irrıtat Maftrı-
monıum -“ . Ebenso behandelt romant * die Frage, ob „ V1S et. me(tL{us
STaVvıs inıuste incussus“ naturrechtlich die Ehe ungultıg mache oder
DUr kraft des kanonischen Rechtes: acht sodann ı 11. 193 tol-
gende Schlußfolgerung: „Quoad mairımon1a intlıdelium: propter
probabilitatem PITIMAC sententiae matrımon1um paAaSdnOTrum, ab-
stractione tacta UACUMUC lege civili, est probabiliter nullum,
S51 metu tuerit contiractum, sed manet PITINCIPDIUM ;dubio standum est PFO valoreaCtLus Nec alıter dicen-
dum est, 5 ] dubitatur dubio practıice iınsolubili, utrum mMetuUs fuerit
STAaVlıS levis. In utroque CAasu matrımonıum um,
privilegi0, Certo dissolvi potest favo KK {ı 11 absque ulla
interpellatione partıs infidelis“ Vromant spielt auf Ca 1127

Die Periodica de moralı lıturgica (tom X, p[251—Brugis FT erklären 1€e5 Privileg sehr ZUL; deshalb halten
WITr csS für wertvoll. die Stelle wortlich anzutfuhren..

„Interpretatio Canon1s 1127, de favore ı priviıleg10 Fidei Brevis-
us 1127 ‚In dubıa privilegıum Fidei gaudet favore 1UrıS;, propter

brevitatem enuntiatıon1s et irequentem uSumm privilegu Fıdei 15510 -

Fontes vol I 1I1. 1250 Romae 1926
13 1, c.n. 994

De matrımon10 ed. 2’ vol 11 1688 \

15 Jus Missionariorum, De matrımon10, Brüssel-Paris 1938, 1n 191 >vglauch Cappello, De inatrımon10, Turin 1947, ed5 45 609—610
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nıbus, desideriıum generat fus:0r1s explanation1s, QUa tamen scrıptores abstinere
solent.

Huic plurıum VOotoO Pro vıirıbus satısfacere hac nosira disquisitione ı
nobis est

Quo YCNETEC interpretation1s lato Irıctio 111 commentando Cannn utften-
dum S1it ambıgı NEqUIL Ampla selıgenda est Quomodo 11171 priviılegıium quod
propter fidei Causam CONCESSUMM est et CUul favorem annectıt strıctae
ıinterpretationı subesse posset” Exemplo latae interpretatıion1s nobıs praeıt

Sedes, quando requısıtus discessus partıs inhdelis 1 haber:ı dıicıtur CUu) ParTrs
inhdelis pacıfıce cohabiıtare quıidem vellet, se ımpediıtur phyS1iCo_ iımpedimento,

PaIs fidelisGausam pOst baptısmum 10  — dederit.
Posıto hocC PTINC1IPDP10 interpretation1s, 12 trıa declaranda vıdentur.

Quid sıt x dubia”“ quıd cıt privılegıum fidei:; quıd favor Explica-
tiıonem istam, ordıne tamen trademus.

I: Quid ıf favor ı Favor obiective consıstıt PFrOPCHNS1IONC legis
ad admıttendum privılegiıum Fıdei USUNl, ıta ut dubıo eidem locus
detur

Subiective, 1US pCr intellegı potest vel divyvinum vel humanum, vel utrum-
que Ac 1U5 humanum favere privileg1i0 Fiıidei 1DS5O nostro Codice manifesto
liquet. Namgque 4}4927 regulam favoris pronuntıat;. 1014 salyum vult
priyılegıum fide1, 110  — obstante praesumptione PTO valore matrımon11l1, ıta ut favor
matrımon11 FAvOre privilegii. Fıdei superetur.

Estne perinde dıcendum de 11Ure dıvyvınoa r Perinde dicendum SSC arbitramur.
Etenım regulam generalem appellare Uumus, 1NONMN CS5C distinguendum ubi lex
Ipsa 1oN dıstınguit. Canon 1127 loquitur de favore U:  9 S1LMNC addıto. Ergo
utrıusque favorem dıcıt CONCESSUM Praeterea priyılegıium h1de1 ab alııs
dıcıtur S5C iımmediate divınae: ahb alııs ascribitur ad potestatem dıv1i-
nıtus CONCESSaMmM Apostolıs et MDNUNC Sedi Apostolicae. Krgo interpretatio privilegu
Fıder interpretatıonem dicıt divinı vel potestatıs dıvyinıtus CONCESSACL, ıta
ut favor debeat potissımum SSC favor ı divini. Denique i111 epistola
Probe L< Benedicti XIV, 15 dec I:Fl Par. 27 favor 1UT1S dıvını formalıiter
appellatur, CUu permittıtur ut baptızarı pOossıt infansgentıs hebraicae, q
V1a baptiısmo praesen(tat, reluctante infantıs matre. Agıtur - 1111 ıbı de 11011

laedendo i1PS50 1UTe naturae
111 Privilegium Fidei est PTrOPT1C-facultas inhıdelı CONCECSSA; ut post

baptısmum alıas nuptıas 'contrahat, 51 Pals NO baptızata discedat, 1. noluerit
convert: vel saltem pacifice et sıne contumelia Creatoris cum baptızato cohabı-
tare Latiore VeTO uSu, ad privılegi1um Fidei referrı qUOqUC potest iudıcıum qUO,

favorem fide1, matrımon1um dubı1 valoris aestıimatur et tractatur amquam
validum vel invalidum, prout valıdıtas vel invalıditas v1anf baptismo munıerı1t.

Latiore autem usu verba „Privilegıum Fidei“ hıc sumenda SSC probat
regula unıversalıs quamı Benedictus XIV his verbıs effert: „In dubia,
favorem fıdei pronuntiandum sse constans regula est.

Officiıum VeTO Instructione Sua dec 1874, Par 13 verba Benedicti XIV
„Mens est ut dubiisrepetit; reSpOoNSIS autem et926 april. 1899 dıicıit

b'udıcıum cıt fider avorem“: “ MCHS:;est ut dubio iudicium sıt favorem
fidei“* CGoll vol 2043 ef 2044, Romae

Fontes vol I1 418 344 Romae 948

v'
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lam VCTO perpetua ısta regula nullo loco Codicis reperıretur, N1S1 hoc
CanonN«eC diceretur contenta. Praeterea, N1S1 privilegium hidei intellegeretur etiam
de 1Ud1C10 erendo pro nullitate matrımoni11 dubıii,; rustra 1014, QUO,dubio matrımonıum P debet valıdum. Teservaret R de priviıleg10

Aide1ı Nam priviıleg1um idei PTOPTIC dıctum est de dıssolvendo matrımon10, 1101
autem de eodem iudicando valıdo vel invalıdo.

Itaque, LE privilegium hidei est privilegıum lıbertatis Certovel
dubıo matrımon11 vinculo qJUO COMNVETSU: ad fidem, quıbusdam observatıs legibus,
ruitur.

In dubija.“ Res dubia potest SSC matrımon1um: sed 110112 solum
matirımonıum In dubio 11MmM matrımon10 satıs est ut PTro valıdo vel invalıdo
habeatur, SIMNC uUuUSu ormalı prıviıleg1ı Paulinı PTODTIC dict1ı Atque U: S Offi-
C1UMmM privileg10 fidei tavendum SSC declaravıt alııs rebus dubais SC  z alııs
condicionibus privılegnı Paulin:: V. 51 dubıium sıt utrum fidelis Causam
iustam dederıt inhdel: discedendiı (resp. 26 aprıl. 1899

P Itaque, ut arıas condiciones privılegil Paulini; PCTICUTFAaMuUuS, dubius potest
CSSEC discessus inhidelis; dubia signılıcatio ad interpellationem; dubia
sufficientia Causae dıspensandı ab interpellatione, vel exspectando;
dubıa 1PSa pCTSONAa T1IMAC XOTI1S5 VIir1ı polygami. Regula valet de omnıbus ist1s
casibus, dummodo dubıium maneat pOost dılıgentem inquıisıt1onem, et intellegatur
probabili ratiıone tundatum.

Dubium praeterea potest SSC vel tactı Utrumque dubiumpotest solvı
favorem fidei Casus iste De Smet refertur „In CAasu matrımon11 CON-

tractı inter‘gradus consangumıtatıs intra quUuOoS matrımonıum irrıtatur proebabilıter
1DS0 1UTE naturae, puta inter ratrem et sororem: posset .PC, un  > parte ad
fidem 9 matrımon1um declararı nullum, libertate CEeSSsSa partı baptı-
a  € iıneundı nuptıas, cıtra applıcatıonem Apostoli” FDe Sponsalibus
ef Matrimonio. 343, nota Z

Parı ratıone, quı1a nıhıl 111 Clodice Cd: evıdenter excludıt, SCIEVAaTl potest
sententıa qua, ante Codicem, valıdus privilegii usSus NO  3 negabatur

haereticis baptızatıs HOE Ferreres, Theol 1LLOT.IL, Notandum den1ıque
regulam qua matrımonıum favorem hıdei declaratur valıdum vel invalidum
on 14 applıcarı quando mbo sunt baptızatı. Tunc 1111 vigent
regulae de matrımon11s baptızatorum.“

Dazu kommt noch dıe Entscheidung des Ofhizium
Junı 197
MDa die Ehe VO  — Martın zweifelhaft gultig ist, annn siıcher das

Privileg des Ca  5 1127 anwenden.
Selbst angenomMmMen, dafß dıe Ehe Martins gültig WAaTr, könnte
um Dispens einkommen vinculo naturalı matrımonıi.

17 vol GE 305 Romae 1957 OtffQci Junmn 1937 PTO-
posıtis dubiis: S Utrum mairımon10 cContracto duobus acatholicıs dubie baptı-
zatıs, asu dubiij insolubilis baptismum, possıt permuittı alterutri partı ad
fidem CONVETSAC SUS privileg1 paulını V1 Can 1127 Codicis i canonicır "Utrum

matrımon16 contracto inter partem 1ON baptizatam ei partem acatholicam dubie
baptizatam. Casu dubii iınsolubilis de baptısmo, possınt Ordinarii alterutrı
partı ad fiıdem catholicam CONVETSAaC permıittere uUuSsSum Priyilegi Pauliniı V1
Can 97R Respondit: Negative. Ad Recurrendum ad Officiıum

sınguliıs casıbus“.
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Der Fall solchen Dispens dıe sıch se1ıt Jahren gemehrt hat
WAarTr folgender

Die Septembrıs 1919 acatholıcus 110  — baptızatus, maftfrımonıum
1nı Cu acatholica baptızata sectia anglıcana, haere-
t1CO sectae anglicanae proindeque nulla dispensatıone obtenta Die Novembris
1920 divortium cıvıle obtinuit Nunc desiıderat catho
I1ıcam i1idem amplectı et matrımon1um Cu puella catholica
nuptı1as 12 In11€t Quapropter roga ut dispensatıo concedatur up V111-

ulo naturalı mafirımon1ıil Offici, Novembris 1924 decrevıt
Consulendum Sanctissimo, PITO gratia dissolutioniıs vincul; naturalıs

matrımon11 contractı CU: favorem fide1 Et Pius XI feria
insequentı eiusdem INCNSIS et ANN1, habıta de hac relatıone resolutionem

„approbavıt ei petıtam gratiam concedere dıgnatus est  <r

5 VAS metus“” (ihina zıiyılrechtlich dıe EKhe ungultig macht,
annn nach Vromant (1 27) nıcht miıt Sicherheit festgestellt
werden.

Die Ehe Martıns könnte ferner gelöst werden durch das Privi-
legıum Paulinum mußte allerdings C1INE CUu«C Ehe eingehen
diese entspricht nıcht seINeTr Absıcht 10S Kloster einzutreten

1el einfacher WAare noch der Weg INan bittet Dispens VO  —
Can CIC„Invalide ad novitiatum admaittitur COMNI1UX

durante matrımon10 . Ckumenisches Instituf
der Universitat Tübingen

„Katholische Missionen“ und „ Weltmission““
Zur Entstehung der Termini

Von Johann Braam M: E Berlin

Die Bezeichnung „Katholische Mıssıonen wırd durchweg VOoO  -}
allen Nichtkatholiken, Heiden, Juden und Mohammedanern un TSt recht von
niıchtkatholischen Christen peinlıch empfunden. W arum? Weil ihr 10 dog-
matische Verurteilung aller genannten Religionsbekenntnisse steckt. die J keine
Sendung - ZUT geistiıgen Welteroberung vVvVon Christen und der Kırche haben
wollen oder S1IC nach katholischer Glaubensüberzeugung nıcht kaben können.
Damıiıt wird selbstverständlich nıcht das Gute der Gottesliebe ı112 nıchtchristlichen
Relıgionen geleugnet, noch auch dıe ehrliche Christusliebe nichtkatholischer
Christen, chie Gültigkeit iıhrer Taufe USW. angetastet.

Durch das ‚Wort„Weltmission“ wird diese dogmatische Spıtze etwas abge-
bogen und gemildert, Was den Katholiken aber nıcht hındert, miıt ıhm den-
selben 1nnn verbinden WIE mıt en Worten „Katholısche Missionen“. Aber
WITr vermuten, dafß der eıt SC1NES Auftretens nach und jedenfalls seiıNeTr starken
Verbreitung nach das Wort „Weltmission“ C111 Zeıtgenosse des Wortes „Welt-
krıeg” ist un!' nıcht lange VOT dem Ersten Weltkrieg Umlauf gekommen ıst.

18 Periodica de et moral1ı, vol 14 19 f Brugıs 1926
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Die Entstehung eınes Ausdrucks wird StEeLS VOon der Diynamik der Ereignisse
seıner eıt begleıtet. UÜScCTE Antwaort auf die Frage der Entstehung der
Bezeiıchnungen „Katholische Missionen“ un „ Weltmissıion ” nıcht allseits befrie-
digend ausfallen kann., hat seıiınen Hauptgrund in der Schwierigkeit der Quellen-
beschaffung 1m heutigen Berlın.

Die missionswissenschaftlichen el sınd augenblicklich
Berlin noch sehr dürftig; denn dıe ehemalige Staatsbibliothek ist ihre besten
Bestände gebracht worden. Was ıe NCUC Wissenschaftliche Zentralbibliothek der
Westsektoren ın der Ausleıhe, den Lesesälen, 1mM Zeıtschrifttenzımmer un! miıt
den Katalogen bıetet, ıst ZW AAar eın bewundernswerter Wiederanfang,; ber
früher bescheiden. ıs lohnt sıch schon, altere Notizen AUS der bibliothekarıschen
(Glanzzeıt miıt Neuhinzugekommenem vergleichen. SO mas in üunsSsercn nach-
folgenden Ausführungen manches mehr den Eindruck aufgeworfener Pro-
b als den befriedigender machen. Auch der deutliche Hın-
wWEI1S auf CIn Problem ist schon etwgs wert und der erthe Anstofß seiner LOsung.

„Die hatholischen Missionen“

Wer hat cdiesen ımmer noch sechr lebendigen Ausdruck in cie
deutsche Sprache eingeführt, ıh: der Wissenschait un der Christen-
heıt geschenkt” Folgendes moge als brauchbarer 1inwels AT Beant-
wortung dieser Frage dienen, wenngleich eın restlos vollständıger
Überblick ber die einschlägigen Quellen für einen Einzelbeobachter
SE noch nıcht möglıch ist Nach dem uns vorliegenden Material
hat ein protestantischer Gelehrter r 1 rı
1n, Professor und Konsistorialrat Gottingen, 1n seinem Werk
„‚Kirchliche Geographie und Statistik”“ bereıts ım Jahre

also iın der eit des tiefsten Niederganges des auswartıgen
katholischen Missionswesens, siıch jener Sprachschöpfung bedient,
die uns bisher 1n alteren Quellen noch nıicht begegnet ıst  Y

Wie kam Stäudlin Zu dıesem urkatholischen und dogmatısch
reich geladenen Ausdruck? Diıe geographische Wissenschaft hatte

der Goöttinger Universitat und Bibliothek eıne hervorragende
Pflege gefunden. Die Relıgion aber se1 noch wenıgsten >  OCO-
graphisch erforscht. Dazu kame, dafß für Staatsbeamte und (Se%
schaftsmänner die Statistik als beschreibende und „raisonnierende
Wissenschaft“ sehr wichtig sSe1 „Ke  ın W under, dafß CS den eut-
schen bei andern Nationen ZU besonderen Ruhme angerechnet
wird, die Statistik geschaffen haben, und daß diese Wissenschaft
selbst bis auf ıhren Namen unter die kultiviertesten Völker von
uns übergegangen ist Möchten WI1Tr uns darın niemals„_ von ıhnen
übertreffen lassen

täud lin Werk erschıen 1804 TubmSCH ın der. G. Cottaischen
Buchhandlung. Bd 506 Bd 740 SS—Braäm: ‘„Kath Mifssibn" und ;,Weltm;ssion;‘  187  Die Entstehung eines Ausdrucks wir& stets von der D>ynamik der Ereignisse  seiner Zeit begleitet. Daß unsere Antwort auf die Frage der Entstehung der  Bezeichnungen „Katholische Missionen“ und „Weltmission“ nicht allseits befrie-  digend ausfallen kann, hat seinen Hauptgrund in der Schwierigkeit der Quellen-  beschaffung im heutigen Berlin.  Die missionswissenschaftlichen Hilfsmittel  ın  sind  augenblicklich  Berlin noch sehr dürftig; denn die ehemalige Staatsbibliothek ist um ihre besten  Bestände gebracht worden. Was die neue Wissenschaftliche Zentralbibliothek der  Westsektoren in der Ausleihe, den Lesesälen, im Zeitschriftenzimmer und mit  den Katalogen bietet, ist zwar ein bewundernswerter Wiederanfang, aber gegen  früher bescheiden. Es lohnt sich schon, ältere Notizen aus der bibliothekarischen  Glanzzeit mit Neuhinzugekommenem zu vergleichen. So mag in unseren nach-  folgenden Ausführungen manches mehr den Eindruck aufgeworfener Pro-  bleme als den befriedigender Lösungen machen. Auch der deutliche Hin-  weis auf e?n Problem ist schon etwgs wert und der erste Anstoß zu seiner Lösung.  I. „Die katholischen Missionen“  Wer hat diesen immer noch sehr lebendigen Ausdruck in die  deutsche Sprache eingeführt, ihn der Wissenschaft und der Christen-  heit geschenkt? Folgendes möge als brauchbarer Hinweis zur Beant-  wortung dieser Frage dienen, wenngleich ein restlos vollständiger  Überblick über die einschlägigen Quellen für einen Einzelbeobachter  z.Z. noch nicht möglich ist. Nach dem uns vorliegenden Material  hat ein protestantischer Gelehrter D. Carl Friedrich Stäud-  lin, Professor und Konsistorialrat zu Göttingen, in seinem Werk  „Kirchliche Geographie und Statistik“ bereits im Jahre  1804, also in der Zeit des tiefsten Niederganges des auswärtigen  katholischen Missionswesens, sich jener Sprachschöpfung‘ bedient,  die uns bisher in älteren Quellen noch nicht begegnet ist *.  Wie kam Stäudlin zu diesem urkatholischen und dogmatisch  reich geladenen Ausdruck? Die geographische Wissenschaft hatte  an der Göttinger Universität und Bibliothek eine hervorragende  Pflege gefunden. Die Religion aber sei noch am wenigsten geo-  graphisch erforscht. Dazu käme, daß für Staatsbeamte und Ge-  schäftsmänner die Statistik als beschreibende und „raisonnierende  Wissenschaft“ sehr wichtig sei. „Kein Wunder, daß es den Deut-  schen bei andern Nationen zum besonderen Ruhme angerechnet  wird, die Statistik geschaffen zu haben, und daß diese Wissenschaft  selbst bis auf ihren Namen unter die kultiviertesten Völker von  uns übergegangen ist. Möchten wir uns darin niemals„y von1hnen  übertreffen lassen *.  -  1  S täüd lin’s Werk erschien 1804 zu Tiißin  gen ‚in der ] GCottamchen  Buchhandlung. I. Bd. 506 SS. II Bd. 740 SS.  f‘Stäu_dlin a a O: T S, 10.  f” Stäudlin
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Als „Hauptinhalt kırchlichen Geographie un: Statistik“ betrachtet
Stäudlin die Beschreibung“ der „verschıedenen Secten un!' Partheien, welche
sıch die Christen geteilt haben“ un:! ZWAar allen Ländern und Eirdteijulen der
Welt

ber D Sınesısche Reich“4 erhalten WITL zunachst 1NC knappe
geographiısche Örıjentierung Hand alterer, me1ıst französıscher Missionsquellen:
„Dieses Reich besteht theıls AaQus vollıg unterworftfenen Provinzen, dıe verschieden
eingetheilt werden und welchen uch die Insel Macao gehort, theils ber
AUuUsSs ziınsbaren Ländern,; namlıch Theile der 5
und Amurland, kleine Bucharey, 1ıbet, Nepal, JTunkın
® h ı h ı eic An statıstischen Zahlenangaben wırd 1988058 dürfitig
gemeldet: aut der Insel Mac 000 portugiesische Christen, mıt Kirchen,
und Geıistlichen, dazu noch C1M Iranzoösischer un C1MN ıtalienıscher. In den
Königreıichen k ı Uun:! h ı h; ı1 sollen 100 chrıstliche Missionare
und ungefähr 200 000 Christen SC1H „Im anNnzCh chınesıschen Reıche
werden nıcht mehr als 160 000 Christen seyn“

Staudlın beabsıchtigt nıcht 110e missıionskundliche Abhandlung ber C'hiına
schreiben ber Zahlen zZzu erläutern, ann Sar nıcht umhın,

schichtlich un! miıssionskundlıch gegenwartsbetont sprechen WenNnn dıie
Verdienste der katholischen Missionare und diıe heimatlıche Basıs
der Chinamission Jahre 1804 urz andeutet Am me1ısten für die Ausbrei-
tung des Christentums haben dıe 1 un! Frankreich durch
SCIN errichtetes S gethan Beıide Anstalten
sınd Jetz aufgehoben, d1€ letzte TSst der Revolution durch dıe Natıonal-
versammlung, S1C ol ber jetzt unter dem Kaiserthum ufs Cu«C wıederher-
gestellt werden“

Zwischen er Aufhebung des Jesuıtenordens un €es Pariser
Mıssıonsseminars einerse1ıts un der Aussicht auf Wiedereröffnung
des letzteren anderseıts, rag Staudlin die Batısteine tur
„TaısonnNı1erende” Religionsgeographie un -statistik. usamme
Dabe]i entschlüpft ihm, SOZUSASCH unbeabsichtigt, das VO  - 115

dessen ersten Schritte das Gebietgesuchte Wortgebilde,
der deutschen Sprache gerade nıcht VO  - erireulichen religiösen Um-
<ständen b;gleitet SiNd; aber ohl VO der Sorgfalt umsıchtigen
Gelehrten. Statt tormellen Dehfinition g1ibt dieser uns folgende
Umschreibung:

„Die katholıschen Missıonen Chına® begreifen TEI Pro-
VinzZeN: SüUu- KCHDADN. Rucitcheou? und‘ Yunnam. auch ist noch 1NC
kleinere Missionsanstalt ı der Provinz kı 3l. In kı un hı

11 697— 700a. 11 697a, Ea 698 1er meınt Stäudlin miıt dem Ausdruck VO „BaNZCH
chinesıschen Reıich“ DUT China hne Zinsländer.

&a m (I:- 145699
Von uns Evidenz gesetzt Vi
Wohl Druckfehler für Kwitcheou

A E
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éhina,sind viele franiösisdl'e Bischoöte und friester und spanische Domini;
kaner. c Die französischen Berichte geben 300 000 Christen in Tonk

„Zu Pekın sind katholische Kırchen un Kloster, russisch-griechische
Kirchen. Katholische Bıschofe sind 1n ın Zu auf der
Insel des gleıchen Namens. Die Halbinsel Körea, welche eın beträchtliches
Konıgtum ausmacht. hat sıch vor einıgen Jahren auch dem Christentum eroöffnet
un! zahlt mehrere tausend Christen, welche ber schon schreckliche Verfolgungen

efindenerduldet habep, sıch jedoch jetzt wıeder 1in einem freieren Zustande
CC 1Zu in und n ı sınd Kapuziner-Hospitien

Wa.r können Iso an Hand der Angabenm täudlin’s Lur das Jahr 804 den
Besrirtg der Katholıschen Mıssıonen 1LN ( Hin a und den
zınsbaren Nachbarländern feststellen. Er meınt damit : die Kirchen
un Klöster und Hospizien 1n diesen ändern, SOW1€e das gesamte Personal,

die alle der Verbreitung des Christentumsdessen Tatıgkeıit un Unternehmen,;
dıenen. 1)a ausdrücklich heißt „Die katholischen Miıssionen ın C'hına be-
greifen“, umfassen „dreı Provınzen: Su- I'choan, Kwitcheou und Yunnam”“

Stadte und Länder., dıe noch genannt werden, hat dassowiıe dıe anderen
Wort sSeia sSE1NCS urSsprunglichen Sinnes der „‚Sendung“ ıne h

Bedeutung erhalten; 65 umschließt die Länder, Stadte, Provınzen und Orte. IN

denen dıe Arbeıt ur die Verbreitung des Christenfpms statthndet miıt derc_éh
Einrichtungen.

Das Prädikat 7 Ka | ı S ch « «{Niissidnen) erkiärt VStäudl\in 1m Abs ca
vch “ nıcht. ber der ınn ergıbt sich unschwer aus demüber „Das Sinesische NS

Hınweıs, dafß ın Pekın 4y russisch-griechische Kirchen" 1 und da: „bıs jetzt nur
Übung des katholischen und rechtgläubıgen riechischen Christentums in China

katholische und russisch Orthodoxevorhanden selen. Es gibt somit 18504 NUur
Missionen in Chıina: die prptgst:‘a.ntischen ehlen ber eın wichtiger Vorbote
dıeser letzteren meldet S1' eıne Gesandtschaft des englischen Königs beım Kaiser

chaftsberichtes uüber dıe poli-von China Die Angaben des britischen Gesandts
tischen Verhältnisse, z. Tributpflicht bıs Nepal,; und die wenıgen Nachrichten
über diıe Christen ın China, vor allem das Zahlenmaterial sind dem Bericht des
Earl o{ Macartney entnommen und von Staäudlin gewissenhaft ausgenutzt.
„Katholisch“ sınd die Missionen in China und anderwärts nach Stäudlın 1804,
weıl S1C ın f h Ge en satz stehen den nichtkatholischen
Unternehmen und Anstalten ZU Verbreitung des Christentums in den genannten
Ländern. Im Jahrhundert sollte der Wetteiftfer der 1m Glauben gespaltenen

rungs’ ın gewaltigem Mafie ansteigen. DamıiıtChristenheit für die Heidenbekeh
kam für die Bezeichnung „Katholısche Missionen”“ ıne wahre Blütezeıt; cdie durch
vielerlei statistische Publikatıonen „Missiones Catholicae” der Propaganda A,
sowi1e durch die viel ; weit bekanntgewordenen Zeitschriften „Les Mıssı0ns

Catholiques” (seıt 1868 un „Die Katholischen Missionen “ (seity 1873) gékeéd—zeichnet ist }1nd uch noch anhält **.
Die dogmatische Färbung, dıe der tel „Katholische Missionen“

hat, gıbt ıhm zwar eine gewI1sse Schroffheit, aber auch e1ne INBEEN
10 a O IL 699—700.
1 699
12 698
13 Authentic account be1 Stäudlin e 698
14 Vgl etiwa Schp1icflin‚ Kätholisée Missiopsgfsphiét©5 széy} 1924,S 4’42.
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große 1{ VOL Heıden un Chrısten enn C1iNn-

deutige Geschlossenheit ıimponıert Und C111C christliche
Religionsgemeinschaft dıe nıcht mehr den Mut hat das Kınıg,
Heılig Katholisch und Apostolisch ohne jeden Abstrich verte1-
dıgen un ausschhiefßlich für sıch alleın Anspruch nehmen
g1bt sıch selbst auf Das lıegt nıcht 1Ur dem altchristlichen Aus-
druck der „Kicclesia CGatholica P sondern auch der Bezeichnung
„Katholische Missionen Dies dürfte ohl der Hauptgrund SCIN

wWarum S16 Laute des Jahrhunderts und bis auf den heu-
igen Tag ungewöhnlichen Anklang gefunden hat moch-
ten dıe Aussıchten och S trostlos erscheinen für den Namen und
die Sache als der protestantische Kirchenhistoriker Staudlin 1804
die Bezeichnung für die geographiısch statistische Erfassung der
Christen China und Nachbarländern aufgriff oder SOSar erfand
Diese letzte Alternative bleibt vorläuhg unentschieden

„Weltmissıon
Ist dies CIMn Wort A4UuUs dem Sprachschatz Staudlin’s 1804 un

SecCINeET Zeitgenossen oder C1N€6 Schöpfung A4Us der Zeit des wilhel-
mınıschen Deutschland 00419147 Wer den Sprachschaß Staud-
lın überprüft hat un ann bıbliographischen Hılfs-
muitteln Zutflucht nımmt, Hilfsmitteln, dıe auch Berhin
wıeder finden Sınd, wırd sıch schr rasch für cdıe letztere Alter-
native entscheıiden, dafß Antwort C1HC beachtliche Sicherheit
erhalt, ohne dafß dıe samtlichen miss1onsgeschichtlichen Quellen
der Jahre 804 bis 1914 untersucht hat

Wegweisende Angaben
Die populäre Missionsliteratur un auch dıe wissenschaftliche

Missionsgeschichte ist-bisher auf diese.Frage nıcht CIn  Z Sie
zeıgtaber durch cıe haufige Verwendung des Wortes, WIC zugkräftig
das Wort ıst, WIC passend für die delikaten Missionsfiragen der
neuesten Zeit, undWIC c5 SOSar für die Periodisierung der katho-
lischen Missionsgeschichte herangezogen werden konnte. Wiır geben
CIN1YE Proben.

Urban Plotzke Q. macht unter der Überschrift ,‚Unbekanntes
Heldentum“® aufmerksam auf die necueCnN Martyrer Aaus Annam-Tongking,
die Aprıl 1951 seliggesprochen wurden. Über dıe auch heute VOIN Krieg
schwergetroffenen Länder glaubt folgende . missionsgeschichtliche _ Bemerkung
machen düurfen: 95-  1€ Gebiete VO  - Annam-Tonkıng (franz. Indochina) „ählen
gegenwartıg den blühendsten der W eltmission. Hier arbeiten seıt dem
17 Jahrhundert che spanıschen Dominikaner., Sohne der Philıppinischen--Provinz.
ber uch dıe Zahl des einheimischen Klerus ist groß.“ Fs folgen dann Einzel-
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heıten A4US der Märtyrergésd1idufe 1851, VOTL allem ber die beiden Domnı-
kanerbischöfe Josef Maria Diaz Sanjurgo un: Melchior (Garcıa danpredo 1; Wie
Stäudlin 1504 Annam und Tonking ın den Begriff der „katholischen Mıssionen“
einbezog, annn heute eın Berliner Prediger miıt der größten Selbstverständ-
iıchkeıt das unbekannte Heldentum dıeser Gebiete als ZUF „ Weltmission” SC-
horıg bezeichnen. Die ungeheure Werbekraft wiıird hne weıteres ersichtlich durch
dıe Sache, dıe S1E bezeıichnet. Das Wort gehört ZU Sprachschatz eiınes modernen
und zeitgemaßen katholischen Predigers. Die Entstehungsgeschichte des Wortes
dart sıch schenken.

Jo ord Protessor der Missionswissenscha{t detr
Universıitat unster Westf£.), veroötftentlichte 19924 sein Werk „K

S 1C 1! das „Der Gesellschaft des (‚ottlichen Wortes
(S: VD der altesten deutschen Missionsgesellschaft ZU goldenen Jubiläum
—19925° wıdmete L Wie geht ul dieser für dıe Missionswissenschaft -
ständige Gelehrte mıiıt dem Worte „ Weltmission“ um ” LDıie Frag9 ist doch sıcher
gestattet.

Schmidlin suchte nach einer befriedigenden der Mis-
sionsgeschichte un! gelangte folgender Auffassung: Die altchristliche Mis-
S10N, Die mittelalterliche Miıssıon: Die Miıssionen der NCUCTICHN Zeit un!:

„Die W eltmissıon in der neuesten eıt” (seıt t{wa 1800 Wenn CS auch
nıcht ausdrücklich sagt, für den vierten Abschnitt der katholischen
Missionsgeschichte dıe Bezeıchnung 95  1€ Weltmissıion ın der neuesten eıt  — SC-
waählt hat, deutet dıe Tatsache, dafiß S1e. waäahlte, reichlich daß
diese Bezeıchnung in der neuesten eıt VOnNn beachtenswerter Wiıchtigkeit SCWESCH
ıst. Zudem ist in dem reichen Materiıal, das Schmidlin zusammengeitragen hat,

viel enthalten, dafß beı der Frage nach der Entstehung des Ausdrucks nıcht
übergangen werden dar{f, uch für sıch alleın, W1e€e 65 bei Schmidlın
steht, nicht entscheidend ist.

Zunaächst konnen WI1r unzweideutig erkennen, Was Schmidlin 11t
em Worte für einen ınn verbindet,. namlıich die Bekehrungs-
arbeit der Katholischen Kırche in den \ ul
landern, 1m mohammedanıiıschen Kulturkreis (Vorderasıen mıt
Nordafrika), Vorder- un Hınterindien, die Chinamissıon 1in ihrer
Jüngsten Phase, Japan mıt Korea, Philippinen und Indonesı:en:
sodann das Bekehrungswerk unter den Naturvolkern der
an de 6 be1ı den afrıkanıschen Negern, bei en Kn
naken 1n Ozeanien (miıt Australien), unter den Indianern Ameriıkas
(mit Negern und Eskimos;) 1} Die katholische Weltmission ist somiıt
nıchts anderes als die kirchlich-secographısche Aufteilung
der Welt für die Ausbreitung der Kırche. Dabeı wiıird die kirchlich-
geographische Umschreibung zweckmäßig begonnen mıt den asıa-
tıschen Kulturländern. Dar_nit berührt sıch das Vorgehen: Schmid-

1. Petrusblat&- Katholisches Kırchenblai für daf\ Bistum Berlin. Berlin
1951, Nr 20, Z

1 SCHMd IIN
17 &. VII
lßaa G und 417 4$£
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lıns 19924 ı etwa mıt dem Stäudlin 1804, alıs cdieser die Bezeich-
DUNg „Die katholischen Missionen 1 China ‘ deutscher Sprache
lebendig machte och hat Staudlın sechr 1e1 ber die europaıschen
Läander während:; Schmidlin diese LLUTr insofern behandelt,
als S1C christliche Lander sınd un heimatliches Missıionswesen.

Die katholische Missionsgeschichte hat wenıgstens anhangsweise
„Die protestantıschen und schismatischen Mis-
g101nNen.19 den Kreıis ihrer Beobachtung einzubezıehen. Dabe!ı
spielt das Wort „ Weltmission ” C11NC sehr erhebliche Rolle Seit dem
protestantischen „Weltmissionskongrel” KEdinburg mıiıt
der Devise: „Evangelısation der Welt och dieser Generation“
(John Mott) hatte der protestantische Missionsbetrieb VOTr allem
durch den amerikanıschen, sturmischen Antrieb-isıch erneuer un
modernisıiert. Neben das Wort . Weltmission“ kommt bald das
andere Wort VO  w der „Missionsstrategie Die amerikanısche Evan-
gelisatıonsbewegung drangt auf moögliıchst großzuügige Inangriff-
nahme der Missionsprobleme, auf autschallende- Massenpropa -
ganda‘ aller Schichten un Zusammenschlufß für dıe EMEINSAMECN
Beduüurfnisse mochten auch dıe bedächtigeren deutschen protestan-
tischen Missionstheoretiker und Historiker diesem schwarme-
rıschen, reklamehaften und geschäftsmaßıgen Betrieb berechtigte
Kritik uben. Der „Amerikanismus“ protestantıschen Missions-

hat schon L11 910 aufruüuttelnd gewirkt *.2

Dıieses sind wichtige Hinweise auf dıe Unterlagen für die Ent-
stehungsgeschichte des Wortes „Weltmission“ 188081 1910, als sıch däas
Wort darbietet W1€eE C1iNne hinreißende Kormel für dringend not-
wendige Weltevangelisierung mıiıt amerıkanischer Großreklame, der
sich weder die deutschen Protestanten.och auch die Katholiken ent
zıehen konnten. Uns interessiert VOT allem, WI1C die Katholiken
reagıeren werden.

Diese UuUuNnSsSeTeE Schlulsfolgerung Aau's der chmidlin'schen 'Missions-
geschichte:können WIT nıcht ZUX vollen: Sicherheit erheben, we1  1
ZUTF Zeıit- 1 Berlin keine Bibliothek g1bt, dıe die notigen zeıtgeno0S-
siıschen Zeugnisse und Unterlagen bietet, Schmidlin’'s- Missions-
geschichte. vVvon 19924 ist keine entscheidend rauchbare Quelle.

DDr Heinrich Wiedemann hat 10 brauchbare; populäre
Missionsgeschıchte der neuesten eıt veröffentlicht, der Schmidlinschen
Sınne den Tiıtel gegeben hat 22 15 jJakhre Weltmission“22 Es handelt

19 526—533
20 Vgl 528, besonders Anm
“ Hıltruper Monatshef{ifte 1950, 1ı X II Teilen: 7

107 125 141 149 16 181
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sıch das heimatlıche Miss1onswesen dieser Periode, dıe Stunde der Laien
VOTr allem Frankreich diıe Missionspapste, das Kolonialjahrhundert mıt der
Bildung des Britischen Weltreiches “ das auch 1N6 wichtige Voraussetzune für
dıe Weltmission wurde, ferner Missionen weißen Siedlungsgebieten
Nordamerika, Kanada, Australıen, Neuseeland, Südafrika, Lateinamerika und
autf den Philippinen. Sudsee und Indonesien sınd bewaltigt mıt den Untertiteln:
ATICDUS: Marısten. MSC Indonesıen. Die Zwischenkriegszeit. Der jJapanısche
Vormarsch. Die Zukunft.“ China, Japan, Hınterindıien, Vorderindien un! Gey-
lon endlich Afrıka un! die ostafrıkanıschen Inseln finden 10 aktuelle Bearbei-
tung Damıit sınd WIT gut unterrichtet Was Cdıie Weltmission der neuesten Zeıt ist
un! ıll Uun!' geleistet hat bıs auf den heutigen Tag Doch die terminologische
Frage hat auch Wiedemann nıicht angeschnıtten un gewahrt dem Charakter
des Publikationsorgans entsprechend uch keinen Einblick Quellen

W o e SCN dıe entscheıidenden Quellen”
Ihre AbZzTtTenzung

Zur Klärung der verwırrenden Külle der Missionsterminologıie
um das Jahr 1910 SC1 auf folgende negatıv-posıtıve Feststellung
hingewiesen, dıe sıch ohl jeder deutschen Universitaätsbiblio-
thek, auch 1ı der Wissenschaftlichen Zentralbiliothek Berlins
rasch vornehmen aßt

Der bekannte Hınrıch sche Katalog der deutschen
Buchhandel erschıienenen Bücher Zeitschriften Landkarten usSW

kennt das Wort „ Weltmission“ für dıe Jahre OT noch
nıcht weder Titelverzeichnis noch dem lehrreichen Sach:-

ber für das deutsche Schritttum VO  } 101 tauchtregıster
das Wort erstmals auf un ZWAarl Sachregister mıiıt dem erkläa-
renden 1nwels: „ Weltmission Mission, außere Es 1St also

denJahren NS eLiwas deutschen Schrifttum VOT sich
SEDANSCH, WAads dem bibliographischen Beobachter desselben 1913 als
sprachliche Neuheit bemerkenswert erschien, namlich,; bıs
dahin als „aulßere ission“ registrıeren pflegte, wırd jetzt mıiıt
dem Wort „ Weltmıssıon“ bezeichnet. Das ıst nach dem. Was

WIFr Aaus Schmidlin Missionsgeschichte horten nıcht verwunderlich
Erstaunlich 1Sst NUrTr das spate Aulftreten des Wortes Die Hoffnung,
c5S den ersten Originalquellen der etzten „150 Jahre Welt-
m1ıssıon“ finden können, dürten WILT ruhig Grabe tragen. Die
Überprüfung Originalwerkes einschlag1ıger Art AaUus

em Anfang des Jahrhunderts, WIC Stäudlin 1804, genugt
vollständig.

22 A 7a 05061
inrıchs Katalog für 6—1 Leipzig 1911 und ınrıchs

Katalo ur die Jahre 10—19 Leipzig 1913 Sachregister S 611
Missions- Uu. Religionswissens  aft 1951, NrT.
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Nach iınrıchs Katalogen ist bis ZU ]ahfe 1910 deutschen
Buchhandel noch eın Buch aufgetaucht, das im J ıtel die Bezeich-
NUungs „ Weltmission” führt Darum überrascht mehr die Pro-
duktion, die bald einsetzen wird, VOT allem in der popularen
Lauteratur.

Es se1 1er beispielshalber LLUT hingewıesen auf eın Schriftchen, das 19127
VO Missionshaus Hıltrup, leiıder dNnNONYH, herausgegeben wurde miıt dem Tıtel
„Weltmissıon Chrıiıstaı und Missionspflicht der deutschen
Katholıken“. dessen 'Tıtel alleın schon eın Doppeltes besagt, aus heutiger
Sıcht gewertfet: Es handelt sıch für den Katholiken nıcht erster Stelle den
Missionsbefehl, der iın elt- der kolonijalpolitischen Umständen lıegt sondern

den letzen W ıllen un Auftrag Christı1. in alle Welt hinauszugehen und das
Evangelıum Christı verkünden. Die für dıe deutschen Katholiken damals S1C
ergebende besondere Missionspflicht, dıie AUsS der Exıstenz des damalıgen deut-
schen Kolonialreiches erwuchs, haben S1C glänzend erfüllt, wWwWenn der Erste Welt-
krieg auch vieles zerstorte. Wer ber nacherleben wall. W1€e das Wort „Welt-
mission“ auch 1n gewaltigen Massenveranstaltungen der deutschen Katholiken
zündete, der wiıird nıcht umhinkönnen, dıe Verhandlungen der Deutschen Katho-
lıkentage 1910 überprüfen, dıe NS leider in Berlın nıcht ZUT Verfügung
stehen.

Der SI > der den deutschen katholischen Miıssionaren
In der ehemals . deutschen Sudsee vıel schaffen machte un der sıch rühmt,
nach rof. Dr Konrad Algermissen „die edelste Frucht Baum des Protestan-
tismus“ Z se1N, hielt urz Vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges Zarkus Busch
Z Berlin ine Massenversammlung ab, beı der der Methodistenbischof Dr
Nuelsen Vor 4000 Menschen eine Ansprache hıelt ber das Thema „M
mus und Weltmissıon ® Wo etwas VOT sıch ging, Warl dıe weıt-
schallende Belehrung der deutschen Katholiken schon mıt Rücksıcht auf dıeheirpatlidmen Ve;'hältnisse eın Gebot der Stunde.

„Weltmissıon bétreiben“
Wie alt ist diese Formel? Was lehrt Vsie? Hat Ss1e rdens un:

missionsrechtliche Hintergründe” Sie verdient auf jedepFall größte Aufmerksamkeiıt.
E  ın münsterscher Kapuziner, der der Großreklame für Welt-

1ssıon un Missionswissenschaft sehr ferne stand, aber un SsSo
intensiver 1m Stillen und sachlich arbeitete, gab 1914 eıne VOonNn

modernem Sprachempfinden getragene Übersetzung des euen
Testamentes heraus, die eınen ungewöhnlichen uchhändlerischen
Erfolg erle,btg, Dr O aqtin S Die drıtte Auflage

Festschrifßt. Aus der Geschichte der Gemeinden der Bischöflichen
Methodistenkirche 1n Berlin und in der Mark Herausgegeben T Feier des
200jährigen Jubiläums der Methodistischen Erweckungsbewegung{  i94.-  Bräafi; „Kati3 Mission“ und „Weltmission“  Nach Hinrichs Katalogen ist bis zum ]ahfe 1910 im deutschen  Buchhandel noch kein Buch aufgetaucht, das im Titel die Bezeich-  nung „Weltmission“ führt. Darum überrascht um so mehr die Pro-  duktion, die bald einsetzen wird, vor allem in der populären  Literatur.  »  Es sei hier beispielshalber nur hingewiesen auf ein Schriftchen, das 1912/13  vom Missionshaus Hiltrup, leider anonym, herausgegeben wurde mit dem Titel:  „Weltmission Christiund Missionspflicht der deutschen  Katholiken“, dessen Titel allein schon ein Doppeltes besagt, aus heutiger  Sicht gewertet: Es handelt sich für den Katholiken nicht an erster Stelle um den  Missionsbefehl, der in welt- oder kolonialpolitischen Umständen liegt, sondern  um den letzen Willen und Auftrag Christi, in alle Welt hinauszugehen und das  Evangelium Christi zu verkünden. Die für die deutschen Katholiken damals sich  ergebende besondere Missionspflicht, die aus der Existenz des damaligen deut-  schen Kolonialreiches erwuchs, haben sie glänzend erfüllt, wenn der Erste Welt-  krieg auch vieles zerstörte. Wer aber nacherleben will, wie das Wort „Welt-  mission“ auch in gewaltigen Massenveranstaltungen der deutschen Katholiken  zündete, der wird nicht, umhinkönnen, die Verhandlungen der Deutschen Katho-  likentage um 1910 zu überprüfen, die  —uns leider in Berlin nicht zur Verfügung  'stehen.  Der Methodismus, der den deutschen katholischen Missionaren z.B.  in der ehemals deutschen Südsee so viel zu schaffen machte und der sich rühmt,  nach Prof. Dr. Konrad Algermissen „die edelste Frucht am Baum des Protestan-  tismus“ zu sein, hielt kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges im Zirkus Busch  zu Berlin eine Massenversammlung ab, bei der der Methodistenbischof Dr. J  Nuelsen vor 4000 Menschen eine Ansprache hielt über das Thema: „Methodis-  mus und Weltmission“2% Wo so etwas vor sich ging, war die weit-  schallende Belehrung der deutschen Katholiken schon mit Rück  j  sicht auf dif  bei@atli&en Ve;hältnisse ein Gebot der Stunde.  3 „Weltmission b etreiben“  Wie alt ist diese Forrfiel? Was 1ehrfsie? Hat sie ordens- und  missionsrechtliche Hinter  gründe? Sie verdigpt auf jedep  Fall größte Aufmerksamkeit.  \  ‚Ein münsterscher Kapuziner, der der Großreklame für Welt-  mission und Missionswissenschaft sehr ferne stand, aber um so  intensiver im Stillen und sachlich arbeitete, gab 1914 eine von  modernem Sprachempfinden getragene Übersetzung des Neuen  Testamentes heraus, die einen ungewöhnlichen buchhändlerischen  Erfolg erle,btq, P. Dr. K onst aqtin Rösch. Die dritte Auflage  A estschritt A 0 f de . Omeinden der Buchollehen  Methodistenkirche in Berlin und in der Mark. Herausgegeben zur Feier des  200jährigen Jubiläums der Methodistischen Erweckungsbewegung 1738—1938.  Bearbeitet von B. Kn.eip. Anker-Verlag und Druckerei, Bremgn OJ (1938).  S 41. Berqfung auf Algermissen 5S. 87.  ÜBearbeıtet Von Kne1ıp. Anker-Verlag und Druckerei, Bremen )

41 Berqfung auf Algermissen 87
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9925 zahlte bereits das D bis Tausend 25 Die Auflage VO  ®
937/39 stieä bıs ZU 901 bis 950 Tausend.

Da WITL die erste Auflage 111 Berlin nıcht erreichen können, benutzen
WIT die letztere

Dafß osch den Abschnitt Mt 28 10—20 als Miss]ionsbefehl“
Z War nıcht besonders uüuberraschend klingt sicherlich modern

Uun: zeitgemaß Aber ohl überrascht uns der kleine Kommentar ZUTF ersten AÄAus-
sendung der Apostel Mt „Nehmet Weg nıcht d den Heiden

ösch bemerkt „Die Jünger sollen sıch einstweılen auf Israel beschraänken
rst nach der Himmelfahrt csollen S1C Weltmission betreiben Hier horen wWw1ı:_

1NC formvollendete moderne Sprechweise un! gleichzeıtig erfahren WIT, daß
Judenbekehrung VOTL der Hımmeltfahrt des Herrn noch keine Weltmission War

Aber trotzdem mMUuU: dıe Kırche Christ]ı sıch hebevoll der Juden annehmen, dıe
irgendwo der weıten Welt durch die Gnade des Geistes iıhr stoßen und
muß ıhnen das Evangelıum Christi verkünden, WIC Paulus un che übriıgen
Apostel CS nach der Himmelftfahrt des Herrn getan haben Die Weltmission
den Juden 1St geworden und ZWaTr schr fruh Die Terminologie ist sechr JUun®s

Die Formel 1 hat Sanz alte terminologısche
Vorläufer dıe der JTerminologie der Reformorden besonders
der Kapuzıner, der Jesuiten 1600 un! nıcht zuletzt der 16929
gegrundeten Propaganda Kongregation P finden sınd In den
Quellen dieser Institute findet sıch sehr oft das „mM15S10N CM
Tacere oder 1N15510170€6€5 facere spanisch 1n alterer Schreib-

‚hazer ImM1ssionN - Es bedeutet die Sendetaätigkeit der Öbern,
dıe Untergebene aussenden, aber auch dıe Tatigkeıit der Unter-
gebenen, die diese dendungen bıs ı den Orient die ternsten
Heidenländer ausführen. Statt vieler Einzelbelege SC1 ler der 'Titel
C1INeESs Buches herausgegriffen, dem hervorgeht dafß sıch der
Begriff der 1Ss10N als Sendung und apostolischer Wanderung
weıt verdichtete dafßs CS ZUXK „Missionsgeschichte kam namlıch ZUX

Geschichte der Christianisıierung VO  e} Ostindien China und Japan
Wır 5 das Werk das WITr der Iruheren Berliner Staatsbibliothek

benutzen konnten un! jetzt hıer auch nıcht mehr zugänglıch ist 1 C  S Guz
In a „Historıa de las Misiones JU«C han hecho los Relig10sos de la Com-
an de Jesus, para predicar el Sancftio Euangelı0 la India Oriental los

Alcala 1601 Wir stehen hıer beıReynos de la China Japon.”
Höhepunkt der Geschichte des Wortes „Mission“ un „Geschichte” un

Gebiet urechtester „Heiden- un! Weltmission“. Die ben genannten-
Orden und der Apostolıische: Stuhl bestimmt weltmissionarisch eingestellt.
Daran mussen WIT denken, WIT das moderne Wort „Miıssıon treiben“ der
Dar „Weltmission betreiben“ horen WIC be1ı Dr Konstantın Rosch. der mıt
seiINeEmM kleinen Neuen Testament keine laute, ber 1NC sehr umtassende Wer-

25Vgl Deutsches Bücherverzeıchnis. IL Bd Leipzig 1916,
1177 und eb 054

Bibliographisches über das Werk VO bei S Biblio-
theca Missionum. 14, Dn
3
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bung füur dıe weltmissionarischen (Gedanken veransfaltete. Die Vordensrechtlichen
Einzelheiten VO  - 1601 und VON heute naher auszuführen, wurde ”zu weıt gehen.

Wır kommen ZUr Schlußfolgerung: „Missıon treiben ‘“ nd
„ Weltmissıon betreiben‘ heißt, den etzten Waiıllen Christı erfüllen,
1n seinem Aulftrage un mıt seiner Vollmacht Sendungen VOI-

nehmen in die Welt, aber auch diese Sendungen un: diesen
Auftrag erftüllen, 1M besonderen ZUT Bekehrung der Heidenwelt,

ähnliche Ver-aber auch 1n nıchtheidnischen Läandern, iınsotern 167r
haltnısse vorlıegen WI1e in jenen. 1ssıon ıst Aufbau der Kirche
Christi VO  . Anfang a wobei sıch aber 1m Laufe der Jahrhunderte
der Unterschied zwischen heimatlicher un! auswartıger Bekehrungs-
arbeıt ergab, VOT allem zwischen christlichen Ländern miıt geord-
nefifer ierarchıe und solchen, die nür loca mıss1ıonum hatten un
durch apostolische Wanderungen bearbeiten Be1 cdiesen
stehen heidnische Länder ım Vordergrund, deren Entwicklung als
„Missionsgeschichte” gut gefaßt und bezeichnet yvird.

Gegensältze. (Vort und Ufirklz'chl%ez't.FEL KRritiß und Aufgl€i6h de
“ekumene X

Die rnögli%hsf kritische Erfassung des ersten Auf-
retens un des Sinnes unseTrer eutigen Missionsterminologıe MU:
Aaus folgenden Gründen trotz aller Schwierigkeiten ın der Beschaf-
fung der Originalquellen angestrebt werden:

geEWISSE ch efheıiıten vermeıiden oder wenigstens
zu erkennen, dıe sıch leicht aus uUunsSCrCI heutigen Terminologie miıt

Rückversetzung iın dıe Vergangenheıt ergeben. Dr Gonsal
te Cap., der spatere verdiente ÖOÖrdensobere der

rheinisch-westfälischen Kapuzıner 1n Chiına, veroffentlichte 1921
seıne anerkennenswerte Dissertation „D
nachder Lehre des hl Augustinus’ (ın d'en: MissionswI1s-
senschaftlichen Abhandlungen Nr 3) Die Abhandlung ist zweiıfel-
los ein beachtlicher Beitrag ZU: SoS patristischen Missionsbeweıs
für die katholische Missionstheorie. Und doch legte kein geringerer
als arl dam  27 dagegen Verwahrung e1n, dafß die heutige
Terminologie auf den hil Augustin (F 430 Hippo iın _ Nordafrika)
übertragen wurde, der von (sonsalvus als „großer Missionar “
und „Missionsbischof“ bezeichnet WIT:  d Das Wiırken €es hl Augu-
stinus habe in erster Linıe nıcht den Heiden, sondern den Ketzern,
zumal den Donatısten, gegolten. Man möge sich hüten, die auf die
deelsorge 1mM weıtesten Sinne bezüglıchen Außerungen des Heiligen

'{ Theologische Revue, Münster 1922, 16
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küunstlich auftf dıe Heidenmission einiuengen. Breilich hébe P. Gon-
salvus eCin in manchen Punkten zuverlässıges Repertor1um der Augu-
stinıschen Theologie zustande gebracht. Der Wissenschafttler MU.:
sich der J ragweıite se1ner Worte bewulst bleiben. Die populare
Didaktık un Paranese darf sich manches gestatten, Was in der
Wissenschaft sorgfältig abgegrenzt werden muß Vgl „der gott-
liche Missionar“ 1m Radıo Vatikan un anderwarts!) Die VeI-

wirrende neueste Diskussion „D uts 1'S
NO ware unNns erspart geblieben, WENN auf dıe Bedeutung der
Termini; besser geachtet worden ware. S1e hat allerdings den V.Or-
teıl gebracht, dafß dıe Frage der neuesten Missıonsterminologıie
gründlich angeschnitten werden mußte *

Das krıtisch gesicherte Ergebnıs ber iırgendeine
Frage ist immer ohnend und erfreulıch, mMa  s s mıt och

beschraänkten Hıltsmitteln durchgeführt worden se1ın, WENNn NUI

korrekt un!: zuverlässıg. Eıs WAar bestimmt nıcht leicht, sıch im Jahre
1941, selbst mıt den Mıtteln der damalıgen Berliner Staatsbiblio-
thek, Rechenschaft geben VO  b der Einfuhrung der Worte ”M s

S61 und M 1SS1O0NAaTrıus. in das lebendige Kırchenlateıin des
heutigen Römischen Breviers *. Wenn CS auch schliefßslich für den
Gang der Kırchen- nd Missionsgeschichte vollkommen gleichgültig
das Wort „Miss1i0o”, geschweige enn „Missionarıus’
ist, da{fß 1im Proprium de tFn‘1por.e des Brevıliers kein eINZIZES Mal

finden ist und da{fß „Missionibus” erst durch ‚den Heiligsprechungs-
prozeiß des hl Ignatıus von Loyola und die Aufnahme seiliner ıta
1Ns Brevier 1646 erfolgte, eines Heiligen, den WIrFr deshalb auch alg
den größten Stimulator der modernen Missionsterminolog1e
sehen, wWenNnn auch selbst nıe 1im Außenteil der Welt- un! Heıden-
mission gestanden hat ıne wirklich große Überraschung un!
Freude War für U1ls festzustellen, daflß das Wort „Missionarius ,
das bis heute noch AQus keinem Dokument oder Buch VOT em Jahre
600 nachg&wiesen ist und dessen Herrschaft erst UrTrz nachher be-
ginnt,. annn noch ungefähr 300 Jahre wartien mulste, bis CS durch
das Dekret der Ritenkongregation VO 14 Marz 199258 erstmals 1Ns
Br aufgenommen wurde. Die kleine Theresia hatte den
glühenden Wunsch, 1n den Orden der Unbeschuhten Karmeliterin-

28 Darüber sehr gut Jos Ott S } 1in „Die Katholischen Missionen”“
1950, Heft 1, 5. 3—7. Vgl auch dessen Notiız „ Weltmission in Zahlen?, eb
1949, Heft 27 A0 Achte auf Heidenmissionen, die nıcht der Propaganda
unterstehen, un solche Gebiete.- dıe iıhr unterstehen und nıcht Heidenmissionen
sınd

Vgl J. Braam, „Missio“ un! „Missionarius” 1m Römischen Brevier,. ın:
Missionswissenschaft un! Religions‘wissenschaft‚ Münster 1941, 207—216.
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nen einzutreten ut SUl1 abnegatıone sacrıhicus sacerdotibus
SS100242I11S LOL1quE Ecclesiae OPCM afferret et iNNUMEeETA:

aNnımas Christo Jesu lucritaceret 0 Im Zusammenhang miıt der
{angsamen Entwicklung der JTerminologie diese Worte ONn

19928 ein miss1ionstermıiınologı:sches Ereign1s VO  D großer
J1ragweite. Durch dasselbe Dekret der Ritenkongregation nım m  f
auch heute jeder katholische Priester €e1m Breviergebet davon
Notiz, dafß 1US XI die hochbegnadete Ordensfrau ı Jubiläums-
jahr 1925 heiliggesprochen hat un! ZUr Patronin aller Missionen
erhob (peculıarem OMMN1UmM Missionum Patronam CONSLITLUILTL
declaravıt)

Solche Tatsachen, schlicht un!: nuchtern festgestellt gewäahren nıcht LUTLE den
Reiz und dıe Freude sıcheren W ahrheitserkenntnis, sondern ermoöglıchen
uch C111 verständnisvolleres Beten des kırchlichen Stundengebets un! 10C rasche
Kontrolle und: Auswertung der populären Missıonslıtera-
ur Die Heilıgsprechung un: das Jubeljahr 19925 mıt der Vatikanıschen
Missionsausstellung hatten rC Auswirkungen. Dıiıe NCUESC Heilıge des ubel-
jahres 1925 wurde ZUI1 Schutzpatronıin weiıt entlegener Missionsstationen gewahlt,

Bitokara auf Neupommern, C1inN Missıonar 1950 bemerkt S Stations-
6C 3 Der lateinischepatronın SCI „dıe Schutzheilige der gesamten Weltmission

Ausdruck OTINM1UIR Mıssionum patrona WIT: korrekt wiedergegeben mıiıt „Schutz-
heılige der Weltmission“. Der Berichterstatter un Festredner verstarkt für

Das Wort ruüttelt auf, ist C1MN erstklassıgerZwecke „der gesamten Weltmission“.
Propaganda--Ausdruck, ber mıt tıefem, kirchlichem Inhalt, hinreißend
für Missıon und He1ımaft.

Gegensatze MN uSSECN ausgeglichen werden.
Das Hauptanlıegen der SaAaNzZCH Welt ist heute die Vermeıdung

eltk Damit ist das furchtbare Wort ZUTr

Bezeichnung des Ersten Weltkrieges VO 1914 wieder lebendig DCr
worden. Wann ist 1U  _ aber dieses Wort „ Weltkrieg” entstanden”
Im Jahre Neın, wenıgstens 1904 Wa  $ dıeser entsetzliche Mit-
spieler un Gegenspieler der „ Weltmission“ schon als Buchtitel fur

Roman aufgetaucht: „Der Weltkries. Deutsche
Träum  €  V 33

Somit ann die eiınfache Vermutung nıcht befriedigen, dafß das Wort „Welt-
krıeg” erst mıt dem Ausbruch des ersten Weltkrieges aufgetaucht SC1 ehn Jahre
ruüher ı der Erwartung des schlımmen Ereignisses ist das Wort schon lebendig.
Um deshalb AuUs dem Zustand ;CINCFr wissenschaftlichen Vermutung. dıe 1 als

M} _ Brev. KRom., Öct., Lectio Nähere Belege: MR; a. 214
Lectio VI
Hıltruper Monatshefte, Juni 1951,

39 Niemann. Der Weltkrieg. Deutsche I raume. Roman 386 S55
Berlin 1904, Vobach Co Na  Z- ınrıchs Frühjahrs Katalog
XI über 01—1905, Leipzig 1906 Titelverzeichnis T 1037
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Arbeitshypothese gelten kann, herauszukommen, muß dıe katholis&1e und profe-
stantische Mıissijonsliteratur VO  $ überprülft werden, dokumentarisch

beweısen. W1EC beıde sıch /A den Worten „Weltkrieg“ un! „Weltmission”
stellen.

Beide Ausdrücke „ Weltmission“ und „Weltkrieg“” sınd ja randvoll geladen
mıt den Gegensatzen der politischen un! geıstiıgen Welteroberung; Worte wWw1€E
Weltkommuniısmus, Weltkrieg, Weltkirche und Weltmissıon beweisen c5 iıhren
Berührungspunkten und Zonengrenzen Kınreichend. Daß hiıer miıt Gotteshiltfe
verständıge Menschen den Ausgleich hinden, darf nıcht LUr Gegenstand „Deut-
scher Iraume“ bleiben, sondern muß Wirklichkeit werden un: ZW AaAr Wirklichkeit
jener katholischen Objektivıtat, dıe eın „nüchterner” Beobachter der „ 150 Jahre
Weltmission“ anstrebt und ein anderer Befürworter der „katholischen Wirk-
ichkeit un! der Weltmission“ 30 eindringlıchst emphehlt.

Dıie „Katholischen Miss1ionen“ un! d1ıe katholische „Weltmission” unter-
scheiden sıch 1U dem Namen nach; ihr Inhalt, iıhre Geschichte un iıhre (Grund-
lagen sınd dieselben. Ihr Gegenstand ist dıe geistige Eroberung der Welt fur
Christus 1m Vollsinne des Evangelıums un des unfehlbaren Lehramtes der
römisch-katholischen Kırche.

Unser terminologisches n1ıs lautet Für „Wéltkrieg“
gab CS VO  =) 1904 bıs 1914 eıne Entwicklung VO bereits vorhandenen
Wort ZU Wirklichkeit. Für die etzten „ 150 Jahre Weltmis-
S10n ber gab die umgekehrte Entwicklung Vomn der bereits
vorhandenen Wirklichkeit dem 1804 sicher noch nıcht exıstieren-
den Worte „ Weltmission” Welches War dıe glücklichere Entwick-
lung? ine bittere Erfahrung hat CS geze1gt

ber Pessimismus bleibt ausgeschlossen, denn ın der Weltkirche
und ihrem neuzeitlichen Außenbereich der katholischen Missionen
reguert nıcht die kühle Nüchternheit e1INEes ern  sten Religionsstatı-
stikers VO 1804, och uch eın jungerer Vertreter der Missjions-
wissenschaft (nach 1909), sondern die „trunkene Nüchternheit“ oder
„nuchterne Trunkenheit“ des Heiligen eıistes, VO  —$ der .dıe delig-
und Heiligsprechung, VOT allem der SS Heiligen Jahre, Jautes
Zeugnis ablegen. Und das ist eigentliche Wirklichkeit der Welt-
kirche, der katholischen Missionen oder der W eltmission.

Die niıchtkatholischen Theologen, Theologiestudenten und Stu-
dentinnen, Pfarrer und Vikarınnen, die ın Berlin VOT katholischen
Theologen gern die Frage VOonNn der (O)kumene aufwerten: „Wie
stellen S1 die katholischen Missionen ZUT Okumene?“, dürfen
versichert se1n: Es gıbt in der ganzen Welt keinen reuere_n Bundes—

Wıedemann 182
35 Peter i Die Kirche 1m Angriff auf dıe elt, 1n : Die katholische

Wirklichkeit und diıe Weltmission. Bericht der Arbeitsgemeinschaft „Welt-
mission“. Werktagung des 74 Deutschen ka.tholikentageä Altötting 1950, S. 9
Jos Peters, Durchblicke durch dıe Weltmission. Referat auf einer Kon-
ferenz der Mitarbeiter der Päpstlichen Missionswerke 29. 10 950 Beilage

Heft 1/1951 der Zeitschrift „Die Katholigd;en Missionen“, 3—19
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ENOSSCH in der Verteidiguhg der Una Sancta Cätholica et- Aposto-
lica als Rom und die katholischen Missıonen. Aber ıhre „nuüchterne
Trunkenheit“ ım Heıligen Geıiste, auch 1n schwerster Zeıt, ıst streng
dogmatisch gebunden. Diese wirklıch heilıge
darf nıcht überschritten werden: SONS erhalten WIT zuletzt eine
Doppelwahrung der theologischen lerminı und Begriffsinhalte, die
jede Verstandigung un! jeden geistigen Aus}g}leich der Gegensatze
unmöglıch macht.

Buddha und esus
nach ihren ältesten Darstellungen in der Kunst

Von nıv.-Pro Dr. u 5 München

ber der Dämmerung der Menschwerdung, der geıstigen Ent-
wicklung des homo sapıens und seiner Vorstuten lagert heute noch
aum erhelltes Dunkel. Wir sehen dabe1 ab VoNn der rein theo-
Jlogisch-dogmatisch ausgerichteten Frage, ob Anfang dieser Ent-
wicklung Monogen1ismus oder Polygenısmus, Monotheismus oder
Animismus-Fetischismus stanid bzw das relig10se Urgut einer priım1-
tıven Menschheit darstellte, eın Problem, das rein wissenschaftlich
ohl Nn1ı1€ eıne endgültige Losung finden dürtfte.

Der naturveriraulte, naturhörige Urmensch verehrte in seiıner
vorrationalistisch-magischen Vorstellung höhere Mächte der Natur,
miıt der er ufs innigste. verbunden WAäT, VOT denen sıch in
Ehrfurcht und Furcht beugte un: denen CT sıch ın Verehrung nahte
Heilige Symbole WAaTren C€5, dıe ihm diese Mächte, anthropomorph
gedacht, als stellvertretende Zeichen verkörperten. Auch der vorder-
asıatische magiısch denkende Mensch schrieb dem Symbol dieselbe
Wiırkung WI1E em, WwWas es versinnbildete, bedeutete. Das Symbol
erscheint fruher als der geıistige Zusammenhang, den darstell“.
IJer spatere Mythos ist eine Art Exegese, eiıne Erklarung des
sprünglıchen Symbols, Das Nuniinöse, das Sacrum gilt zu hoch und
hehr, als solches dargestellt werden.

Es rubrr SC wohl die ausdrückliche Versicherung, daß durv£ diesé Aus-
führungen, dıe sıch ja nicht mit der Lehre der beiden großen religı1ösen Führer-
persönlichkeiten als solche dürften ohl Buddha un Jesus VO  — allen mıt der
Religions- un Geistesgeschichte der Menschheit Vertrauten anerkannt werden
Nnur mıt ihrer Darstellung in . der Kunst befassen, die einzıgartıge Stellung Jesu
1m Glauben der 'Menschheig nicbt 1m geringsten getrübt der gemindert _werden3911.
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Imfnér wieder, WenNnn siıch eıne ekstatische, Iflystis&1e_. Jünger-

gemeinde eıne NCUC stark ausstrahlende relig10se Führerperson-
lichkeit schart, 1st auch s1e VO  — tiefer Ehrfurcht VOI dem VO  . ıhr
gechiedenen, in die Vollendung eingegangenen Meister ertfullt.
Neben dem VO  — ıhm hinterlassenen Worte wirkt auch seine Person-
ıchkeit AaUus$s der ternen Welt, ın dıe sS1e eingegangen, in geheimnı1S-
voller Weiıse auf die hinterlassenen Jünger weıter. Doch ıst ihre
Ehrfurcht; ihre heilige Scheu VOT dem Meister hoch, als da{fß s1e,
die es doch AUS eigener Erinnerung besten vermocht - hatten, CS

wagten, ıhn als geschichtliıche Person darzustellen. Nur unfier der
Arkan-Sprache der Symbolık durifite der der Welt entrückte
Lehrer den Eingeweihten, welche dıese Sprache verstanden, nahe-
gebracht werden. Diese heilıge Scheu überwog als Moaotiv für die
symbolische Darstellung auch das künstlerische Unvermogen des
Kulturkreıises, dem die ersten Jünger angehörten. Der Verlautf der
Religions- und Kunstgeschichte g1bt uns dafür eichlich Zeugn1is.
Aus ZwWeI1 Kulturkreisen, die unter den heutigen Weltreligi0nen
die erste Stelle einnehmen un das relig10se Empfinden VOIl Mil-
lıonen VOoNn Menschen beeinflussen, moge diıeses GeseßBß der Religions-
geschichte un Religionspsychologıe der Kunst, 1e ıhre Führer-

dha und. Jesuspersönlichkeiten umrankt, dargetan werden: Bud
Auch diese beiden Persönlichkeiten, zunachst (als Menschen) als

Heıilsmittler und Pfadweiser AUus einer Welt des Leıides und des
Bösen in eiıne bessere Welt eines neuen Aeıon erlebt, wag mMa
m unter Symbolen ahe bringen, trogdem In einer räumlich
nıcht allzu fernen Umwelt die relig1ıöse Plastik, se1 GsS in der
sumerisch-akkadisch-babylonischen, iın der agyptischen W1e€e in der
griechisch-römischen Kulturwelt; bereits unvergleichliche Kunst-
werke geschaffen hatte, deren Auswirkungen auch auf dıe damalıge
Gangesebene bzw Palästına ber der lebhaften Handelsverbindung
zwıschen Mittelmeer- und zentralasıatıschen Ländern leicht möglıch
War ber dıe num1ınose Scheu wagte E's nıcht, Buddha bzw Jesus
bald nach ihrer Vollendung als Person darzustellg:n.

hen Kul-| Fur die religiöse Symbolik der urbuddhistıiısc
turwelt stehen unls als Zeugen alte Muüunzen wWw1e dıe Skulpturen der
Ashoka-Baukunst mıt ihrer Plastık ZUT Verfügung. Als Symbole
begegnen uns das Lebensrad als Symbol des Lebens mıt seinem
numinosen Leidcharakter 1m Kreislauf der Wiedergeburten, weıter-4  A  201  ‚ Aufhauser: Budéi1a £nd Jesus in der. Kunst‘  VImfner wieder, wenn sich eine ekstatische, rflystis&1e_. Jünger-  gemeinde um eine neue stark ausstrahlende religiöse F ührerpersön-  lichkeit schart, ist auch sie von tiefer Ehrfurcht vor dem von iıhr  gechiedenen, in die Vollendung eingegangenen Meister erfüllt.  Neben dem von ihm hinterlassenen Worte wirkt auch seine Persön-  lichkeit aus der fernen Welt, in die sie eingegangen, in geheimnis-  voller Weise auf die hinterlassenen Jünger weiter. Doch ist ihre  Ehrfurcht, ihre heilige Scheu vor dem Meister zu hoch, als daß sie,  f  die es doch aus eigener Erinnerung am besten vermocht hätten, es  wagten, ihn als geschichtliche Person darzustellen. Nur unter der  Arkan-Sprache der Symbolik durfte der der Welt entrückte  Lehrer den Eingeweihten, welche diese Sprache verstanden, nahe-  gebracht werden. Diese heilige Scheu überwog als Motiv für die  symbolische Darstellung auch das künstlerische Unvermögen des  Kulturkreises, dem die ersten Jünger angehörten. Der Verlauf der  Religions- und Kunstgeschichte gibt uns dafür reichlich Zeugnis.  Aus zwei Kulturkreisen, die unter den heutigen Weltreligionen  die erste Stelle einnehmen und das religiöse Empfinden von Mil-  lionen von Menschen beeinflussen, möge dieses GeseB der Religions-  geschichte und Religionspsychologie an der Kunst, d  ije ihre Führer-  dha und Jesus.  persönlichkeiten umrankt, dargetan werden: an Bud  Auch diese beiden Persönlichkeiten, zunächst (als Menschen) als  Heilsmittler und Pfadweiser aus einer Welt des Leides und des  Bösen in eine bessere Welt eines neuen Aeion erlebt, wagte man  nur unter Symbolen nahe zu bringen, trogdem in einer räumlich  nicht allzu fernen Umwelt die religiöse Plastik, sei es in der  _ sumerisch-akkadisch-babylonischen, in der ägyptischen wie in der  griechisch-römischen Kulturwelt, bereits unvergleichliche Kunst-  _ werke geschaffen hatte, deren Auswirkungen auch auf die damalige  Gangesebene bzw. Palästina bei der lebhaften Handelsverbindung  zwischen Mittelmeer- und zentralasiatischen Ländern leicht möglich  war. Aber die numinöse Scheu wagte es nicht, Buddha bzw. Jesus  s bald nach ihrer Vollendung als Person darzustellen,  I  i1enkulé  ; Für‚d‘ie‘religiöse Symbolik der urbuddhistisc  / _ turwelt stehen uns als Zeugen alte Münzen wie die Skulpturen der  Ashoka-Baukunst mit ihrer Plastik,zur Verfügung. Als Symbole  er ©  . begegnen uns das Lebensrad als Symbol des Lebens mit seinem  /numinösen Leidcharakter im Kreislauf der Wiedergeburten, weiter-   hvin das Rad der Lehre, der Bgum der Erleuchtung, unter demhın das ad der Lehre, der Baum der Erleuchtung, unter em
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Buddha Boch Gaya mediıtatıver Versenkung die CWISCH Heils-
wahrheiten schaute der leere TIhron die Stupa als Symbol des
Heimgangs des Meisters weiıterhin heilıge Tiere (Gazelle als Sym-
bol des Gazellenhaines be1 Sarnath der ähe VO  — Benares der
Elefant als Symbol für die wunderbare Empfängnis der Stier als
Zeichen der Geburt das Pferd als 5Symbol für den Weg die
Heimatlosigkeit der Lowe als Zeichen des Shakya 111 U111 des
„Löwen unfter den Shakyas i

Wie Vedismus un Jainmismus War auch alteren Buddhis-
11US C141 eigentliche Ikonographie noch unbekannt Künstler die
Skulpturen VO  e Persönlichkeiten hätten schaffen können, lebten
der dortigen Atmosphaäre och nıcht Kıs bedurfte erst der Anregung
der hellenistischen Kunst deren Meisterwerke erst se1t dem Zuge
Alexanders des Grofßen bis SA} Jehlum (Hyphasis) un den helle-
nıstischen Dynastien mıiıt der griechischen Kultur allmählich
Indien bekannt wurden un dort hre Strahlen befruchtend auf dıe
indische Kulturwelt un deren Kunst aussenden konnten Unter ihrer
Fanwirkung erstanden ann zunachst ın den Bauwerken Ashokas die
ersten Relief-Figuren un -Kompositionen. Ihre prachtigsten Relief-
Figuren iinden WITL auf der Stupa Von Sanchi Aaus der zweıten Hälfte
des Jahrhunderts VOT Christus bzw auf ihren Steinzäunen, Toren
und Ummantelung, dıe zwischen 150 und 70 Chr hergestellt
wurden weıterhin auf der Ashoka Säaule VO  — Sarnath zwischen 249
und 9392 Chr Seit dem Jahrhundert VOoOr Christus ersteht dann

Die Stupa ist ursprunglıch C1MN rundgeformter Begräbnishügel AUSs rde
der Lehm Er War das Symbol des Parınırvana., der vollkommenen Erlösung,
des vollen Erlöschens Zur eıt Ashokas, Herrschers, der unter dem Einfluß
persischer Kultur se1ıiner reliıgösen Eınstellung teıls VOL Ewigkeıts-
bedürfnis ach Verewıgung der milden Lehre des Erleuchteten, teils Von der
Zivilisationsflucht des Buddhatums miıt C1HNSAaINCnN weltentrückten Denken
beseelt WAarL, wurde die MAassSısc Halbkugel der Stupa Aaus Ziegeln gebaut, dann
VOo Jhdt Chr. an mıt Steinplatten verkleidet, durch C1NCN Trommel-
unterbau erhöht un!: durch eiNeEN Prozessionspfad mıt Zaun VO  — der Außenwelt

Dieseabgeschlossen, durch freistehende Saulen (stambha) noch verschönert
Saulen sind wohl auf die alten Menhir Setzungen zurückzuführen Auf ihrem
glattpolierten Monolithenschaft tragen SIC ber runden Irommel Abakus
11 Lotoskapitell auf dem 1n der mehrere gekuppelte Tiere besonders Löwen,
Stiere Elefanten als Symbol ıder Fahrzeuge VOo Gottern als Grabhüter für
den Totenkult stehen Auch das Rad begegnet häufig Auft dem Schatte sind
vielfach Edikte Ashokas über das Dhamma Brahmıi- der Kharoshthi Schrift
eingemeißelt, der buddhıistischen allgemeinen Wesensliebe-Botschaft Dauer
und Sichtbarkeit geben. Vielleicht CIsenN diese Tiere auch noch auf dıe alte
indısche Zivilisatıon Von Mohenjo--Daro. vielleicht uchuf persisch-babylonische
Eın SSC hın.
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ın dem zentralen Knotenpunkt 1n Mittelasien,
sich die Handelswege VOoO  — Ost nach West, von China ZU Mittel-

WwW1€e VO  — Indien ZU) vorderen Orient kreuzten, eine CUu«c

Statte künstlerischen Schaftens.
Hier ım alten Gandhara-Reiche befinden WIFr un ın einem eigenartıgen

Lande der Beruhrung der einzelnen Religionen des Altertums miteinander. Vom
Osten kamen dıe Kagawanen auf der uralten Seidenstraße au dem Reiche der
Seide und des Tees Chiına) W.1€C auf den Straßen, die vom Indus- un! Gangestale
über dıe Palshöhen (Kaiber) nach Zentralasien Uun: von dort ZU Westen führten.
Vom Mittelmeer her wurden die entsprechenden Austauschgüter nach dem ()sten
gebracht. In den Karawansereıen der Zelten wurden beım abendlichen Feuer-
scheine nıcht bloß Handelsgeschäfte abgeschlossen, sicherliıch auch kulturell-
relig10se Ideen ausgetauscht. Buddhısmus. Brahmanısmus und Kung *u tszeanische
Ethik des Ostens trafen sıch hıer ZU. ersten Male miıt Christentum (Nestorianis-
mus), Manıchailsmus, Mazdaısmus und anderen relig1ös-ethischen Formen und
deren Vertretern. Leider haben spatere Eroberungszuge W1€E dıe der Sassanıden
se1t dem nachchrist]. Jhdt., ine Hunneninvasıon 1m Jhdt. und se1ıt Begınn
des Jhdt der gewaltige Arabersturm; der schließlich unter Mohammed (Ghaznı
(997—1030 Sanz Zentralasıen unterwarf, endlich dıe Mongoleneinfalle der
Nachkommen VO  - Tamerlan un! Babur seıt dem Jhdt., dıe hıer eın geist1g -
küunstlerisches Zentrum des Islam schufen, wıe schon seıt den Tagen des Darıus
1im un: Alexanders Gr. 1m vorchr. Jhdt dies Durchgangsland immer
wıeder verheerend verwustet. Damıt ging auch unendlich viel Kultur- Kunst-
un: relig10ses Gut. auch Schritttum mıt den verwusteten Klöstern zugrunde der
hegt VO  - Sand und Ruimen bedeckt 1n der rde Tiefere Schürfungen torderten
Funde zutage, cdıe erweisen, daß dıe hıer eınst biühende uralte Kultur 1000
V. Chr. miıt den damalıgen Kulturzentren von Mesopotamıen un!‘ Indien 1n Aus-
tausch stand. Vielleicht mag spateren Geschlechtern beschieden se1n, dıe AÄus-
grabungen der preußischen Turfan-Expedition unter Grünwedel un!:' Lecogq
W1ıe von SIr Aurel Stein, Sven Hedin, Filchner und manchen erfolgreichen [U5S-

sıschen Expeditionen nach ()stturkestan glücklich weiıterzufuühren, eventuell 114
buddhistisches Schrifttum 1Ns Griechische und andere Sprachen uüberseßt dort ' auf-
zufinden. Auf jeden all ıst dieses zentralasiatische Gebiet VO  w} höchster Be-
deutung für die relıg10ns-, kultur- und kunstgeschichtlichen Verbjndunger; ZW1-
schen Ost und West.

Die gräko-buddhistische Kunst entfaltete sich OI1} VOTI- bis
nachchristl. Jahrhundert besonders in Gandhara (Shabhaz-Gardıi),

im Osten Afghanıstans (Hadda-Kapicı, einem alten Kloster ahe
bei Jelalabad, der alten Hauptstadt VONN Kapıca, heute Begram,
Shotorak) WI1e 1im eigentlichen Nordindien (Taxıla, Ajanta, Na-
Janda, Lampaka). Von dieser Basıs Aa UuSs verbreıtete sie. SıCh über
Tumchuk, Kortchuk, Rawak, Tuen-huang 1n Chinesisch-Turkestan
ber Zentral- nd ganz Ostasien. Eıne Buddhaskulptur aus C'hina
der Wei-Zeıt, eine chinesische Saule AUus dem Jhdt äahneln vollıg
einem Relief von: Shotorak. Harter gTraucr Basalt, weicher alk-
stein upd }weißer Stuck gaben das Material für diese Pl/gstiken;



204 Aufh ausér: Budcha und Jesus ın der VKunvst
Fast gleicher eıt entwickélte sich auch dıe irafio—buddhiétisthe

Kunst, deren Schöpfungen in Skulpturen und Fresken UunNns noch in
Klosterruinen VO  a Bamiyan, Dokhtar, Kakrak:; Fundukıiıstan CI -

halten blieben. Eın iınteressanter Fund AaUuUs Begram, der alten
Hauptstadt VO  w} Kapica, zeıgt, dafß dort eın unstsammler fruherer
Zeıiten Bronzen, griechisch-römische Relietfs ın Medaillonform un
Plaketten, Statuetten griechisch-römischer Gottheiten, Gläser Aaus

dem phönikischen Syrien, Elfenbeinschnitzereien aus Indıen, chine-
sische Lehmwaren Aaus der Hanzeit, Aaus der Periode VO bis

nachchrist]. Jhdt 1n seinem 7immer aufgestapelt hatte
Hier erstand annn 1n (Gandhara dıe S05 hı

115 Nach griechischen Vorbildern, se1 c5 der fiyuralen
Plastik, SE 1 CS der Sarkophag-Kunst, schuf S1€e se1t dem Jahr-
hundert Chr Aaus blaugrauem Schieter Freihiguren oder V oötiv:
Stelen mıt Buddha alleıin oder mıt Begleitern oder SanNzZC Kompo-
sıtıonen } großen Szenen 1im hellenistisch-iranisch-indischen
Misch-Stil In Haltung un Gewand-Behandlung (Falten) verrat
S$1C offenkundıg den Einflußß der hellenistischen Kunst Wahrschein-
lıch wurde TE auch der Iypus des lehrenden un!: meditierenden
Buddhas geschaffen. Vielleicht hat sS1e auch eıne Sanz beruhmte
Buddhastatue geformt, die ann 1ın der SaAaNZCH buddhistischen Welt
nachgeahmt wurde. Dı1e Gandhara-Kunst blühte bis ZU Jahr-
hundert Chr In Taxıla, der Hauptstadt des Gandhara-Reiches,
von dem bekanntlich schon Herodot wußte, das "Alexander der
Große kampflos eroberte, 1n Nalanda und anderen beruhmten
buddhistischen Klöstern Nord-Indiens fanden dıe Kunstwerke Ver-
wendung 1m Rıtus ihrer Mönchswelt. In den verschiedenen buddhıi-
stischen Läandern nahm annn das einmal geschaffene Buddhabild
Züge .der Kunst des betreffenden Landes W1€E der Rasse, dıe dort
wohnte, In den Landern des ına- Yana biıldete der historische
Buddha das Hauptmotiv iıhrer Kunst, 1m Verbreitungsgebiet es
Maha-Yana trıtt dazu e1ıne Reihe anderer Buddhas mıt ıhrer Er-
habenheit ber alle irdische Welt Als Zeugen der früuhen buddhi-
stischen Kunst könnte Uuls der Tempel VO  — Bodh-Gaya dienen, ware
er nıcht 1m Laufe der Jahrhunderte infolge der relig10sen Kämpfe
In Nord-Indien zwischen Buddhatum un Brahmanısmus bzw.
Islam vollıg vernichtet worden. (Seine Neuerrichtung durch die
anglo-indische Regierung 874 fFallt außerhalb UnSCTCS Gesichts-
kreises.) Der 900 errichtete gewaltıge Tempel Borobodur auf
Java hingegen bietet uns ebenso W1E die ausgedehnten Tempel-
ruınen von Angkor-Vat in Gambodj)a Aaus dem 12 Jahrhundert mıt
iıhren Figuren un Reliefs wertvolle Denkmäler spaterer buddhı-
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stischer Plastik, die bekanntlich in dem aus den F elsen geformten
Buddha VO  —_ Bamiyan, etwa 5 Meilen nordwestlich von Kabul
(Afghanistan) iıhre weıtesten nach dem Westen vorgeschobeneVerbreitung gefunden hat

Wenden WIT unlls zunachst ZUL Urbuddhistischen 5Sym -
bolik Ite indisch-iranische Münzen zeigen als buddhistische
Symbole die ) eın Symbol der wunderbaren Geburt

Buddhas, 1ın iıhren verschiedenen Abwandlungen, achtblatterıg, dreı
schirmartıge un TEL ochsenhornartıige (nandı padas), eingefaßt
öder nıcht; sodann das Tierkreiszeichen Wiıidder, Stier (tavura),
welcher den Monat der Geburt des Buddha (Aprıl—Maı) enn-
zeichnet. Weiıterhin dıe VIıer heılıgen Jlıere: den Elefanten
als. Symbol für die Empfiangnıs, den Stier als jenes der jeder-
geburt, das Pferd als jenes für den Auszug in dıe Heimatlosigkeıit.
en Lowen als Symbol des Shakya Mun1l, den aum der b D
leuchtung (sambodhı) bzw die Blatter der CUSsS relıg10sa, die
als Fußgestell ımmer eıne Art Gitter-Staket hat; das Rad des Ge-
setizes (dharmacakra pravartana), das eine von kleinen Sonnen-
schirmen umgeben; dıe Stupa bzw. der Grabhügel des paranır-
ana (nıcht aber als Bogen und Pteil deuten). Auch der leere
Ihron W1€e die Fulßßspur Gautamas kehren als Symbole des HT-
leuchteten wıieder.

Der Begınn der buddhistischen Kunst auf der Stupa VO

Sdanchı 1m 1 Jahrhundert Chr zeıgt auch weıterhın noch
die Symbolik in schwerfällig-plumper Ausführung, zumal auf dem
westlichen Toreingang, wiederum den aum der Erleuchtung mıiıt

den Blattern der Ficus relıg10sa ber einem leeren Ihron; das Rad
des Gesetzes, das in der ersten Predigt im Gazellenhaın von Benares

ın Bewegung gesetzt wurde, gleichfalls ber einem leeren Throqe S
die Stupa als Symbol des Heimgangs Buddhas, des paranırvana
ahe bei Kucinagara; mäannlıche un! weibliche Wesen bringen auch
all diesen Symbolen ihre Huldigung dar, 1n der uft göttliche
Wesen miıt einem menschlichen Oberkörper, der ber 1n einem
Vogelkörper endet

Die gleichen Darstellungen schauen WIT auf der buddhistischen
Stupa von Amaravatı 1Ur in 1e]1 eleganterer und ffektierterer

Chr.) Hier wurdeAusführung (aus der ersten Hälfte des Jhdt
LU ersten Male das Buddha-Bild 1m nordwestlichen Indien voll
ausgebildet, VON ıjer Aaus verbreitete 65 sıch ZU Suden

ichDer Fortschritt der sıch weıter entfaltenden buddhistischen Kunst zeıgt
„‚dann 1n drei immer wiederkehrend Hauptszenen (der Empfängn1s, der CGeburt

wWw1€e S1e uns 1n der Gandhara-Kunst mıt ihrenund der Berufung In Kapilavastu),
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Relieffeldern., W1€E auch auf der Stupa VO:  — Amaravatı enigegen trıtt. Manche
Bruchstücke dieser Reliefs wWw1ıe zahlreiche Buddha-Fıguren finden sıch 1M Museum
VO' Lahore un! Tazxıla, dıe Ja beide der Zentralstätte cheser unst nachsten
lıegen, 1m Museum VO  —$ Kalkutta, 1m britischen Museum ın ‚London, 1m Voölker-
kundemuseum Berlın Diese Kompositionsbilder stellen zunachst die
wunderbare > dar (garbha-avakranti). Der Mythos der wunder-
baren Empfäangnis wIıe uch der wunderbaren Geburt spielt ja bekanntlich In
vielen Religionen der rde 1m Leben iıhrer Stitter eine große Rolle, zumal WEeCNN

beı ihnen der Geschlechtsverkehr zwischen Mann un Frau als ethisch schlecht
der minderwertig galt. Begreiflich, da: in eıner solchen Atmosphare des Den-
ens iıhr Heros DUr in wunderbarer Weise in dıe Welt eintreten ann So steigt
1m Buddhısmus der Bodhisatva ın kForm eines kleinen weißen Elefanten 1n die
rechte Seıte seiner Mutter Maya. Auf dem Relief VO  - Armaravatı schauen WITr
noch dıie vıer Weltenhüter (lokapalas), ber keinen Elefanten: auch ruht dıe
Multter 1er auf ıhrer rechten Seıte

Die Geburt Buddhas ım Lumbinihaımmn (Jati) Der Bodhiısatva geht Aus

der rechten Hüt: seiner Mutltter hervor. Die Mutter steht un!: halt eınen Zweıg
In der Hand, iıhrer rechten schauen WIT (rotter (Indra), ıhrer linken
helfende Frauen. S (> 1n dıe Heimatlosigkeıt
(mahabhinishkramana): Der Bodchisatva verläaißt seine Heimatstadt autf dem
Ruücken e1ines Pferdes, hinter ıhm halt Chandaka den Ehrenschirm hoch CMPOT,
Yakshas heben dıe Füße des Pferdes hoch, Mara mıiıt Bogen steht VOoT dem Pferde,
über Chardaka ıst Vajrapanı als Brustfhigur miıt seinem Donnerkeil, über Mara
zwıschen zwel Gottheiten die Personifhıkation er Stadt Kapilavastu miıt eıner

turmartıgen Krone Zzu sehen.

Diese Urthemen der beginnendeh Kühst erfahren annn WI1IE 1n
der Legende auch ın der Kunst eıne immer reichere Gestaltung. Die
Geburtsszene wird ZWAaTr 1n der Gandhara-Kunst iın herkömmlicher
weise komponiert beibehalten, Amaravatı trıtt dafür der Auszug
Aaus der Heimatstadt als geistige Geburt, welche dıe leibliche erseßen
soll, freılıch ganz nach Art der Gandhara-Kunst. Das Relief VO  $

Benares schildert die Geburtszene: Indra kniıet VOI Maya, das
ind entgegenzunehmen. ott wWwWI1Ie€e iınd Liragen dıe gleiche Krone,
links ın der Mitte acht der Bodhisatva seıne ersten siıeben Schritte,
wobei durch zwel Nagas, welche das Wasser ber hn schuüutten,
Cın Bad erhält:; SanNz lınks schauen WIT den Auszug Aaus der Stad
auf dem Pferde, darüber dıe Haarschneideszene un den Abschied
VO  ] Chandaka. Die Legende berichtet bekanntlıich: alıs die Königımn
Maya 1m Parke des Palastes einen Zweig vom Baume pflücken
wollte, da wurde Aaus ihrer rechten Seite der Bodhisatva geboren.
Himmlische Wesen nahmen ıh: ın Empfang und hullten ıhn 1n eın
Seidengewand. Als sıch annn der Bodhisatva auf die Erde stellte,
spaltete S1e sich un: eine große Lotosblüte kam ZU Vorschein.
Zweil Schlangenkönige fraten hervor, brachten zweı W asserstrome,
einen kalten und einen WAarmen hervor und badeten das ınd Der
Bodhisatva aber blickte auf dem großen Lotos stehend iın alle vier
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Q Himmelsrichtungen und übersdiaute S1C „mıt dem Blıck des großen
_ Mannes” Dann machte CT sieben Schritte ach jeder Seıite un

sprach „I bın der Eirste 1n der Welt bın der Groöfßte in der
Welt Dies ist meıne Geburt. Eın Ende werde ich dem Leiden
des Geborenwerdens, Alterns und Sterbens bereiten.“ {dDie Szene
der Erleuchtung wird in der Gandhara-Kunst durch eınen Angriff
des Versuchers Mara (Mara-dharsana) un: seiner Heltfter auf den
auf em Throne sıBenden Buddha dargestellt. Das Relief Von

Amaravatı zeıgt 1LUFr TEL Zwerg-Yakshas Vor dem Ihron dieser
Helfer:; hingegen spielen die Tochter Maras hier dıe Hauptrolle als
Versucher. Der aum fehlt hier, ebenso schauen wIr eıne andere
Handhaltung mudra) Auft der Stele on Benares S1N!  d die gleichen
mannlıchen und weiblichen Versucher-Gestalten. der aum und
die Handhaltung der Bezeugung der Erde.

Be1l der Szene 5 g zeıgen dıe Darstellungen Vomnn

(,;andhara un Amaraäavatı noch nıcht dıe spater übliche Lehrgeste. Auf dem
Gandhara-Relief sehen WITr das Rad des (Gesetzes un die Gazelle, auf. jenem
VO  — Amaravatı we1l Gazellen; auf dem Relieft VO  — Benares sıtzt Buddha VO

Nımbus umgeben nach europälscher Art auf einem nıederen ] hrone, 1er fehlen
Rad und Gazellen. Die Todesszene des Meısters ist 1n (sandhara
und Benares nach der üblıchen Form dargestellt auch mıt der Verzweiıflung des
Vajrapanı, der ITrauer der Mallas, den Gottern un! der schließlichen Bekehrung
des Subhadra. Die Schule VO  - Amaravatı halt hingegen an der Stupa als Symbo!
weiterhin fest: ber der Eingang ihr zeıgt einen stehenden Buddha.

Die Standartkompositionen werden dann immer mehr und m_ehf bereichert
auch durch Wunderszenen AUS dem Vorleben des Meisters nach den Legenden der
Jatakas W1€E miıt dem Feuerwunder, dem W asserwunder VOoONn Uruvilva dUuS der
Kashapa-Legende und anderen Heilswirkungen (zautamas. Eıs finden sıch auch
Verbindungen VL Zzwel der mehreren Kompositionen einem Bılde. W aährend
bei den altiındischen Reliets AausSs der Ashoka-Zeit auf dem westlichen Tore VOoO  —

S5anchi be; diesen undern hekanntlich Buddha als Haupthgur fehlte. wig‘d
jetzt seıt der Gandhara-Zeıt auch selbst dargestellt.

Wir gehen ohl nıcht fehl, WIT die Relieis der Gandhara-Kunst 1n den
Klöstern Nordindiens auf das Vorbild der antik-römisch-hellenistischen Sarko-
phagkunst zurückleiten, welche bekanntlıch uUrcn kleine Saulen un! Pfeiler dıe
verschıiedenen dzenen der Komposition rennte un Dekorationen VOonNn Gale-
rıen verwandte. Gautama nımmt dabei viefach dıe Stellung 1n, die dort der
opfernde Feldherr zeıgt, NUur ist hier d1e Patera durch dıe Almosenschale rsetzt.

ÖM Die indıschen Reliefs wurden wohl 1n handwerksmäßigen Betrieben her- und207  ._Aufha'usei} Buddha und Jesus i_n‘f’ der kunsi  %.   Himmelsrichtungen und übersdiaüte sjé „mit dem Blick des großen  _ Mannes“. Dann machte er sieben Schritte nach jeder Seite und  sprach: „Ich bin der Erste in der Welt. Ich bin der Größte in der  _ Welt. Dies ist meine legte Geburt. Ein Ende werde ich dem Leiden  des Geborenwerdens, Alterns und Sterbens bereiten.“ Die Szene  der Erleuchtung wird in der Gandhara-Kunst durch einen Angriff  des Versuchers Mara (Mara-dharsana) und seiner Helfer auf den  auf dem Throne sigenden Buddha dargestellt. Das Relief von  Amarävati zeigt nur drei Zwerg-Yakshas vor dem Thron dieser  Helfer; hingegen spielen die Töchter Maras hier die Hauptrolle als  Versucher. Der Baum fehlt hier, ebenso schauen wir eine andere  Handhaltung (mudra). Auf der Stele von Benares sind die gleichen  männlichen und weiblichen Versucher-Gestalten, der Baum und  die Handhaltung der Bezeugung der Erde. _  Bei der Szene der ersten Predigt zeigen die Darstellungen von  Gandhara und Amarävati noch nicht die später übliche Lehrgeste. Auf dem  Gandhara-Relief sehen wir das Rad des Gesetzes und die Gazelle, auf jenem  von Amarävati zwei Gazellen; auf dem Relief von Benares sitzt Buddha vom  Nimbus umgeben nach europäischer Art auf einem niederen Throne, hier fehlen   Rad und Gazellen. Die Todesszene des Meisters ist in Gandhara  _ und Benares nach der üblichen Form dargestellt auch mit der Verzweiflung des  ‚Vajrapani, der Trauer der Mallas, den Göttern und der schließlichen Bekehrung  des Subhadra. Die Schule von Amarävati hält hingegen an der Stupa als Symbol  weiterhin fest; aber der Eingang zu ihr zeigt einen stehenden Buddha,  Die Standartkompositionen werden dann immer mehr und mehr bereichert  auch durch Wunderszenen aus dem Vorleben des Meisters nach den Legenden der  — Jatakas wie mit dem Feuerwunder, dem Wasserwunder von Uruvilva aus der  _ Kashapa-Legende und anderen Heilswirkungen Gautamas. Es finden sich auch  Verbindungen von zwei oder mehreren Kompositionen zu einem Bilde. Während  bei. den altindischen Reliefs aus der Ashoka-Zeit auf dem westlichen Tore von  Sanchi bei diesen Wundern bekanntlich Buddha als Hauptfigur fehlte, Wi{‘d er  jetzt seit der Gandhara-Zeit auch selbst dargestellt.  /  Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir die Reliefs der Gandhara-Kunst in den  Klöstern Nordindiens auf das Vorbild der antik-römisch-hellenistischen Sarko-  phagkunst zurückleiten, welche bekanntlich durch kleine Säulen und Pfeiler die  _ verschiedenen Szenen der Komposition trennte und zu Dekorationen von Gale-  rien verwandte. Gautama nimmt dabei viefach die Stellung ein, die dort der  opfernde Feldherr zeigt, nur ist hier die Patera durch die Almosenschale ersetzt.  _ Die indischen Reliefs wurden wohl in handwerksmäßigen Betrieben her- und  _ zusammengestellt. Die Reliefs sind hier tiefer gelegt als es in den alti  ndischen  Kunstschulen der Ashgoka-Zeit und den von ihr abhängigen Schulen  üblich  war, die fast nur Flachreliefs kannten.  A  _ Sodann sind die einzelnen Gestalten der  Gandhara-Reliefs stat;iäf_isd:ne  _ Typen und Motive, man möchte fast sagen Modell-Figuren, die in einem hand-  _ werksmäßigen Betriebe her- und zusammengestellt wurden. Sie sind je nach  _ der Bedeutung der einzeln  en Figuren von der Mitte aus nebeneinander ange-  ordnet. Diese Anordnung der Komposition erhält sich dann in  der Maha-Yana-  ‚ Kunst  not:h lange. VWir begegnen ihr auch auf den Reliefi 'éé$ Boro-Bqdur.zusammengestellt. Die Relie{fs sınd hier tiefer gelegt als 1n den altındischen
Kunstschulen der Ashgoka-Zeıt und den VO  - iıhr abhängıgen Sd1ulen207  ._Aufha'usei} Buddha und Jesus i_n‘f’ der kunsi  %.   Himmelsrichtungen und übersdiaüte sjé „mit dem Blick des großen  _ Mannes“. Dann machte er sieben Schritte nach jeder Seite und  sprach: „Ich bin der Erste in der Welt. Ich bin der Größte in der  _ Welt. Dies ist meine legte Geburt. Ein Ende werde ich dem Leiden  des Geborenwerdens, Alterns und Sterbens bereiten.“ Die Szene  der Erleuchtung wird in der Gandhara-Kunst durch einen Angriff  des Versuchers Mara (Mara-dharsana) und seiner Helfer auf den  auf dem Throne sigenden Buddha dargestellt. Das Relief von  Amarävati zeigt nur drei Zwerg-Yakshas vor dem Thron dieser  Helfer; hingegen spielen die Töchter Maras hier die Hauptrolle als  Versucher. Der Baum fehlt hier, ebenso schauen wir eine andere  Handhaltung (mudra). Auf der Stele von Benares sind die gleichen  männlichen und weiblichen Versucher-Gestalten, der Baum und  die Handhaltung der Bezeugung der Erde. _  Bei der Szene der ersten Predigt zeigen die Darstellungen von  Gandhara und Amarävati noch nicht die später übliche Lehrgeste. Auf dem  Gandhara-Relief sehen wir das Rad des Gesetzes und die Gazelle, auf jenem  von Amarävati zwei Gazellen; auf dem Relief von Benares sitzt Buddha vom  Nimbus umgeben nach europäischer Art auf einem niederen Throne, hier fehlen   Rad und Gazellen. Die Todesszene des Meisters ist in Gandhara  _ und Benares nach der üblichen Form dargestellt auch mit der Verzweiflung des  ‚Vajrapani, der Trauer der Mallas, den Göttern und der schließlichen Bekehrung  des Subhadra. Die Schule von Amarävati hält hingegen an der Stupa als Symbol  weiterhin fest; aber der Eingang zu ihr zeigt einen stehenden Buddha,  Die Standartkompositionen werden dann immer mehr und mehr bereichert  auch durch Wunderszenen aus dem Vorleben des Meisters nach den Legenden der  — Jatakas wie mit dem Feuerwunder, dem Wasserwunder von Uruvilva aus der  _ Kashapa-Legende und anderen Heilswirkungen Gautamas. Es finden sich auch  Verbindungen von zwei oder mehreren Kompositionen zu einem Bilde. Während  bei. den altindischen Reliefs aus der Ashoka-Zeit auf dem westlichen Tore von  Sanchi bei diesen Wundern bekanntlich Buddha als Hauptfigur fehlte, Wi{‘d er  jetzt seit der Gandhara-Zeit auch selbst dargestellt.  /  Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir die Reliefs der Gandhara-Kunst in den  Klöstern Nordindiens auf das Vorbild der antik-römisch-hellenistischen Sarko-  phagkunst zurückleiten, welche bekanntlich durch kleine Säulen und Pfeiler die  _ verschiedenen Szenen der Komposition trennte und zu Dekorationen von Gale-  rien verwandte. Gautama nimmt dabei viefach die Stellung ein, die dort der  opfernde Feldherr zeigt, nur ist hier die Patera durch die Almosenschale ersetzt.  _ Die indischen Reliefs wurden wohl in handwerksmäßigen Betrieben her- und  _ zusammengestellt. Die Reliefs sind hier tiefer gelegt als es in den alti  ndischen  Kunstschulen der Ashgoka-Zeit und den von ihr abhängigen Schulen  üblich  war, die fast nur Flachreliefs kannten.  A  _ Sodann sind die einzelnen Gestalten der  Gandhara-Reliefs stat;iäf_isd:ne  _ Typen und Motive, man möchte fast sagen Modell-Figuren, die in einem hand-  _ werksmäßigen Betriebe her- und zusammengestellt wurden. Sie sind je nach  _ der Bedeutung der einzeln  en Figuren von der Mitte aus nebeneinander ange-  ordnet. Diese Anordnung der Komposition erhält sich dann in  der Maha-Yana-  ‚ Kunst  not:h lange. VWir begegnen ihr auch auf den Reliefi 'éé$ Boro-Bqdur.üblich
WAaT, die tast NUuUr Flachreliets kannten. %

Sodann sind dA1€ einzelnen Gestalten der Gandhara-Reliefs statüä;isdle
TIypen und Motive, ma  $ mochte fast DA Modell-Figuren, dıe In eiınem hand-
werksmäßigen Betriebe her- und zusammengestellt wurden. Sie sınd Je nach
der Bedeutung der einzeln Figuren von der Mıiıtte aus nebeneinander ANSC-
ordnet. Diese Anordnung der Komposıtıon erhält sıch dann In der Maha-Yana-207  ._Aufha'usei} Buddha und Jesus i_n‘f’ der kunsi  %.   Himmelsrichtungen und übersdiaüte sjé „mit dem Blick des großen  _ Mannes“. Dann machte er sieben Schritte nach jeder Seite und  sprach: „Ich bin der Erste in der Welt. Ich bin der Größte in der  _ Welt. Dies ist meine legte Geburt. Ein Ende werde ich dem Leiden  des Geborenwerdens, Alterns und Sterbens bereiten.“ Die Szene  der Erleuchtung wird in der Gandhara-Kunst durch einen Angriff  des Versuchers Mara (Mara-dharsana) und seiner Helfer auf den  auf dem Throne sigenden Buddha dargestellt. Das Relief von  Amarävati zeigt nur drei Zwerg-Yakshas vor dem Thron dieser  Helfer; hingegen spielen die Töchter Maras hier die Hauptrolle als  Versucher. Der Baum fehlt hier, ebenso schauen wir eine andere  Handhaltung (mudra). Auf der Stele von Benares sind die gleichen  männlichen und weiblichen Versucher-Gestalten, der Baum und  die Handhaltung der Bezeugung der Erde. _  Bei der Szene der ersten Predigt zeigen die Darstellungen von  Gandhara und Amarävati noch nicht die später übliche Lehrgeste. Auf dem  Gandhara-Relief sehen wir das Rad des Gesetzes und die Gazelle, auf jenem  von Amarävati zwei Gazellen; auf dem Relief von Benares sitzt Buddha vom  Nimbus umgeben nach europäischer Art auf einem niederen Throne, hier fehlen   Rad und Gazellen. Die Todesszene des Meisters ist in Gandhara  _ und Benares nach der üblichen Form dargestellt auch mit der Verzweiflung des  ‚Vajrapani, der Trauer der Mallas, den Göttern und der schließlichen Bekehrung  des Subhadra. Die Schule von Amarävati hält hingegen an der Stupa als Symbol  weiterhin fest; aber der Eingang zu ihr zeigt einen stehenden Buddha,  Die Standartkompositionen werden dann immer mehr und mehr bereichert  auch durch Wunderszenen aus dem Vorleben des Meisters nach den Legenden der  — Jatakas wie mit dem Feuerwunder, dem Wasserwunder von Uruvilva aus der  _ Kashapa-Legende und anderen Heilswirkungen Gautamas. Es finden sich auch  Verbindungen von zwei oder mehreren Kompositionen zu einem Bilde. Während  bei. den altindischen Reliefs aus der Ashoka-Zeit auf dem westlichen Tore von  Sanchi bei diesen Wundern bekanntlich Buddha als Hauptfigur fehlte, Wi{‘d er  jetzt seit der Gandhara-Zeit auch selbst dargestellt.  /  Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir die Reliefs der Gandhara-Kunst in den  Klöstern Nordindiens auf das Vorbild der antik-römisch-hellenistischen Sarko-  phagkunst zurückleiten, welche bekanntlich durch kleine Säulen und Pfeiler die  _ verschiedenen Szenen der Komposition trennte und zu Dekorationen von Gale-  rien verwandte. Gautama nimmt dabei viefach die Stellung ein, die dort der  opfernde Feldherr zeigt, nur ist hier die Patera durch die Almosenschale ersetzt.  _ Die indischen Reliefs wurden wohl in handwerksmäßigen Betrieben her- und  _ zusammengestellt. Die Reliefs sind hier tiefer gelegt als es in den alti  ndischen  Kunstschulen der Ashgoka-Zeit und den von ihr abhängigen Schulen  üblich  war, die fast nur Flachreliefs kannten.  A  _ Sodann sind die einzelnen Gestalten der  Gandhara-Reliefs stat;iäf_isd:ne  _ Typen und Motive, man möchte fast sagen Modell-Figuren, die in einem hand-  _ werksmäßigen Betriebe her- und zusammengestellt wurden. Sie sind je nach  _ der Bedeutung der einzeln  en Figuren von der Mitte aus nebeneinander ange-  ordnet. Diese Anordnung der Komposition erhält sich dann in  der Maha-Yana-  ‚ Kunst  not:h lange. VWir begegnen ihr auch auf den Reliefi 'éé$ Boro-Bqdur.Kunst noch lange. Wll' begegnen ıhr auch auf den Reliefs des Boro-Bodur.



ulhauser Buddh% un! Jesus ın der Kunst
Neben‘ figurenreichen Szenen finden sıch auch solche, deren Nebenfiguren wéniger
reich sınd

Die Buddha-Figur wird gewöhnlich se1t der Gandhara-Kunst
bıs in die spaät-buddhistische Kunstperjiode sibend dargestellt Uun!:
ZWAaTr auf untergeschlagenen gekreuzten Beıinen, der herkömmlichen
Sıbart bei geistlichen Übungen ın Asıen. Die traditionelle and-
bzw. Fingerhaltung kennt fünf stereotypé Stellungen (mudräs). Die
meıst verbreıtete ist dıe Stellung der Versenkung
(dhyana-m.) mıt 1m Schoße oder VOT dem Oberkörper ZUSam N E b -
gelegten Händen. Meditatıve Versenkung ist ja Hauptzıel un
Hauptweg E uppekha, ZU heılıgen Gleichmut gegenüber allen
Dıingen In der Welt, ZU vollen inneren Frieden. Eıine zweıte
typısche Haltung ist_die der Lehrverkündıgung (dharma-
cakra-m.). Buddha dreht dabe1 das Rad der Lehre oder erhebt ehr-
halit dıe linke Hand, wäahrend die rechte Körper herabsinkt.
Die drıtte Haltung der (bhümi-sparsa-m.)
zeıgt Buddha, der ın der linken and die Almosenschale, das Attrı-
but der Bettelmönche halt, wahrend seine Rechte ZUT Erde weist.
Die vierte Haltung des 95 Füuürchtet Euch nıcht CC (abhaya-m.)
aßt Buddha beıde Hande VOT sıch erheben, dıe lınke rag dabei
haufıg eine Lotosblume. Beı der üunften Haltung des „.Schen-
kens“ (vara-m.) haben die beiden erhobenen Handtflächen den
Gestus des Schenkens. Diese verschiedenen Haltungen sollen VC1I-

sinnbilden:‘ Versenkung, Lehre, Mildtätigkeıt, Erbarmen und dıe
subjektive Heilsgewißheıit, welche Furchtlosigkeit un Frieden VEL-
leiht Im übrigen schauen WIT Buddha entweder als Frei-Figur
sıßend W1E 1n der spateren japanıschen Kunst Vor allem 1n vergol-
deten Lackholzdarstellungen als Amida oder Amitabha-Buddha,
bisweilen mıt D0hne.rkeil un Gilocke oder auch sıtzend oder 1in
einer Stein-Niısche W1e€e auftf den Boro-Bodur-Galerien oder auch ın
eiıner au  N glasıerter Keramık geformten Nische Ww1€e 1mM Potala-
Kloster. ın Jehol oder Aaus dem Felsen gemeißelt W1e in Bamıiıyan,
etwa Meilen nordwestlich von Kabul-Afghanistan. Is Amitayus

als Spender des langen Lebens trägt Buddha zuweilen auch das
Ambrosia-Gefäß. Manchmal hat Buddha auch mehrere Köpfe un
Arme als allweiser und allwirkender, aber uch alıs menschenfernes
göttliches Wesen. In dem stereotypen Lächeln Buddhas ın all
seinen Darstellungen offenbart S1C] Weltüberlegenheit, inne1er
Seelenfriede un:! unendliches Mitgefühl mit der leidenden Welt

Manchmal erscheınt uch ıne buddhistische 1n der späteren Kunst,
mAl Japans, dargestellt: Amitabha 1in der Miıtte, Avalokitesvara, der Dhyanı-
Bodhisattva des Amıitabha, und Maha.stamaprabta. Darüber fsä1weben ın v o?ken
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himmlische Wesen Diese Dreiheıt, die unl bekanntermaßen auch 1n der Hindu«
Trinıitat: Vıshnu, Brahma und Shıva entgegentritt, versinnbildet das edürfnıs
des Menschen, dıe ımmanente Lebensfülle der Gottheıt sinnfallıg und persönlich
gesd*[ieden veranschaulichen.

Amida ZUTF Linken un Rechten stehen manchmal .seing Lieb‘lifigs ‚jünger
Änanda un!: Kashyapa.

Reiche Funde, die jett me1lst 1n den Museen VOoO  - Nalanda, Tazxila, Lahore,
dem Indiıan Museum in Kalkutta, dem Museum 1n Bombay, 1m britischen Mu-
SCUIMN, 1m Völkermuseum ın Berlın, dem Museum VO  — Philadelsphia uUuSW. aQau5-

gestellt sınd, stammen von den Grabungen ın Takht-i-Bahai, Sahri-Bahlol. Sıe
sind gleich wichtig tur dıe Entwicklung des Buddhabildes W1€ dıe Relief-Kompo-
sıtıonen auf den Steinzaunen, bzw. den "Torarchıtraven VO  —; Sanchı, Amaravatı,
Bharhut uUSW.

Ein kufzer Riückblick auft die\ Hauptphasen der Entwicklung der
buddhistischen unst moge zugleich die zeitliche Gestaltung und
Ausbildung des Buddhabildgg ın seınen Hauptepochen
fassen.

Die Hofkunst der Binäbisara—Maurya (550—185 V, Chr.) wıe
der Sunga-Andhr und Ksatrapa-Zeiıt (185 W bıs 20 n. Chr.)
schmückte die Stupa-Steinzaune un hre Balken un Pftosten nach dem
Vorbilde der früheren Holz- un: Bambusformen mıt zahlreichen _Plastiken‚

Komposıition. Die ersten Anfange derEinzelfiguren der in _kontinuierlich
buddhistischen Relieftkunst finden 1r auf den Steinzaunen des Stupa VOo  -

h u t 1n Indıen AUuUS dem Jhdt VOI Christus, heute 1m Museum VO:  [ Kal-

kutta, der Umzaäunung VO  —$ od Gay Aaus dem vorchr. Jhdt., der twa

10 m hohen Steinumzaunung des Stupa VOoO  — anchı Au dem vorchr. Jhdt
un den Reliefs VO Amaravatı 150—9200 Chr. och herrscht hierbei immer

noch das abstrakter Religjösıtat entsprungene aniıkonische Geseß und Ideal der
'altbuddhistischen Lehre, der die menschliche Gestalt des Erleuchteten keine

künstlerische Anregung gab ja welche die Darstellung Buddhas verbot. Aus der

Kushana- und Spät-Andhra- Kn st des bıs nachchr.. S ist

1n dem von Kanishka (78— 106 Chr begründeten Gandhara-Reiche, das sıch
iıne Reihe buddhı-bıs Taxila, athura un! vielleicht bıs Benares erstreckte,

stischer Klöster, Stupen un!' Tschautya-Felshallen erhalten. In der Kunst VO  —

(GGandhara fließen hellenistiısche, skythische, persische und indische FEınflüsse ZU-
sammen. Die kKormen der _ Gestalten des Körpers, des Gesichtstypus, der Frisur,
der Kleidung erweısen dies verschiedenen Einflüsse. Nunmehr werden diıe

früheren Symbole durch die Buddhagestalt abgelöst. Die Entstehungszeıt des
Buddha-Bildes in In fallt 1ın dıe eıt VO VÜüÜI1l- bis nachchristl. Jbdt

und Malereı entfaltet sıch dannDie höchste Blüte der buddhistischen Plastik.
1mM bıs Jhdt unserer Zeitrecinung mıt der Formung des klassischen Buddha-
Bildes in der Freskenmalerei Grotten 2700 VOTLT bıs 650 nach Chr.)

sken VO  — AJjanta nenne .1ch hier NUur das Ge-wıe 1n der Skulptur. Von den Fre
mälde VO  > der Geburt Buddhas EGrotte Nr 500 Chr.)  Y VOIl der Ver-

3 Unter den Münzen AUS der eıt Kanishkas befinden sıch auch soiche. die
Buddha stehend mıt erhobener Rechten in der Lehrgeste oder auf. gekreuzten
Beinen sıtzend darstellen miıt der griechischen Inschrift Boddo Sakama (Vgl
Coblet Alviella, Ce qu«c Inde doit la Grece, Brussel 1926; 21.) %Miss'ions- Religionswissenschaft 1951, Nr. 3
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suchung Budchas durch Mara (Grotte Nr. 1 500 n. Chr.) SOW;C andere
Szenen u der Buddha-Legende (Grotte 9 ıne Kolossalstatue Buddhas, dessen
Hände durch Indra gestutzt werden, iıne autf untergeschlagenen gekreuzten Beinen
sıtzende Buddha-Fıgur (Grotte und AUs dem Jhdt N. Chr.), dessen rechte
Hand ZUIR degen erhoben ıst, ıne buddhistische 1.ıtaneı: Je Figuren Hiehen
Buddha, Schuß VOT Gefahren, VOTLF Feuer, Schlangen un! wilden Jıieren
hnden Eın Köni1g miıt der Könıigın, Prinzen un Gefolge sehen be1l der Ver-
ehrung des heilıgen Baumes Zu Grotte 10 150 v. Chr.) Dabei mochten
ruhere Yaksha- un:' hinduistische Fıguren iıhre plastischen Vorganger TCWESCH
se1n. So seBßt sıch das Kultbild der vorarıschen Religionen ndıens alle
anıkonischen Tendenzen der arıschen Frömmigkeıt allmaählich ın der Holz-,
Stuck-, Stein- (schwarzer Schieter bzw. gefleckter roter Sandstein) un!: Metall-
plastık durch Neben dem Buddha treten auch jaınistische un brahmanische
(‚otterbıilder autf. Da datierte Werke fehlen, ıst ine Chronologie der Gandhara-
Plastik schwer Zu erstellen. Zwel stehende Buddha-Gestalten AUS Lorıyan Tangaı
un Hastanagar, je6t 1 Museum In Kalkutta, sollen In ıhren datıerten Inschritften
auf diıe Jahre un 79 n. Chr hınwelsen. Der eıgentliche Buddhatyp von

(sandhara erscheıint 1mM Jhdt Chr mıiıt seinen apollinıschen Zugen. ber
wann und Buddha ZU ersten Male 1n den Werkstatten VO  —_ (sandhara 1n
seiıner menschlıchen Gestalt handwerksmäßig dargestellt wurde, annn vorläufig
noch nıcht entschieden werden. edentalls wurde dıe ıruhere relig10se Scheu
nunmehr durch das religiöse Gefühl der ehrfurchtsvollen Hingabe, der Erlösung
miıt Hılfe des Götter-Kultbildes als sıchtbaren Miıttlers dem Gottwesen, cas
über alle Formen erhaben, bisweilen aber auch anthropomorph gestaltet ıst, der
Mahayana Schule überwunden. Die einzelnen Reliefs sınd teıils kontinuierliche
Kompositionen, teıls durch Pfeiler voneinander getrennt. Vieltach inden ..  I7
5ymbole un!: körperlich dargestellter Buddha nebeneinander. Der Zaun Von

Bharhut 2US dem 2. vorchr. Jhdt. ist das fruüuheste bısher bekannte buddhistische
Denkmal der Steinplastik. Er bietet ymbole, nıcht individuelle Gestaltung.
Der aun VO:  — Stupa {1 Sanchı ist nıcht viel jünger als jener VO  — Bharhut. Seine
1er 'Tore stammen aus dem Jhdt v. Chr Pfosten. Querbalken und Torauf-
bau sınd mıiıt Reliefs geschmückt, die vielfach ıIn ihren bewegten Gestalten AUs

der Shiva-Mythologie heißes Leben un: kindliche Freude Stelle trüuherer
religiöser uhe und Gemessenheıit zeıgen. och wırd 1er wie ın der gleich-
zeitigen buddhistischen Malereı (Höhle VON Ajanta) Buddha 1ın den anschau-
lichen Erzählungen se1nes. Vorlebens der in den Darstellungen seines Lebens
nıe in menschlicher Gestalt, sondern NU durch die erwäahnten Symbole oder
durch dıe „Leere“ anwesend gedeutet.

Die Schule vVvon Mathura 1.—6. Jhdt.; entwickelte einen besoflderen
„Buddha (Bodhisatva)-Typ“ 1n der Zeit Kanishkas. Sein Haupt zeıgt kräftig
fröhliche Züge, eıt offene Augen. Er ist miıt glatt anliegenden, meiıst kappen-
artıg behandelten Haaren bedeckt, dıe einen schneckenhausartigen Haarknoten
anstelle des in andhara üblichen „Usnisa Motivs“ zeıgen. Diıieser. Typ verrat
nıchts VO'  b apollinıischer Schönheit. und buddhistischer Durchgeistigung der
Gandhara-Kunst. Der kurze Hals, die breiten Schultern. weıblichen Brüste., der
rechte aufgestüßte Arm. die Geste der Furchtlosigkeit (Abhaya-Mudra) der ın
Schulterhöhe erhobenen rechten and sind ıhr besonders eıgene Züge Das e
wand aßt die rechte Schulter freı un! schmiegt sıch dem Koörper nach echt In
discher Art durchsıichtig Fast alle Buddhatypen von Gandhara nd Mathura
zeıigen das Haupt VO  - einem runden Nimbus umgeben. Dieser Heiligenschein
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entstamm 111 Indien der goldenen Sonnenscheibe die vedıschen Kulte hınter
das Opferfeuer gestellt wurde Neben Buddha-Gestalten miıt dem Ausdruck
derb gesunden Lebensgefühls begegnen uns auch Schöpfungen verfeinerter un
vergeıstigter Kunst Schuf die grako buddchistische Kunst des HIS nachchrist].
]hdts. ihre Buddha- Skulpturen Aaus STAaUCHN Schiefer, Kalkstein der Stuck.
haben ZUFE Zeıt der Kushana-Dynastie VO bıs Jhdt die Kunstzentren Vo  b
Mathura 1ı Norden ndıens Tre Statuen Aaus rotem Sandstein, JeNC VON Amara-
atı Suden ıhre Bilder Aus weilßem Marmor geformt.

In der Klassık der G upta- eıt Vom bıs Jhdt nehmen dıe
Miıttelzellen der Stein- der Höhlentempel das Buddhabild auf Auch kleinere
Zellen erhalten iıhr Kultbild Die Kunstwerkstätten erhielten zahlreıiche
mönchiısche Auftrage Die Schule VO Sarnath (5 b1ıs Jhdt hat

DIS Jhdt hingebungsvoller Eınfühlung dıe Lehre Buddhas dıe esent-
ıche Verbildlichung Buddhas geschaffen miıt C10NCIMN ihr CISCNCH Iyrisch rhyth-
mischen Spıel VO  — Gliedern und Lini:en grazılen feinen Zartheit C1INeGrTr

vergeıstigtien Ausdruckskraft teierlıichen Gemessenheit J H1a  - mochte fast N,
miıt Dulfte der Körperlichkeit und abstrahierender Körperbehandlung, auf

wohlbeherrschten Anatomie fußend Das Gewand schmiegt sıch durchsichtig
dem Körper d} als WAaICcC überhaupt nıcht vorhanden Die Augen sınd tief 1NS$

Innere gekehrt der Mund voll Sinnlichkeit Innere uhe und Beschaulichkeit 1St
schöner edier Menschengestalt verkoörpert Das Edelmafsi der Sarnath Schule

zeıg‘ sıch auch der gewaltigen Kupfer Statue C1NCS5 stehenden Buddcha Ol

Sultangan], Bhagalpur Bıhar Aaus dem Anfang des Jhdt DUr SIN! hıer Finger
nd Gesichtsausdruck noch wuchtiger als Sarnath In die gleiche Zeıt fallen
cdıe Malereien der Höhlen XVI un! X VII VO  - Ajanta un: Jen«C VO  — Bagh S1e
illustrieren Szenen A1Ss dem Leben und Legendenkreıs Buddhas zahlreichen
Bildern.

In der H© @ A, ıt (7 bıs Jhdt.) entfalten dıe buddhistischen
Plastiken ndiens 1in mächtige, dumpf-wuchtige, MassSıgc Körperlichkeit (3€“
gensatz ZUT Feinheit un: Grazıe der Sarnath-Schule. Die Plastiken Ceylons sınd
durchseelt Vergleich miıt denen der Kushana eit VO  —_ monumentaler Strenge
verglichen mıt den Gupta Schöpiungen Eine lette Barockblütezeıt erleben WILrC
nochmals bis 1 Jhdt i den Klostertempeln (Tschaitya) und Mönchshallen
Vihara) der großen Klöster Bıhar nd Bengalen Magadha, Nalanda, Taxiıla
usSs  < nma Die oft gewaltig lange Figur des evtl! V  —
Ananda behuüutet finden WIT besonders der Kunst des südlichen Buddhismus
(Hina yana) WI1C twa dıe 14 m Jlange Granit Skulptur Von Polunaruwa
Diese alte Residenz der siınghalesıschen Könige (vom 1846 Chr.] bis Mıtte :
des VOon Ceylon, heute Topavewa genannt, birgt ] noch heute BC-
dehnte Ruinen ıhrer einstıigen Paläste nd Tempel agobas) Im xal Vıhara,
dem Felsentempel, sehen WITL die hohe Granitstatue Anandas ıiM tiefer Trauer
zwıschen C1INCIN 5m hohen sıgßenden und dem erwahnten 1115 ırvana CINSE-
henden Buddha, auch andere stehende 10 m hohe Buddhafiguren finden WIT
en Dschungel-Ruimen: die wertvollen Freskos sınd leider größtenteils zerstoört:
Eine andere 14  3 lange Statue des schlafenden Buddha tinden WITLr Fels g-
hauen ı Deva Raja Vihara Dambulla: uch 1ı Burma-Pegu schauen WITr ıNC

Reihe langer schlafender Buddhas (so den Shwethalyaung, m lang, 15  3 hoch
der Schulter, aus der Zeıt des Königs Migadeikpa Mıiınge 994 Chr.), TST

1881 dichten Dschungelgestruüpp wieder entdeckt,viele Kolossalstatuen des
Erleuchteten WIEC der Shwegugale-Pagode mıt 064 Buddhastatuen, 1n der
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Kyaikpun-Pa—gocié mıt vıier eitwa hohen sıgenden Buddhas Rücken Rücken
er Borobodur (Ende des 8. Jhdt.) zeıgt auf seinen rechteckigen, kreuz-
ftormıgen Lerrassen Szenen und Bildwerke, dıe aneinandergereıiht *5 km lang
waren, AUusSs Buddhas VOI- und geschichtlıchem Leben, auch der Ananda- Tempel
ın Burma, Angkor z  at 1n Cambodja (aus der ersten Halfte des und
viele andere Heıligtumer AUS der mittelalterlichen Kunstperiode des indischen
Kulturraumes (seit dem bergen Buddha-Plastiken VOIL beschaulicher
Innerlichkeıit, uhe Un!: feierlicher Repräsentation, sinnlich-kontemplatıver Selig-
keıt, mogen uch dıe Buddhastatt;en vielfach starrer, lebloser, plump schmuck-
überladen wirken.

Neben den Stein- un Holzskulpturen sınd besonders wichtig
dı1ıe Freskogemälde an den Wäanden und Decken der Klöster, auf
Votivgaben Aaus Holz, auf Fahnen, W1E WIr S$1E durch moderne For-
schungen Aaus den Klosterruimnen VO  ; Oiziıl-Bezeklik, Tuen-hueng,
Kumtara, Kortschuk, Mustuk, Buldur-akur us  E kennen. uch S1Ee
zeıgen teils hellenistisch-römischen, teils iranisch-sassanidischen,
gräko-buddhistischen, indischen, tibetischen oder chinesischen Kın-
{luß, nach Gewandung, Gestus, Komposition, Anatomuie, Gesichts-
formung, Schmuck, Architektur un sonstigen Elementen der Ikono-
graphie. Ihre höchste Blüte entftaltet diese Malereı OMl bıs

Jhdt., ann beginnt ihr Vertfall (9 bis 11 Jhdt
WB

Durch die Zulassung der Lehre Buddhas ıns durch
Kaiser Mingti (3 11. Chr.) öffnete sıch der rasch sich ausbreitenden Gedanken-
elt (Sautamas eın weıter Kulturraum, reich geıstigen Ideen und Schöp-
fungen der Kunst Freiliıch nıcht mehr 1n der ursprünglichen philosophischen
Form der atheılistischen Selbsterlösunglehre, sondern VO  w} brahmaniıscher peku-
latıon und altıindıschen Göttervorstellungen durchtränkt, stromte der Maha-
yana- Volksglaube nach China, um sıch dort Sal bald dem altchinesischen Geister-
glauben und Pantheon assımılieren. Wir verfolgen auch hier 11UI dıe altesten
Stufen der buddhistischen Kunstentwicklung bıs ZUT Tang-Zeit einschließlich.
Miıt”dem Aaus Indien übermittelten Buddha-Bild sıegte zunächst der indische
I'yp mıt seınem Kanon bildnerischer Formen uüber diıe bodenständige
Formenwelt. Doch erfuhr der fremdländische Kunsttyp Sar bald mehr und mehr
chinesische Prägung un: erlebte dann vielfach Wandlungen un Bereicherung
durch einkeimische Götterbilder. Schon seıt de Han- (206 v.Chr. bis 200 m
Chr.); der Wei- (386 bis 557) und ın der Tang-Zeıt (618 bıs 907), der klassischen
Periode der chinesischen Kunst, schuft ıne mehr und mehr steigendej roduktion
eıne Fülle buddhistischer Skulpturen 1m Bereiche der chinesischen Plastik. Dıe
heilsbeflissenen chinesischen ilger hien und seıne Nachfolger, besonders der
gelehrte Priester Hsüan-tsang, der Von eiınem 1 5jährigen Aufenthalt ın Indıen
auch sieben Kult-Statuen mitbrachte, überführten aus den dortigen Klöstern
Mathura. Nalanda uUuSW. Bildwerke, meıst wohl aus Holz - aus der Kushan- un:
früh-Gupta-Zeit un!‘ Gemälde als fremde Vorbilder für: chinesische Meister ın
iıhre Heimat. Aus Indien nach China einwandernden Mönchen verdankte dıe
qcQhinesische Kunst gleichfalls viele Anregungen. Gesicht, Gewandung mıt reichen
ornamentalen Falten, dıe 1n vielen faltıgen Kaskaden über die Beine hernieder-

lackfallen, die‘ Form des Bildes, ob AauUs Holz, Bronze, $tein oder Trocken
7n
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wurden dabe1ı In ihfer Gesamtheit dem chinesischen Kunstgefühl éntspredmend
umgebildet, auych der Sinnlichkeit, W1€ S1€e zumal dıe Gandhara-Kunst kannte,
gemäß der geschlechtlich-asketischen Haltung des chinesischen: Kunstempfindens
entkleıdet. Die bildnerische Kraft des chinesischen Volkes fand iıne NCUC Ent-
faltung In der buddhistischen Kunst, die das fremde Vorbild nach den W esens-
zugen der eigenen Rasse natıonal gestaltete. Dieser Assimilierungsprozels War

500 bereıts voll ausgebildet. Vergoldete Buddha-Statuen werden schon ın
der eıt des alsers Hsienti (190 biıs 221) erwähnt. Doch ist nichts davon C  -
halten geblıeben, zumal da Kaiser Tai Wu t1 424 dıe Fremdreligion des Buddhıis-
mMus un: seıne Tempelwelt auszurotten suchte Dabei wurden natürlich mıiıt. den
Tempeln uch all ihre Kunstschäge vernichtet. Eıne gleiche Katastrophe brach
S45 uüuber die Fremdreligion hereıin durch dıe Verifolgung von Seiten des Kai$ersWur-tsung.

Auch die AnlASC VO  — Höhlentempeln mıt Buddha-Skulpturen, die aus
lebendem Felsen gemeißhelt wurden, W1€E 1€eS ın Indıen und Vorderasien schon
lange ublıch Wal, bürgerte sıch Sar bald 1ın C'hina e1n. In Yün-kang, Ta-t’ung
erstehen Mıtte un! nde des Jhdts diıe ersten Grotten, bald folgen jene
VO  — ’Lo—yang, Lung-men, Kung hsien, 'Tien lung shan (Shansi), Tun-huang d
der Westgrenze des Reıches Turkistan. Auch in ihren Buddhabildern prägt
sıch iıne Synthese alt überlieferter und N  'a überkommener Formen durch dıe
regen Bezıiehungen zwischen der ındıschen un! chinesischen Kunst immer wieder
aufs angeregt Aaus Neben den indıschen bergen diese Fiıguren auch spat
antik-hellenistische Elemente 1in der Formung W1e den Ornamenten 1ın sıch Sıe
charakterisiert annn dıe Denkmäaler der buddhistischen Skulpturen, wıe die
trüherer Epochen se1t der Blütezeıt der Weıi auch jene des 6. und 7. Jhdts. miıt
Finschlufß der klassischen Kunst der Tang-Zeıt, des goldenen Zeitalters deı
chinesischen Kunst Im Gegensaß ZUT kanonisch-rituellen Form ın der indıschen
Heimat mıt ıhren Buddha-Figuren VO  e feierlich-abstrakter archaischer Strenge
mıt breıter, schwerer, nach unten ın breıten Schwüngen ausladender Gewandung
und großem Nimbus., eın T’yp E  W1e€e sıch bei den japanıschen Buddha-Skulp-
turen bıs heute erhalten hat, werden jett die Buddha-Skulpturen weıcher, -
mutsvoller, zıerlicher, jenen der Mathura-Urheimat stark ahnelnd. Ihre Buddcha-
Figuren zeıgen eın CNS sich den Körper schmiegendes, schleierhaftt düunnes
Gewand, auch iıne starke, zierliıche Vermenschlichung miıt vollen Wangen,
rundem Kınn, sinnlıchen Lippen, kugelrunden Aug;n, ähnlich dem apollinıschen
1deal der Gandhara-Kunst.

In ahnlıcher Weise wußlte ann der VO  - China 379 nach Korea un:

schließlich 5592 nach Japan verpilanzte Mahayana-Buddhısmus wiederum durch
dıe Schönheit seiner VO  — der weıt alteren chinesischien Kultur uübernommenen
YTempel-Architektur WI1e€e Plastık und Malereı die dortigen Völker für sıch
gewınnen. Es WIT': berichtet; der koreanıiısche König Syöng-Myöng( Seimei) habe
dem japanıschen Kaiser Kımmeı (540 bıs 571) 5592 ıne uddha-Statue miıt
anderen Kultgegenstanden un Sutras als Geschenk überbringen ‘ lassen und
ıhn durch eın Schreiben uüuber die Vorzuüge der Buddha-Lehre tüur dıese ZU ‚ZC-
winnen verstanden. War das Buddha-Bild AUus seıner indischen Urheimat nach
China, er gemeinsamen weıt überlegenen alten Mutterkultur für Korea und
Japan, In seıner kanonisch-rituellen Gestaltung mit CNS anschließendem Jloga
ähnlichem, tein gefaltetem Gewande, das cdıe rechte Schulter freı läßt, direkt
und unmittelbar gebracht der dort VO  - indischen . Mönchs-Bildhauern oder
Malern nach ”altem Kanon geschaffen worden, kam nach dem Lande der
Morgenstille 1-1nd jenem der aufgehenden Sonne ın der iM . Rei&e der Mıiıtte
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gewonnenen reiıten Form der Architektur‚ Bildnerei un Maleréi: „Die alt-
koreanische un!: alt]japanısche Bıldnerei sınd ja NUr spate Bluüten dem großen
Stamme frühbuddhistischer chinesischer Kunst“ Glaser a.a. 0 126) Shiba
JT atto, eın 559 eingewanderter Chinese, soll dıe ersten-* Buddha-Bilder nach
dem Inselreich gebracht haben Der alteste Buddha-Tempel Japans AUS dem

bıs Jhdt., der Horyu]ı in Nara, der alteste Holzbau der Welt, barg wohl
auch dıe ersten Kunstschöpfungen. Unter der SCHh Förderung durch Prinz
Shotoku Taıshı (572 bıs 621), den großen Freund chinesischer Kültur, tand
cdıe Buddha-Lehre weıte Verbreitung 1m Lande. Hatte die Kaiserin Suiko (593
bıs 628) befohlen, alle kaıiserlichen Prinzen un e Staatsminıster müuüßten iıne
Buddha-Statue besiben, gab Kaiser Jımmu 674 eınen Erlaßs, wonach jedes
Haus seines Reıiches einen Buddha-Altar mıt einer Statue des Amıiıda, des All-
barmherzigen, eigen haben sollte. Damit erhielten naturlıch die japanıschen
Künstler. Bıldhauer, Maler Steinmeße, ebenso auch eingewanderte qQhinesische
Künstler, ıne Fülle VON Aulfträgen ZUT Herstellung VO  —_ Buddha-Statuen aus

Auch tür die überall erstehendenHolz, Bronze, Stein, Trocken-Liack, Ton
Miyas, diıe buddhistischen Tempel 024 soll deren bereıiıits gegeben
haben gab der Arbeıt, S1C miıt den notıgen Kultbildern auUSsSZU-
tatten. Vielfach sınd dıe noch erhaltenen Skulpturen WI1E jene des berühmten
Meisters Kuratsukuri Torı 1mM Horyuji- Fempel Meisterwerke VO'  > höchstem
Range, die Bronze-Gruppe des Shaka mıt Begleitern AUS dem Jahre 623
VO  e reifer archaısch gebundener Größe miıt feierlich starren Gesichtszugen des
Erleuchteten, mıt reichem Schmucke des (jewandes ın ornamentalen Flächen-
falten, ahnlich W1e in der Wei-Zeıt-Kunst des chinesischen Mutterlandes. Eın
anderes Beıspiel ist die schonste aller erhaltenen Skulpturen der Suiko-Zeit, dıe
Holzstatue des Maitreya (Buddha des künftigen eltalters des Chuguji-Nara.
Auch hıer machte sıch natürlıch japanisches Kunst-Empfinden, Formgebung USW.,

geltend un: gestaltete das AUS China uüberkommene Buddha-Bıild nach Japa-
nıschem Geiste und Brauchtum, mıt dem heimatlichen langarmelıgen (je:=
wande. W ıe in Chına wandelt sıch auch hıer das typısche Gesicht entsprechend
dem Ideal der chinesischen w1e japanischen Rasse: persoönlıche Auffassung und
Gestaltungsweiıse wWw1e provinzıelle Eigenart des Künstlers wirkten weıter dabei
mıt. Aber das große Vorbild blıeb die klassısche Kunst der Tang-Zeıit 1n China

Auch in der Hakuho-Zeit (645 bıs 710) machte sıch der Einflufßß der gleich-
zeitigen großen Kunst der JTang-Zeıt auf das empfangende Japan weiterhıin
bestimmend geltend. Diıe weiıt überragenden Meisterwerke der Epoche, die SC-
waltige Bronze- Irınıtat des Yakushiji-Nara mıt der mächtigen Statue des
uddha.als Heilbringer un! seıner beiden Begleiter Ww1e der zierliche Buddha
Amida-Bronze-Schrein mıt den Bodhisatvas wannon Uun! Seishi 1m Horyuji-
Tempel Nara, tür dıe Kaiserinmutter Tachibana Fujıin gefertigt, beweiısen
dies besonders. Der seıt den Kunstschopfungen eines Tori stattgefundene
W andel VO  3 eıner archaisch gebundenen, hieratischen Kunst mıt teierlich starrem
Gesichtsausdruck Buddchas einer klassısch reiten und freien Kunst gibt den
Gestalten der Gottheiten auch Buddha selbst i1st Mahayana vergoöttlicht
1mM Gegensaß ZUr Hinayana-Verehrung als Vorbild der Versenkung und Selbst-
erlösung ihre friedlich-milden, menschlich-schönen, feierlich-ernsten Züge,
volle Kundung des Gesichtes, weıchere Falten des (rewandes, die iıne anmutıge
Bewegung verhullen: eıne sakrale Würde, dıe durch das reıche rhythmische
Gefält der Ihrondecke, auf der die Gestalten bisweilen sıben, noch mehr betont
wiırd. Die begleitenden Bodhisatvas erhalten sta des bisherigen typischen
Gesyid\1tsa.xfsdnld(es porträtähnliche Gestaltung, ohl näturgetreue\ Bildnisse
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dortiger Möoönche. wenf1 uch vielleicht ei{was eala ald wer—den ja dann
auch beruhmte Bonzen (wıe Kanshin, der Gruüunder des Toshodaiji- Tempels ın
Nara) meditierend individuell dargestellt,, bisweilen Werke hohen Adels eıner
ZUL1L vollen Reıte klassıscher Aüusdrucksfähigkeit emporsteigenden Kunst (Glaser

132)
Die wichtigsten Denkmaäaler Altbudadh er a

pans sıind Fresken der Kondo-Halle iIm Horyuj1isaus dem oder
Jhdt., die stark jene 1m Höhlentempel VO  H AjJanta, also dıe

indische Urheimat erinnern, WI1eE auch jene der altbuddhisti-
schen Großmalerei Chinas mıt ihren Ausläutern VO  — {Iun huang
und Turtan. uch jer ist also die japanısche Kunst wiederum
DUr der Spiegel ındisch-chinesischer Vorbilder, NUur trıtt hıer der
spezifısch jJapanısche harakter mehr hervor als ın der Bildnerei.

Die weıtere Entfaltung des Buddha-Bildes 1ın der nach- Lang-
A (618 bis 907) In China, bzw. der nach-Nara-Zeit (710 bis 84)
bleibt außerhalb unseres Interessekreises. Die klassısche Periode
der chinesisch-japanischen Kunst ist ja damıt abgeschlossen. Ahn-
lıch W1e in China findet auch diıe alte kirchliche unst Japans mıiıt
iıhren 1n old und reichen Farben prangenden verteinerten Schöp-
{ungen 1n der Kamakura-Periode ihr Ende bıs 1330 Die
aufblühende Zen-Sekte bedartf iıhrer Versenkung nıcht mehr
eines Gottbildes. Naturdarstellungen aller Ä WI1e WITr S1C dann
auf den Rollbildern (Kakemonos) bewundern, ve-rmögen em Me-
dıtierenden tiefe Vers;nkun g schenken.

Teil 11 019

KLEINE BEITRÄGE
Evangeli Praecones

Zum Missionsrundschreiben Pıus XL O77 Junz 1951

Die Missionsbéwegung hat durch die beiden Missionsrundschreiben BEneE:
dikts un! Pius C vielseıtige Anregung empfangen, sowohl nach der grund-
satzlıchen Seite hın als auch unter dem Gesichtspunkt der praktischen Missions-
arbeit. Vor allem trat ın diesen beıden Enzykliken ine doppelte vordringliche
Aufgabe V O1l neuem ın den Vordergrund: dıe Missionspflicht aller Gläubigen und

die Notwendigkeit eines einheimıschen Klerus. Ihr Nachfolger, Pius XIT., haf
das Annıversarıum des Rundschreibens Rerum Ecclesiae (1926) zum Anlaß
S  r 1in einem neuen Rundschreiben „Evangelıi praecones“ Stellung ur

Förderung der Missionen „de SaCcrıs Missionibus provehendis“ — zu nehry
CI -Es ıst dyat\ier_ty vom 2 Juni 1951, em Festtage des hl Eugen, und an dıe NWVERSIT
@/NG
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treter der kirchlichen Hierarchıe gerichtet *. Inhaltlich befalst sıch tast mıt
allen Missionsangelegenheıten, dıe für uUunNnsSeTC Zeit iırgendwıe aktuell sind. Es
enthalt dogmatische Lehren un!' normatıve Weıiısungen für das praktische Ver-
halten sowohl für dıe Ordinarıen, wıe auch für den Klerus, che Missionare und
das christliche Volk Im Unterschied seinen Vorgangern berührt Pıus XIT
Ü, das sozıale (zebiet; das ESCH des Vordringens des Kommunismus heute
besonderer Pflege bedartf. Mıiıt Rücksicht auf starke nationalistische Strömungen
In viıelen Miıssionsgebieten stellt der Papst auch dıe Achtung VOI volkischem
Brauchtum eindrucksvoll 1n den Vordergrund. Im folgenden bringen WIT einen
Auszug Aaus dem Rundchsreiben unter Hervorhebung des Wesentlichen.

Zunaäachst g1ibt der Papst eıinen kurzen
Rechenschaftsbericht ber die Missionslage der etzten 25 Jahre unter dem Ge-
sıchtspunkt der Erfolge uınd der Verfolgungen. Zeugn1s für den Fortschriıtt sınd

die Statistik mıt dem zahlenmäßigen Gewinn, dıe Errichtung der kirchlichen
1erarchie 1n Pakistan. und einıgen Gebieten Afrıkas, drei Plenarkonzilien 1n
Indochina 1934; Australıen 1937 und Indien 1950, dıe Errichtung des Missıons-
instituts Gollegium Urbanum, die Agenzıa Fıdes, die Errichtung mehrerer
Lehrstühle für Missionswissenschaft, die Einführung des Missıonstages für das
Werk der hl Kındheıt, die Gründung VO  — Apost. Delegaturen, die Errichtung des
romiıschen Kollegs des hl Paulus für den einheimischen Klerus. Anderseıts -
innert der Hl Vater dıe heutigen Verfolgungen ‚und Bedrängnisse, besonders
1n Fernasien, daß dort wıeder urchristliche Verhältnisse entstanden sel1en, auch
Gefahren eines. Schismas, indem. Versuche gemacht werden zur Loslösung der
Gläubigen von der Kirche unter dem Vorwand der Ergebenheıt das eigene
Vaterland. Angesıchts cdieser heutigen Lage der Mission ı11 Pius einıge An-
weısungen missionariıscher Art geben.

Der MissSı0ö0nNAr: Er so1l VOTF allem Liebe dem Lande und Vélke
selıner Bestimmung haben, da als sein „zweites Vaterland“ betrachtet:
er soll auch nıcht Vorteile für se1ıne eıgene Nation der Kongregatiıon suchen,
sondern hauptsächlich das Heıl der Seelen. / war ıst auch ZUT Liebe
sein Volk un: seine Genossenschaft verpflichtet, ber auch „größerer Liebe“
gegen die Kirche ım Bewußtsein. „dalß nıchts seiner Genossenschaft nutzen wird,
WEn 1m Gegensatz Z.U) Wohle der Kırche steht“ Dıie Ausbildung des Mis-
S10NaAars soll umtfassend se1n, aszetisch un! wissenschaftlich, auch 1ın den Sprachen
des Missionsgebietes, ın der Medizın, Landwirtschalft;, Ethnographie, Geschichte,
Geographie und verwandten Wiıssenszweıgen.

Das 1el der Missıon. VANN dıesem 1ın etzter Zeıt oft béhandeitén
IThema außert der Papst: Das oberste 1e1 ist die Vermittlung der christlıchen
Wahrheit unter en Völkern, -so daß neEueEe Christen da sınd Zur Erreichung
dıeses Zieles ıst die Gründung der Kirche notwendig und 1ne€e einheimische
Hierarchie. Zum eweıse beruft sıch Pius auf die - betreffenden Ausführungen
seiner beıden Vorganger ın ihren Missionsrundschreiben.

Der einheimische Klerus. Die Notwendigkeit 'de's‘selben wurcie
VO  S Pius DE nachgewiesen, mıiıt em Hinweiıis auf kriegerıische der andere
politische Verwickelungen. Heute sind solche Wirren in verschiedenen Gebieten
Fernasıens eingetreten und haben die Aktualität der papstlıchen Mahnungen
bewiesen. Beim Übergang eines Missionsgebietes VOon einer auswartıgen (Se=
nossenschaft auf den einheimischen Klerus ll der Papst folgendes beachtet
wiıissen: be1 dies(em Wechsel se1 nıcht notıg, dafß die biher dort tätigen Ge-

Abgedruckt zuerst 1mMm Ossei'vatore 0oOmano VO 17 jun1ı 1951 miıt latein.
und ıtalien. ext.
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nos$enschaften das Gebiet ganz verlassen, se1 vielmehr nützlich, dort Zu bleiben
und als Hilfskrafte mıt dem neuen einheimischen Ordinarius zZusamm eNZU-
arbeıten, wWwW1€
Welt tun

ja uch dıe Religiosen in den andergn Diozesen der katholischen
Dıe katho 10 11. An Beiséielen AaUus der Geschichte des

Urchristentums und Miıttelalters zeigt der Papst, daß die Laien, VOT allem auch
d U den höheren und regierenden Standen, eınen großen Anteiıl der unmittel-
baren Ausbreitung des Glaubens hatten. Auch heute S1N! Laien absolut für dıe
Mıssıon notwendig, un nıcht bloß besoldete, WI1Ie dıe Katechısten, auch frei-
willig 1ın Vereinigungen zusammengeschlossene als Hilfstruppen der Mıssıonare.
Die Miıtglieder der kath Aktıon konnen uch Vereinigungen angehoren, welche
die (Grundsatze des Evangeliums 8881 sozıalen un! politischen Leben durchführen
wollen.

ul i Die Vermehrung der Schulen und Kollegıen
wird VO Papst WAarmn emp{fohlen, Vor allem auch als Miıttel des Kontaktes mıiıt
der eidnıschen Welt un A Abweısung akatholıscher un kommunistischer Irr-
lehren, uch WEe111 Bekehrungen nıcht häufig seien. Ebenso soll noch mel'n_r auft
dem Gebiete der Presse geschehen. fungen wı1ıe Hospitälér,Sanıtar-e Fürsorge. Die sanıtaren Einrıch
Aussätzigenheime, Einriıchtungen fur das Alter und dıe Mutltterschaft: siınd für den

Papst 9  En schönsten Blumen 1m Garten der missionarischen arıtas”. Kur diese

Aufgaben ist ber 1nNe gute Vorbildung 1n der Heımat nötıg und Schwestern
mıt einem „Diplom” verdienen eın besonderes Lob Auch sollen Laijen mıt den
notwendigen medizinischen und charakterlichen Fähigkeıten eingestellt werden.

50 ale 1fe Hier beruührt der Papst ine andere Aufgabe, dıe in
den beiden Missionsrundschreiben seıner Vorganger noch nıcht behandelt wurde
ber heutzutage VoO großer Bedeutung geworden ist die christliche Ordnung der
Gesellschaft nach den Grundsatzen der Gerechtigkeıit un! Liebe Mıt Rücksicht
auf dıe Propaganda der ommunisten se1 absolut notwendiıg, dıese Grundsatze
der christlıchen Gesellschaftslehre verwirklıiıchen. Die Caritas annn ZWaTlt

manches FEFlend beseitigen der erleichtern, ber S1e genugt nıcht „Principio nım
iustıt1am vigescere, dominarı rCapsC ad effectum deducı OPUS est“. Zur
naheren Begrundung beruft sıch Pius auf se1ıne Radiobotschaft Weihnachten
1942, 1n der für den gerechten Gebrauch der Erdengüter ım Sinne eines
Privateigentums für alle, auch für den Arbeıter., eintrat. Deshalb soll auf den
Bischofskonferenzen, Synoden un: anderen Versammlungen beraten un be-
schlossen werden, welche Vereinigungen und Institute wirtschaftlıcher und sozialer
Art, entsprechend den Bedürtfnissen der eıt und des betreffenden Volkes, ein-
gerichtet werden: ‚1d procul dubio pastorale officium vestrum poscıt, STCX
vobıs credıtus ob errores, iustıtiae veritatisque specıe indutos, et ob ITavVas
ımpulsıones recto iıtinere transversus agatur.” . Zur Durchführung der sozialen
wirtschaftlichen Aufgaben emphehlt CN sıch, geeıgnete katäoli?chf Laien heran-
zuziehen. diktiöneltbes Monof>oGCegen eın £ erritorialesund jurıs
Pıus wendet sıch unter Berufung auf seine beiden Vorgänger die iırrıge
Vorstellung, als ob mıt der Übertragung eines. Missionsgebietes auf eine be-
stıimmmte Genossenschaft eın „1US proprıium et perpetuum “ auf das Terriıtorıum
erworben sel; die Rechtslage sSeL vielmehr S! die.Genossenschaft das Mis
sionsgebiét ‚ad nutum Apostolicae sedis“ verwalten habe, so daß bei nicht
ausreichender Miıssionıerung andere Missionskräfte aus anderen Instituten, kleri-
kalen der laikalen, heranzuziehen —"seien. Denn der H Stuhl hat das Rgcht und

\e
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dıe Pflicht tur 10D€ rıchtige und vollständige Missıionierung Lerrıtoriums
SOTSCH.
Achtung VO dem volkıschen Brauchtum Von Anfang

hat ıe Kirche, WIC Pıus XII ausführt, nach dem Grundsatz gehandelt, nıcht das
e zerstoren, Was gut ehrenhaft und schon den volkıschen Gebräuchen ist
Dıe menschliche Natur, mMas S1C auch durch die Erbsünde infiziert SCIN, hat doch
etwas naturlıch chrıstliches ı sıch, das mıt Hılfe der göttlıchen Erleuchtung und
Gnade wirklichen 1ugend erhoben werden ann. Unter diesem Gesichts-
punkt verwertet die Kıirche auch die Lehren der Heiden, reinıgt S1C VOoOnNn Irr-
tumern un: Unreinheıit und tuhrt S1C mıt christlicher Weisheit ZUT Vollendung
und Vollkommenheıt Ahnlich handelt dıe Kırche auf dem (rebiete der Kunst
und anderer Kulturzweiıge, wofür sıch der Papst autf 10 Außerung des hl. Ba-
sılıus (ad adolescentes 2) un: CISCNCH Ausführungen ı „dumm1 Pontificatus‘
un! Ansprache die Leiter der papstlıchen Missionsvereine 1ı Jahre 1944
beruft, VOor allem auch auf die beiden Miıssionsausstellungen 1925 un! 1950
„Hinc rUTrSus perspectum est christianam fidem, 4A40 11115 insıtam congruentibusque
moriıbus CXDICSS5AM, unNnam homınum mentes ad eXquisıtıssıma P DCT-
hicıenda evehere, qUuUaC profecto haud deficiens extant Ecclesiae laus divınıque
cultus splendidissum ornamentum

Empfehlung der Unio KL pT O mıssıonıbus. Diese Ver-
9 dıe dıe Priester, Religiosen un!: Kleriker für die Mission „mobilisiert”
un! „WIC 1ine stromende Quelle die anderen Vereine der Glaubensverbreitung,
des hl Petrus un: der hl Kindheit befruchtet”, MmMOSC sıch 1 mehr verbreıiten
un: Missıonsgesinnung un!: Missionspflicht bei Priestern und Gläubigen wecken
Jle diese Päpstlichen Werke werden VO  - empfohlen, wI1ie auch der all-
SCMEINC Missionstag und der Nn  Tn eingeführte Mıiıssıonstag für dıe Mitglieder des
Kıindheit Jesu Vereıns, ferner die weiblichen Gruppen ZUTX Herstellung Vo  w Para-
menten. :

Missionsappell dıe n katholısche W elt Zum
Schluß wendet sıch der HI1 Vater den Klerus un! alle Gläubigen der
SAaNzZCN Welt mıt dem ank für diıe bısher geleistete Missionshilfe und der Bıtte

Verstarkung ıhrer Mitarbeit unter dem dogmatischen Gesichtspunkt der Kirche
als des mystıischen Leibes Christi, „ 1 welchem, wenn eın Glied leidet, alle
Ghieder ı Mitleidenschaft SCZOSCHsınd”, W1C heute infolge der kriegerischen
Zerstörungen ı vielen Mıssionsgbieten der Fall ist. Auch angesichts der heutigen
Spaltung fast der YKanzch Menschheit i ZWC1 Lager mıt der Christus —
verdienen unsere Missionare verstärkte Unterstützung bei ıhrem Bemühen, das
eich Christi auszubreıiten, und War vermittelst des Gebetes, des Missions-
almosens un! der Förderung von Missionsberufen Wenn INa  — uch DUr der
Bekehrung Familie mıiıtarbeitet, gibtINa  e} Impuls zeıtlich
weıtreichenden Bewegung, und WECeNn INa  $ beitragt ZU Ausbildung 11UTX

Priesters, ırd InNnan teilnehmen an en Früchten vieler eucharistischer Opfer,
SC10NCIHN hl Dienst und SCINCTI Heiligkeit. 1le Gläubigen bılden „CINC große
Familie“ und ihreGilieder haben wechselweise Anteil den (sutern der streıten-
den, leidenden un trıumphierenden Kırche DasDogma VON der SanC-
torum ıst besonders geeignet, dem christlichen Volke die Nützlichkeit und Wiıch-
tigkeıt der Mission nahe bringen.

Pius XII hat als oberster Lehrer der Kırche mıt diıesem Missionsrund-
schreiben das Missionswerk seiNeTr beiden etzten Vorgänger organısch fortgesetzt.
Er schärft schon bekannte Wahrheiten un Vorschriften Von C1MN, gibt
Anpassung dıe heutigen Zeıitverhaltnisse und Gefahren besondere Anweisun-
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SCH un ordert nachdrücklich das ganze christlıche Volk wie auch den gesamten
Klerus ZU Missıjonstat auf. W ır erleben in den Worten des obersten Hirten
etwas VO  — der f ıt at der Kırche 1im weıtesten Sinne: S16 kennt keıne

geographisch-politischen Grenzen, s1e entdeckt unter dem Gesichtspunkt der Werte
Gutes und Schönes un! 111 heım-überall 1n der Welt noch etwas W ahres;

halt als Hüterın der Gerechtigkeit undholen 1in das siıchtbare eıch Chrıiıstı, s1e
Ordnung genossenschaftlichen Partikularısmus AUS ıhren eigenen Reihen fern un!

bemüht siıch ıine gerechte Verteilung der Erdenguter unter allen Menschen,
s1€e ıll als wahre Volkskirche alle ihre Mitglieder in das Missionsapostolat e1IN-

reihen, auch die Kinder und dıe Wissenschaftler und dıe nhaber der hierarchı-
schen Gewalten: ulterıus qu'‘ alacrıtate procedendum adhortamur
mNn dicımus Venerabiles 1n Episcopatu Fratres, Evangehlı propaga-
OoreS, SaCT' administros singüos christifideles

Max Bıerbaum.Munster 1.

Chfistliche Gedanken in der Religion der Fox-Indianer
Von Dr phıl. Gılle, Witzenhausen

Die FKFox sıind eın cschr konservativer Indianerstamm Nordamerikas. Sıie SC-
horen ZUX Zentralgruppe der Algonkinfamilie un stehen linguistisch den Cree
naher als den QOjibwa. S1e haben ihre eingeborenen, relig10sen Vorstellungen
bis iın die Moderne bewahrt un! sıch den Einfluß der „weißen” Kultur

weiılen als dıe uUuL-und des Christentums abgeschlossen. Sıe werden somıt bıs

sprünglichsten Vertreter der Zentralalgonkın angesehen, obwohl S1C einem

starken Einfluß remder un verwandter Einheiten- ausgesetzt M, mı1t denen

S1C sıch 1mM Laufe iıhrer Geschichte vermischten. Direkte Missionsversuche S1N!

erfolglos geblieben. Es ist interessant, festzustellen, wıe weiıt trotzdem christ-
licher Einfluß 1n ıhren relig1ösen Vorstellungen ‚spürbar ist Diıeser ist das
Resultat der unbewußten UÜbernahme christlıcher Ideen 1 eingeborenen Ge-
wande VO  ( benachbarten Stammen, dıe staärkeren Kontakt mıt Missionaren hatten.

Im allgemeınen zeıgen dıe relıy1ı0sen Ansichten der Kox das gemeinalgonkı-
iıne materielle Kralft, eın allgegen-nische Bild: Sıe glauben das maäneto,

wärtiges, kosmisches Agens 1n belebten unbelebten Dingen. 1eraus bilden
S16 übernatürlıche, ber doch sınnlich wahrnehmbare Wesen, mänetowäg! „mıiıt

anthropomorph sınd, Iso wıe Kıin-mäneto behaftete”, dıe dem Wesen
geborene denken, handeln un! sprechen, ursprünglıch ber die Erscheinungsform

dafiß für den primıtıven Bewohner deseines Tiıeres besitzen. Ks ıst anzunehmen,
Waldes, dessen auch 1m fortschrittlichen Kulturzustand unzulängliche Waffen

tierischen Feinde boten, das überlegene,keıne vollıge Sicherheıt se1ne
näachtliche Raubtier mıt seiınen NV'!ständlichen Kraften zum „Geistertier“ und
damıt Zur Urform des schadenstiftenden, „mäneto-behafteten“ Wesens, des

chlichen mänetöowäg! dermadtcimänetowa wurde. Tatsächlich SIN dıe hauptsa
Fox katzen- (Luchs, Cougar) baren- (schwarzer Waldbär) und schlangengestaltig.
Das pecipeCcıwa, VONl dem an annimmt‚y, daß es im Wasser lebt, ıst CIn luchs-
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und dıe Giftschlange gemeınhın ist Gegenstand der Angst un! VerehrungDiese Vorstellungen sınd naturlıch qhenso gemeinalgonkinisch, W1Ee die Auf-
fassung der ule als Menschenfresser windigo. der als Bersonifikation des
Hungertodes Für die Entstehung dıeser Auffassung ıst das „geıisterhafte“ Wesen
des unheimlichen Nad1tyoge_ls_‚ der ja auch ın KEuropa als Todbtigger gilt, maß-
geblıch gewesen.

Der Begriff des „wohlgesinnten  6& mänetowä ıst sehr viel Jünger. Sein e1N-
zıger, ursprünglıch tıergestaltiger Vertreter ıst der Adler meges1ıwa, die Personi-
tiıkation des Gewitters., als Antagonist der Schlange Der Büffel nenu ’ swa, der

als Erd-mänetowa angesehen wird, wurde den Fox erst ın relativ spater eıtG  B  20  kleine B'eiträge  artiges Wesen!, der Bär ist die Erscheinungsförfi der Hexe niänet?:omfe‘sitz'!.=  ‚und die Giftschlange gemeinhin ist Gegenstand der Angst und Verehrung ®.  Diese Vorstellungen sind natürlich ebenso gemeinalgonkinisch, wie die Auf-  fassung der Eule als Menschenfresser windigo. oder. als Personifikation des  Hungertodes *, Für die Entstehung dieser Auffassung ist das „geisterhafte“ Wesen  . des unheimlichen Na  7  t:ht‘voge‘ls‘7 dch ja auch in Europa als Todbiipger gilt, maß-  geblich gewesen.  z  Der Begriff des „wohlgesin  nten“ mänetowä ist sehrr viel jünger. Sein-ein-  ziger, ursprünglich tiergestaltiger Vertreter ist der Adler megesiwa, die Personi-  fikation des Gewitters, als Antagonist der Schlange°. Der Büffel nenu’swa, der  -als Erd-mänetowä angesehen wird, wurde den Fox erst in relativ später Zeit  „ bekannt, und die kosmischen mänetöwägli sind menschengestaltig: kiceswa, die  _ Sonne ist männlich, der Mond ist weiblichä@ebenso die Erde®. Es ist abwegig,  ‚ den Begriff kecämänetowä (kecä —” gut, wohlgesinnt) an sich auf einen christ-  lichen Ursprung zurückzuführen, da er sich hinsichtlich der Gegensätzlichkeit der  Teile der Natur und ihrer verderblichen und. segensreichen Einwirkungen auf  den Menschen entwickeln konnte. Sonst müßte man auch den algonkinischen  ‚Heilbringer (bei den Fox Wi‘sa‘kä‘ä), der selbstverständlich kecämänetöwä ist,  als nicht indianisch annehmen.  Ein bestimmtes übernatürliches Wesen der Fox ab“e’r, „kecämanetöwä“ (der  gute Manitou), ist sehr wohl christlichen Ursprungs. Dieser „Gute Manitou“ hat  das Wesen des christlichen „allgütigen“ Gottes. Er ist praktisch identisch mit  V  „ke‘tcimänetowä“, dem „Großen Manitou“ und höchsten Wesen der Fox, die  beide Ausdrücke tatsächlich beliebig vertauschen. Wenn Truman Michelson? dem  _ Gefühl Ausdruck gibt, daß kecämänetöwä christlich, ke‘tcimänetöwä aber „ur-  sprünglich nicht gänzlich europäisch“ sei, so kann ich ihm nicht folgen. Einmal  bezeichnen beide Ausdrücke fraglos das gleiche Wesen, wie ja die Fox selbst  „guten“ und „großen“ Manitou gleichsetzen®. Zudem zeigt die Vorstellung vom  _ ke‘tcimanetowa einwandfrei christliche Züge: sie ist so vage und unbestimmt,  / entgegen der indianischen Vorstellung von sinnlich wahrnehmbaren Geistern mit  ; bestimmter Gestalt, daß sie nur als christliche Entlehnung angesehen werden  ‚ kann, wenn”wir in ihr nicht eine moderne Fortentwickklung des mänetowä unter  europäischem Einfluß vom Tiermensch-Wesen zum wesenlosen Gotte sehen wollen.  Jones? sagt vom „Großen Manitou“ und „Guten Manitou“ gleicherweise, daß  ys_ie h9ch oben am \H‚i‘mrr(1el (an der Milchstraßg-) thronen und über_ydie Manitous  £ Jones, E  125 p. 75.  @änqgrgphy of the Fox Indians, Bu;gau Amér? Etimoll‚ Bülletié  £  ? Jones, Journa  ] Amer. Fölklore, vol: 24 p 36.  * Michelson, Bureau Amer. Ethnol. Bull. 95, p. 55.  *4 Ruth Landes, The Ojibwa of Canada, in:  petition among Primitive Peoples, p. 88.   Mead, Cooperation aéd Com;  5 Vgl. Michelson, Bur. Am.. Ethn.,  BL 95 p 84  OR  ° Michelson, Bur. Am., Ethn., Bull. 125, pp. BL  ur. Am. Ethn., Bull. 105, pp. 1718  5  H  S:Vg1. Bür. A  v  m. Ethn., Bull. 105, p, 167. Dort werden in den Ursprun  gs-  mythen eines Medizin-Bündels und der' Wapanowiweni-Zeremonien analogen  — Inhalts.ke‘tci und kecä v  ;  fachen.  ertausc‘h?. Dieses Beispiel ließe sich beliebig verv?elé  9 _3ur. Am. Ethn,,  ; Bull. 125, ng 13.bekannt, und dıe kosmischen mänetowäg! sınd. menschengestaltig: kiceswa, dıe
Sonne ıst maännlıch, der Mond ist weiblich#ebenso die rde Es ist abwegig,den Begrif kecaämänetowä (kecä —S 70 wohlgesinnt) an sich auf eiınen christ-
liıchen Ursprung zurückzuführen, da er sıch hınsıchtlich der Gegensätzlichkeit der
TJeıle der Natur und ıhrer verderblichen un segensreichen Eınwirkungen auf
den enschen entwickeln konnte. Sonst mußte INan auch den algonkinischenHeilbringer (bei den Fox Wı'sa'ka’ä), der selbstverständlich kecämänetowä ist,
als nıcht indianisch annehmen.

Ein bestimmtes übernatuürliches Wesen der Fox aber, „kecämanetowä“ (dergute Manıtou), ist sechr ohl christlichen Ursprungs. Dieser „Gute Maunrnıtou“ hat
das Wesen des christlichen „allgütigen“ Gottes. Kr ıst praktisch iıdentisch mıt
„ke’tcimänetowä“, dem „Großen Manitou“ und höchsten Wesen der FOox, die
beide Ausdrücke tatsachlich beliebig vertauschen. Wenn Iruman Michelson 7 dem
Gefühl Ausdruck gibt, daß kecamäanetowä christlich, ke’tciımanetawa ber 99°sprünglich nıcht gänzlich europäisch“ sel, S ann iıch ihm nıcht folgen. Einmal
bezeichnen beide Ausdrücke iraglos das gleiche Wesen, W1eE ja die Fox selbst„guten” und „großen“ Manitou gleichsetzen Zudem zeıgt die Vorstellung vomke‘tcimanetowa einwandfrei chrıistliche Züge: S1C ist Vasc und unbestimmt,‚entgegen der indianischen Vorstellung von sınnlıch wahrnehmbaren Geistern mıt

S  S bestimmter Gestalf£, S1e NUuUr als christliche Entlehnung angesehen werdenG  B  20  kleine B'eiträge  artiges Wesen!, der Bär ist die Erscheinungsförfi der Hexe niänet?:omfe‘sitz'!.=  ‚und die Giftschlange gemeinhin ist Gegenstand der Angst und Verehrung ®.  Diese Vorstellungen sind natürlich ebenso gemeinalgonkinisch, wie die Auf-  fassung der Eule als Menschenfresser windigo. oder. als Personifikation des  Hungertodes *, Für die Entstehung dieser Auffassung ist das „geisterhafte“ Wesen  . des unheimlichen Na  7  t:ht‘voge‘ls‘7 dch ja auch in Europa als Todbiipger gilt, maß-  geblich gewesen.  z  Der Begriff des „wohlgesin  nten“ mänetowä ist sehrr viel jünger. Sein-ein-  ziger, ursprünglich tiergestaltiger Vertreter ist der Adler megesiwa, die Personi-  fikation des Gewitters, als Antagonist der Schlange°. Der Büffel nenu’swa, der  -als Erd-mänetowä angesehen wird, wurde den Fox erst in relativ später Zeit  „ bekannt, und die kosmischen mänetöwägli sind menschengestaltig: kiceswa, die  _ Sonne ist männlich, der Mond ist weiblichä@ebenso die Erde®. Es ist abwegig,  ‚ den Begriff kecämänetowä (kecä —” gut, wohlgesinnt) an sich auf einen christ-  lichen Ursprung zurückzuführen, da er sich hinsichtlich der Gegensätzlichkeit der  Teile der Natur und ihrer verderblichen und. segensreichen Einwirkungen auf  den Menschen entwickeln konnte. Sonst müßte man auch den algonkinischen  ‚Heilbringer (bei den Fox Wi‘sa‘kä‘ä), der selbstverständlich kecämänetöwä ist,  als nicht indianisch annehmen.  Ein bestimmtes übernatürliches Wesen der Fox ab“e’r, „kecämanetöwä“ (der  gute Manitou), ist sehr wohl christlichen Ursprungs. Dieser „Gute Manitou“ hat  das Wesen des christlichen „allgütigen“ Gottes. Er ist praktisch identisch mit  V  „ke‘tcimänetowä“, dem „Großen Manitou“ und höchsten Wesen der Fox, die  beide Ausdrücke tatsächlich beliebig vertauschen. Wenn Truman Michelson? dem  _ Gefühl Ausdruck gibt, daß kecämänetöwä christlich, ke‘tcimänetöwä aber „ur-  sprünglich nicht gänzlich europäisch“ sei, so kann ich ihm nicht folgen. Einmal  bezeichnen beide Ausdrücke fraglos das gleiche Wesen, wie ja die Fox selbst  „guten“ und „großen“ Manitou gleichsetzen®. Zudem zeigt die Vorstellung vom  _ ke‘tcimanetowa einwandfrei christliche Züge: sie ist so vage und unbestimmt,  / entgegen der indianischen Vorstellung von sinnlich wahrnehmbaren Geistern mit  ; bestimmter Gestalt, daß sie nur als christliche Entlehnung angesehen werden  ‚ kann, wenn”wir in ihr nicht eine moderne Fortentwickklung des mänetowä unter  europäischem Einfluß vom Tiermensch-Wesen zum wesenlosen Gotte sehen wollen.  Jones? sagt vom „Großen Manitou“ und „Guten Manitou“ gleicherweise, daß  ys_ie h9ch oben am \H‚i‘mrr(1el (an der Milchstraßg-) thronen und über_ydie Manitous  £ Jones, E  125 p. 75.  @änqgrgphy of the Fox Indians, Bu;gau Amér? Etimoll‚ Bülletié  £  ? Jones, Journa  ] Amer. Fölklore, vol: 24 p 36.  * Michelson, Bureau Amer. Ethnol. Bull. 95, p. 55.  *4 Ruth Landes, The Ojibwa of Canada, in:  petition among Primitive Peoples, p. 88.   Mead, Cooperation aéd Com;  5 Vgl. Michelson, Bur. Am.. Ethn.,  BL 95 p 84  OR  ° Michelson, Bur. Am., Ethn., Bull. 125, pp. BL  ur. Am. Ethn., Bull. 105, pp. 1718  5  H  S:Vg1. Bür. A  v  m. Ethn., Bull. 105, p, 167. Dort werden in den Ursprun  gs-  mythen eines Medizin-Bündels und der' Wapanowiweni-Zeremonien analogen  — Inhalts.ke‘tci und kecä v  ;  fachen.  ertausc‘h?. Dieses Beispiel ließe sich beliebig verv?elé  9 _3ur. Am. Ethn,,  ; Bull. 125, ng 13.kann, wenn ” wır ın ıhr nıcht 1ine moderne Fortentwicklung des mänetowa unter
europaıschem Einfluß Vom Tiermensch-Wesen ZU wesenlosen Gotte sehen wollen.

Jones ® sagt VO „Großen Manitgut und „Guten Manıtou“ gleicherweise, daß
Ssıe hoch ben A, Himmel (an der Milchstraße) thronen un über die Manitous

Jones,
25 @hnqgraphy of the FOox I\ndiaris, Bu;eau Amer Ethnol., Bulletifi

» Jones, Journa Ämer. Folklore. vol 2 9 926
Michelson, Bureau Amer. Eıithnol Bull g ‚4 Ruth Landes, The Ojibwa of Canada, In

petition HS Primitive Peoples,
Mead, Gooperation and Com-

Vgl Michelson, Bur Am Ethn., Bull. 95,
6 Michelson. Bur AÄAm. Ethn., ull 125, PP. FOZEAm Ethn., Bull 105, I8

gl Bur.Bı m. Ethn.. Bull 105, 167 ort werden in den UrsprungS-mythen eınes Medizin-Bündels un!: der W apanowiweni-Zeremonien analogennhalts ke‘tcı und eca
fachen ;rtauséhf. Dieses Beispiel ließe sıch beliebig verviel-

Y Bur. Am Ethn., Bull 125, 13
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herrschen. Dıes ist naturlich das ıld des christlichen Hiımmels. Er berichtet unsSs

weiterhin, dafß Wı: d, der Kulturheros, die rde un! alles auf ihr schuf,
wahrend dem „Guten anıtou 11UX die Kraft gab CIN15C Menschen
schaiten. er „‚Große Manıtou"“ hatte ber anscheinend mıt der Schöpfung nıchts

tun, und sıtzt als hochster Gott unfaßbar uber der Welt In der gleichen
Haltung wird der TO: Manıtou"“ den sakralen Texten Michelsons gezeıgt
In den gleichen Texten WIT: „Guter Manıtou"“ als der allgemeıne Schöpfer be-
zeichnet 11 der uns, „dıe WITr ıer Elend auf der rde des Guten anıtou

leben  “ das Leben gab
Von ecamäanetowa un WI1 sagt Jones da; letzterer der größere

Manıiıtou SC1. Wı' d, den dıe Fox selbst „Halbgott” (manetowä APC‘tawe‘S 1 -  »&
ENNCH . ıst das typısch algonkinısche übernatürliche Wesen, nicht ber der
„Gute un! Große Gott” Dieser ist dıe christliche Kronung der „Geisterwelt“
der modernen Fox-Relıgion, Weltbildes, das viel kompliziert ist,
ursprünglich SC1H köonnen: der Gegensatz zwıschen gunstıgen und ungünstıgen
Gewalten teılte einmal den KOosmos die Sphären der uft (keca gut) un:
des W assers (madtci bose). Alsdänn wurden dıe VICT Weltgegenden PCISO\D1-
fizıert, der Norden durch Wısa ka“d, der esten durch JT'cipaıyaposwa, der
Osten durch Kiıceswa, der Suden durch (awano’ Wie kunstlich dıese Ordnung
ist, zeıgt, daß nach dem Wäpänowiweni 15 der Norden durch weißen
Wäpänow  a--Vogel a(}‘sigädtciwapanowa), der Westen durch STUNCN
(ackipipägiwapäanowa), der Suden durch den (gelben) Feuer-W äpänowa (acku-
täwıiwäpanowa), und der Osten durch 11CH roten Vogel (meckwiwäapäanowa)
dargestellt werden, und e1m Donnertanz der Bär-Gens diıe 1CTr Weltgegenden
durch dıe vIier Donnerer(vögel) neneme‘kıwäagl besetzt werden. Die Redupli-
kation erfolgt Übereinstimmung mıt Heiligkeıt der Zahl Vier, dıe mıt der
ahl der Weltgegenden zusammenfallt

Andererseits ist unter: christlichem Einflufß auch AUS dem madtcimäanetowa
C1in Teufel europäischer orstellungsform geworden:.. Wır lesen der Ur-
sprungsmythe der Kiwagamo'Nn1-eremonıen daß der OSse Manıtou"“ als
Schöner Mann auftritt,un! dafß Verkleidungen vielfältig sınd mäanawäga‘ 1,
W1 "cımegutapwa‘tagudtc uwI1ya CInagwıtow uwi1yawWl „deiINE Formen SIN

Notes the Great Sacred Pack of the Fox Indıans, Bur Am thn
Bull 05, 87 107

6M Buftfalo Dance of the FOx, Bur. Am thn ull 9 9
kegıme 51 kudtcı n1iNna ne'’ki ‘ cimAamadte1i ‘awägki 1’I ıe S1IC doch alle sıch

bewegen” gab ıhnen Leben) Bur Am Ethn., ull 95, 103, 152
13 Bur Am Ethn., ull 1925,
14 Miıchelson, When the War Chiefs- worshı1p the Wolf, Bur AÄAm Ethn

Bull 114, 109
Bur. Am Ethnol., ull 105, 130— 135
Bur. Am Ethn., ull
Die Reduplikation, C111 Charakteristikum der Algonkinsprachen, insbes.

des Verbs, findet ihr Spiegelbild der Mythologie: machen die Pottawa-
tomıe den Heilbringer _ZU Altesten mannlicher Vierlinge, dıe auch dıe
Weltgegenden personifizieren(Manuel des ndıens du Canada, Ottawa, 2386
Das Beispiel 1ßt sıch beliebig vermehren: eingeborene Mythen: bieten die -
dauernde Wiederholung bestimmter Motive.

18 Michelson, Annual Report Bur Am Ethn., 555
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viele, andert das Aussehen SC1NCECS Körpers, dafß ıhm VO  } jeden SC-
glaubt wird” Dann folgt 1116 Beschreibung dıe die europaısche Beeinflussung
ZUX Gewißheit werden 1ä1ßt 99 1st häfßlıch hat NCN Schwanz, und SCIMN

Schwanz 1St nde WIC 3091 Pfeilspitze, sagt man
Charakteristisch tür die relıg10se Betatıgung der Fox WIC der Zentral-

algonkın überhaupt sınd Medizın (natawınon2a), „Medizinbündel” (m cam!)
und Medizingesellschaft cdıe n Zusammenhange stehen Natawınona,
das sıch grundsatzlıch VO  — uUunNSeCTCEL Auffassung der Medizın unterscheıidet (diese
CNNCH die Fox n atawınon)), 1St C1IN Zauber, und ohl ursprunglıch C1MN boser
Zauber, der dem Lebewesen, auf das angesetzt wiırd den Tod bringt Diese
„Mediızın wird durch Vısıonen, dıe durch langdauernde Nahrungsverweiıgerung
herbeigeführt werden, erlangt Eıne „Jagdmedıizın“ wiıird auf; die Faäahrte
des verfolgten J1eres angesetzt un!' ofe AUS der Ferne, der lähmt das Wild
bıs der Jäger einholt Wenn 3881 Fremder die bezauberte Fäahrte berührt
vertallt gleichtalls dem sıcheren Tode, der Beine verkrüppeln, Was für

Das mi enthalt 16 derden Eingeborenen schliımmer als der Tod iSt ”1

mehrere dieser zauberkräftigen „Medizınen”. Eın solches Bundel verleiht über-
naturliche Kratte un! Fähigkeiten: macht pnpidltlga;‚ kugelfest, verleiht -
natürliche Schnelligkeit, macht tiefe und veinande W asser schmal und seicht,
Hahmt Feinde durch unnatuürlichen Schlaf,; zwıingt das Wiıld ZU Jager heran,
erlaubt 1  M, zauberhait uber große Entfernungen A sehen, us>s  s Das inı cam!}
da: für SCINECIN Besitzer bei den Fox oft dıe ens schr wertvoll ıst wird aut
dem Rücken getragen 2 Baum der Wıgwam halber Hohe von

der Erde aufgehängt Der vorteilhafte Gebrauch des m1 camı! ruft be1 Jones
den Eindruck hervor, da: dıeses keine „boöse Medizın“ enthalte. Harrington 25

berichtet ber VOoO  - Bündel, dessen „Medizın“ Lebewesen boser
Absıcht anwendbar Wa  — Für dıe Beurteijlung 11265 m1  n ıst schliefßlich der
Gesichtswinkel des Jägers WI1eC des Gejagten, des Zaubernden WIC des Bezauberten
anzulegen.

Die „Medizingesellschaften“, metawıweni, wapanowıwenl, sisa'’kyawenı, Eics
dıe WITF auch beı den Ojibwa, Algonkin, Menomini, Cree, Kickapoo unter den
analogen Bezeichnungen Midewiwin, Jesukawin (te1'sa‘kıwın) Wabano iınden,;
SIN Vereinigungen der mıt übernatürlıchen Fähigkeıiten Begabten, bei deren
Veranstaltungen natürlıch die Bundel” un! ıhre „Medizinen iıhre hauptsäch-
lıche Rolle spielen Bei der Metäwiwin-Zeremonie „schießen die metäwag!
(Schamanen) mıt ıhren Bündeln aufeinander, und der VO  > der Mediziın „Ge-
troffene“ bricht anscheinend großen Schmerzen usammen, sich sofort
wieder erheben und seiınerseıts „schießen“. Die gleıche Praxıs hatte auch

PpC kıga cıwanadtcinagu‘siwwa sowanägwıwaga ı1P1}
“Catı"CR1P Cigen1wı kwäni  a katenıg ‘'sowanägKWi, Selbst die Vorstellung

VO Gestank des Teufels ıst uübernommen worden (40. Ann. Rept Bur. Am
Ethn.. 85)

2() Jones, Bur Am Eth., ull 125°
Landes. The Ojibwa, 88

C Beıispiele beı Landes, JIhe Opibwa, p 115 116; Bur Am.Ethn ul}
7: PP 33; 35; ull 105, 2O; 62, 168; ull 114,

Ann Rept Bur. Am Ethn., 115
Bur. Am Ethn., ull 125, 106.

'D C1t Bur Am Ethn Bull 125 107



05Christliche. Gedanken der eligıon der ox-Indianer

dıe Wa katcı agl-Gesellschaft Eın Gewäahrsmann berichtete Michelson uber die
Wäpänowiweni, dafß I1a  $ „Steine un Federn magısch verschwinden ließ, Feuer-
balle hervorgebracht wurden., dafß Federn sprachen und Wigwam einher-
SZINSCH, Steine Kreis liefen, und dıe Wäpäanow  a- Vögel erschienen“. Er VOCI-

sıcherte, SCIMN Vater habe ıhm., als noch Cc1nN Knabe WAäarL, C112 Ottertell gezeıigt
das CiNCMM Inı cCamı entstammte Dieses habe durch Singen belebt und
sprechend gemacht

Die Gesellschaften sind teilweıse das metawıwenı das SE1L
CIN3ISCH Jahrzehnten aufgegeben ist Al  n verschwunden, da cdıe (senera-
t107 mıt dem Alten gebrochen hat Diese Ablehnung begründet sıch entweder
darın, dafß der Glaube cdıe Zauberkraft gänzlich tehlt der daß iNnan den
Zauber als schaädliıch und bose erkennt Unter den JUNSCH Leuten herrscht Gileich-
gultigkeıt die alte Relıgion; die Jugend geht ZUTI1 kıgano es Aaus
Grunden der Geselligkeit un! tuchtıg 39  1r üben das Midewrıwin
nıcht mehr Wir wollen CN nıcht weiıl nıcht wahr 1St Wenn jemand
Zauber auf anderen schiefßt fallt der Getroffene nıeder un! g1bt VOTL

Diegelahmt Z SCHM Es 1St ber nıcht dem., der Getroffene heuchelt 1UT

alten Leute hängen ber noch aufrıchtig dem alten Glauben an Is damals
dıe Fox noch das Miıta tanzten, starben vıele Die starben, die Wert-
vollsten Stamm., un 1LUFr dıe Wertlosen ebten weıter Die Fox wußten, daiß
dieses Mıta dem ott (mäneowä) nıcht mehr genehm War Iso berieten S16 altke
Miıtaä Schamanen (mitäwägl) 188! Hultte Z  T und umstellen diese mıt
Männern, damıt nıemand entweichen könne Die KOox erklärten den mıtawag!
daß dieser Tanz nıcht weitergehen dürfe, da ott nıcht angenehm SC1, und
weil sobald SIC ıhn tanzten, jedesmal nıcht sondern ZWC1 der Salr dreı
der Großen der FOox sturben Die mıtawagl hatten treien Abzug, ber SIC durt-
ten nıcht mehr tanzen Seither 1St das Mıtä beiı den Fox abgeschafft Als dıe
Kıckapoo sahen, W1C DUnN den Fox ohl CIS11$, un: WI1IC Gott ihnen Ge-

fallen fand, beendeten auch SIC das Miıtä“. Wir sehen, daß 1er der Glaube
dıe Zauberkraft des eta noch weıterlebt, obwohl die Gesellschaft verschwunden
und 1Ne Gefahr nıcht mehr befürchten ist. Bezeichnend ist daß den
mıftawag! freier Zzug gewährt wiırd enn me1lst bewirkt ihr Ruf dafß S1IC bınnen
kurzem Cin Gegenstand angstlicher Scheu und eiıfersüchtigen Hasses unter iıhren
Stammesgenossen $1ind. Sie erheben sıch iM IN sozıale Stellung,, die 6S ihnen
gestattet, nach ıllkür B handeln, und da S1C sıch iıhre Küunste bezahlen lassen.
entwicklen SIC sıch Ausbeutern, die alle terrorislıeren.

Der Einfluß des Christentums spiegelt sıch deutlich in dem Wiıderstreit
zwischen alter un relig1öser Anschauung den Mythen die den
Bündeln und Gesellschaften gehoren un n  ‚u festgelegten Formen ral
überliefert werden, wıeder Die Bündel (mi cam!) cre eremonıen des kıgano
mıt iıhren Gesängen (nägamonän!) Tanzen un zeremoniellen Geräten, W1e
Kasseln (cı'cıgwanan!l) Floten, I rommeln, sollen nach moderner Ansicht CINZIS
dem Verkehr mıt den mänetowäg!, der Anrufung und Bıtte umm Schutz VOT

Krankheit, um. langes Leben (Bewahrung VOT unzeıtigem. ode), Erfolg auf der
Jagd, das Wohlergehen jeden, der kigäno (hl Fest) teılnımmt,
dienen. Den Widerstreit zwıschen un alter Anschauung erkennen WILr

Bur. Am Ethn., Bull 105, 4’
27 Bur. Am. thn. ull 125° 105

Bur Am Ethn., Bull 125 104, 05



Kleine Belitrage

deutlich den Überlieferungen ZU kıwagamo (Singing Around Rite)
der katemıinaguta (der, dem Zauberkraft verliehen wurde) Ia nach dem obli-
gaten Frasten mi1t manetow2 Verbindung, das iıhm verspricht „Jederzeıt
wiIrst Du gute „Mediızın finden Wahrhaftig, Du sollst dıe Macht haben, Men-
schen toten. WCL1LLDu „Medizın“ S1C anwendest. sollst SIC Aaus der
Ferne vernichten konnen. Wenn Du willst, dafß alle blıiınd werden, sollst Du
die Macht haben, S1C schlagen. Und beı Nacht wirst {Du ebensogut sehen.
W1C be1ı Tage, WECNN Du diese „Mediızın“ hast“29 Dagegen wırd ıhm VO  — anderer
Seıte abgeraten: „Was dieser da „gute Mediziın nennt, mıt der I1a Menschen
oten kann, 1st durchaus nıcht gut Wahrhaft gut ıst 11C andere „Medizın“
112 dıe jeden Kranken heilt Die 1St wahrhaftt gut Der dıese Medizın kennt
der jeden heilt un damıt die Menschen erfreut, wiırd VON ihnen ScHehi.- &,  i

Die gleiıche Kontroverse tinden WIT 111 der Ursprungsmythe des „Weißen
Büffel-Tanzes“. ort belehrt der Vater den Sohn manıdtca‘ kiıdtcimegu
anenotanana W1 nNnane‘sang€ agwıga uUuWIYyd WwWIikckike‘känemenägwinni,
Wir sollen NSCTC Mitindianer oten, und nıemand wırd u11l jemals austinden

können Und weıter „Wenn Du Nnu. Vo irgendeinem denkst „lafß ıhm dıes
geschehen S wırd ihm geschehen Du csollst aufhören, das ıcht sehen
WCMNN Du VO  - denkst, wird dies geschehen ” 31 Der Sohn aber
erwıdert: „Und miıch Vater, hat ın Manitou anderer Weise „begnadet
ketem1ı N nicht dafß ich dıch deshalb irgendwıe hassen sollte 30 Christlich klingt

f  ınmal wırddie folgende Belehrung des käteminägutäA durch den Manıtou
(madtcımänetowä) kommen und ıch versuchen (lit ZU] Narren halten)

Wenn Dich Zzu sechr qualt annn denke mıch und iıch 111 ıhn AUS-

peıtschen” 33 Immer wiıeder 1ST dıe Furcht VOT dem Tode, dıe Aaus der bleh-
der Kunst des madtcımanetowa sprıicht „Eın böser Manıtou gab das

Bündel, un deshalb hat L1UTX: die Macht ofen Der Große ott ber
n —  _ W111 nıcht, dafß WITr einander umbringen“.7

Die Fox haben Jerminus manetowe‘sıta S hat dıe Natur, das Wesen
Manıiıtou“ )$ der heute dıe Hexe bezeichnet. Urspr nglich versteht INa  }

unter mänetowe‘sıta ber 7 der mıt den Manitous erbindung steht Die
Furcht VOT dem Todeszauber und cdre Abkehr <  — der alten Religion hat den
Bedeutungswandel hervorgerufen. Der Zauberer. ist Cc1  3 Sendbote des „Bösen
Manitou“. der unheilvolle .„Medizın“ kennt „Einer der Zauberkraft hat (kate-
minagutä), der „Bose Medizin“ kennt, ist CD den WIL: Hexe (manetowe-
‘sita) LCNNECIN Kr ist /LS;; der unablässıg totet Er hat auch das Wesen
anıtou (mänetowe‘sita) Aber hat nıe Mitleid mıt uns Er wird
toten Er schont nıcht einmal dıe Kınder. Er totet S1CE, © der „böse Medizin
kennt. Solch fürchtet nıcht einmal miıch Er hat versucht, miıch behexen.
Zur Nacht hat 'das Wesen Manıtou. Wahrlich, türchtet iıhn. blindlings,
Ihr Leute! Und nehmt nıchts VOon hm, W as FEu auch anbieten InNaß. Ihr
macht Euch elend, WENN Ihr es annehmt“.35

Ann Rept Bur. Am Ethn.,
{ p C 555
31 Michelson, Ann Rept Bur Am Ethn:,

FD OR
KD
Michelson, Sauk' nd Fox Sacred Pack, Bur. Am Eithn., ull 8 9 71

30 Michelson, Bur. Am Ethn., ull 119, 174

AA



99Gille: Christliche Ge&£1  p}cen ın der ‘ Religion der Fox—indianer
Der hauptsächliché nterschiéd zWisdxen alter un neuer. Anschauung ist,

daß das NCUC m1 cam! offentlich un! für alle Anhanger gemeiınsam ist, ıhnen
allen hilft, WOSCESHCH der alte Zauber geheim un! indivıduell WAar.  Wir lesen
In der Ursprungsmythe des „Weißen Büffels“: „Meın Vater (alte Religion) WarTr

den Manıtous iıcht bekannt. Mıch ber (neue Religion) kennt der „Gott da
ben  “  x Meın Vater konnte über se1ıne Krafit nıcht VOILI der Menge sprechen. Alle
Welt wırd ber VOon mM1r erfahren und mMI1r lauschen“ } Alte Religiıon ıst mManece-

tOwl1, „Magıe”, NECUC Religion ist mamatomon]1, „Religion“37. MämatomoOn!i kommt
von mAato-, redupl. mamato- „verehren”, (mit Gott) „rechten”.

Die Hauptforderung des mAamAäAtomon!] ist dıe Abkehr Vo „Bosen Gedan-
ken  * 3 „Denke nıcht iıch unsche ıhm (dem Mitmenschen) den 10d“ S „Nıe-
mandes Leben ist mehr als das des Anderen wert Halte alle Menschen gleich
Ihr habt alle das gleiche Leben Nıemand weiß, ın sterben mulß“ A Dafiß
diese Gedanken dem nomadisıerenden Jäger, der heute noch iıne wirklich
kooperatıve Lebensweise ablehnt., firemd sınd, ist ohl anzunehmen. Das Gebot
der gegenseıtigen Hılte ber 41 ist sicherlich christlich. {dDies gilt auch für andere
Vorschriften, w1e das Verbot, den Mitmenschen verspotten das Gebot der
Friedfertigkeit und des demütıgen Sinnes 4 un! besonders für das Folgende:
„Wenn du etwas SCIN hast, un jemand 111 haben; un du g1ibst es ıhm,
annn sollst du wiedererhalten:. Denn Gott wırd dir wiedererstatten (ver-
gelten)  C6 A Das Gebot der Nächstenliebe außert sıch auch noch 1ın der Forderung
nach unbedingter Gastfreundschaft un: liebevoller Behandlung der Frau 4:

Dagegen scheıint das Gebot der Enthaltsamkeıt- un!: der * Vorsicht VOT der
Frau ursprünglıch sSe1N: Frauen dürfen gar, keine, der doch MNUT Nebenrollen
eım kigano innehaben, WCIN S1€e nıcht Maädchen VOor der Pubertat der Frauen
ach der Menopausıs sınd. Sıe werden als Werkzeuge des „Bösen Manitou“
gesehen. „Wenn auch Frauen schon SIN! werden S1C doch meıst VvVom „Bösen
Geist“ benutzt. Deshalb siınd s1e schlecht. Und diese Frauen menstruieren regel-
mäßig. Es verstößt meıne Reliıgion, WenNnn 1Nne menstruierende Frau sıch
mIır nahert. Wenn s1e aber Dır nahe wohnt, wird S$1e Dich verderben, un! Du
wiırst Dein Leben verlieren“ 4 Und weıter: „Nähere Dıch nıcht den Frauen.
Viele von ıhnen kennen die „Böse Medizin“ (madtcinatawinon)). Meıiıst sınd c5

dıe Jungen“ - Die gbergläubische Furcht Vo  $ der Krau als Werkzeug éd1aden—
Ann Rept. Bur Am thn 40,

7 Bur. Am Ethn., ull 8 9 125
Ann Rept Bur. . Am. Ethn.. 2920

C
2°a  „aguwIya’ a ke’känetägın nana’ı winepo 1dtcı”, C:,

1N1ı wimenwiıidtca’megu me‘to‘säneniwıyagkwe kegıme SCIH1‘etiyagkwe
werdet siıcher„Ihr lich gut leben, WCNNn Ihr eing.nder helft“ (40. Ann. Rept. Bur

Am. Ethn., 68
42 C 56

C
441 winäaga manetowa kiı'pägi senamagwä kudte1,

Ethn., 572
Ann Rept Bur Am

45 C 573
Michelson, Notes the Ceremonial Runners, Bur. Am Ethn.; Bul!. 85,

.5 vgl Michelson, Buffalo Head Dancg of the Fox, Bur Am Ethn., ull
Ö, 15

477 Ann. Rept. Bur. Am. Ethn., 571
CS Missions- Religionsw?ssensdxaft 1951, Nr. 3
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stiıftender Manıtous un der Glaube den unheıulvollen Eintluß inrer Reint:-
SUNSCH ist unıyversell. ıcht LLUT hbe] den Fox wırd SIC wahrend diıeser eıt AUS
der (Gemeinschaft entfernt.

Wir sehen, daß die moderneren religiösen Ansichten der Fox CHhTSEst-
lıchen („edankengängen sechr nahekommen. Mäamatomen!], „Religion“ auf
cQhristlichen Einfluß zurückzuführen ıst abwegig, doch hat das Christentum SCINCN
eıl dazu beigetragen, den Gegensatz zwıschen „Religi0n“ un! „Magıe” (mäne-
towi) verschärfen und dıe letztere verschwınden lassen

Zum 70 Geburtstag des Bibliothekars der Bıbliothek
der Propaganda, Johannes Dindinger

Langjaährige, fruchtbare Bezıehungen bestehen zwıschen Dindinger un!
dem „Institut tür mıssıonswissenschaftliche Forschungen“ un!: unNnseTeTr Zeitschrift
azu kommen großen Verdienste die Pflege der Miıssionsgeschichte.
Deshalb ertüullen WIT 1NC Pflicht der Dankbarkeit, WIT dem Bibliothekar
der Propaganda ZU Vollendung des Lebensjahres C1inNn Gedenkwort wıdmen

Johannes Dındinger ?, geboren dept 18851 Heinrichsdorf/Lothrin-
gen! trat 1901 das Noviziat der Oblaten VO der Unbefleckten Jungfrau
Maria ı1 Houthem (Holland) CIN, wurde 1902 SCINET besonderen Fäahig-
keiten: nach Rom geschickt, der Gregoriana Philosophie und Theologıe
studıerte, der Philosophie dıe Doktorwürde erwarb un! Marz 1907
ZU Priester geweıht wurde. Aus Gesundheitsrücksichten mußte 1908
Studien unterbrechen un kehrte dıe Heimat zurück, Ordenshaus
St. Bonifaz Hünfeld Vorlesungen über Phiılosophie hıelt Aber schon bald
sollte SCIN Lebenslauf CINC andere Richtung nehmen nd auf größere Aufgabengelenkt werden, enn hatte das Glück, Zeitverhältnissen und C1INeCeT Persön-
lichkeit begegnen, dıe ür weıteres Leben bestimmend

In den Jahren 910/11 War 1 Deutschland CIM großes Interesse für dıe
bisher ArS vernachlässigte wıssenschafitliche Behandlung des Missionswesens
erwacht und hatte ZUTLTE Gründung des „Instituts tür mi1issionswissenschaftliche
Forschungen“ und der „Zeıtschrift für Missionswissenschaft“ geführt:; azu am.
daiß dieser Bewegung Kobert Streit OMI., C1IN Ordensbruder Vo  5

Dindinger, N wesentlich beteiligt war *. Diese beıden Umstände wurden
für den ferneren Lebensweg entscheidend und beweisen wieder einmal die
tiefe Wahrheit der Inschrift Grabmal Hadrıans V} Quantum refert
qua«c tempora vel optımı vırtus incıdat. Der weıtere Lebensweg. des

Dindinger ist ınfolge dieser gluüucklichen Begegnung auf diıe Missıonswissen-
schafit gerıichtet und durch tolgende Aufgaben gekennzeichnet: Miıtarbeit
der Bibliotheca Missionum un TE Fortsetzung, dıe Neuordnung der Mis-
s1ıonsbibliothek der Propaganda und ihre Leıtung, Professor für Mıssı0ns-
geschichte Rom, Mıtarbeiter der Bibliografia Missionaria, Veröffentlichung
zahlreicher missionswissenschaftlicher Autfsätze un! Arbeiten.

Vgl Dorotheus Schilling O.F 11nı dı Padre Dindinger, {1
Pensiero Missıonarı10o. Roma 1942, fasc. 136/41

Vgl die Artikel VO  e} Kılger und Maas 11} ZM, Muünster 1935,
2011 214



Bierbaum Zum Geburtstag des Dindinger D  e

An der Spitze seıner Leistungen steht hne Zweifel dıe Bibliotheca Mıss10-
NUuM, dıe seıt 1916 Bänden VOo  _ Robert Streit unter Mitarbeit VO  3

Dindinger nach dem ode des Streit von Dindinger unter Miıtarbeit VO'  -

Rommerskırchen herausgegeben wurde und 1951 mıt dem and Afrı-
kanısche Mıssijonsliteratur (1053—1599) als Veröffentlıchung des Instituts für
missıonswissenschaftliche Forschungen erschıenen 1St Dieses monumentale
Werk ist nıcht CIn eintacher Katalog des Missionsschritttums sondern enthalt

Dieauch vıele Angaben er Inhalt un Vertasser miıt Liıteraturangaben
chronologische Ordnung des Werkes hat den Vorteil daiß INa  =| sıch uüuber den
Stand des mıssıonarıschen Schrifttums bestimmten Periode schnell unter-
richten annn

Als RKobert Streit 1924 als eıter der Buchere1 der Vatikanıschen Missıons-
ausstellung nach Rom berufen wurde un! dıese Bücherei 1927 mıt der Bibliothek
der Propaganda vereinıgt wurde hat Dındinger, der 1926 nach Rom kam,
sıch dıese Bibliotheksangelegenheiten verdient gemacht hat für dıe
Neuordnung und Katalogisierung der Propaganda-Bibliothek gesorgt deren
Leiter nach dem ode VO  $ Streit wurde.

Im Jahre 19392 wurde Dindinger mıt Vorlesungen über Missionsgeschichte
der Hochschule des Collegium rbanum ı Rom beauftragt un 1933 wurde
ZUunhT Professor für Miıssionsgeschichte dem Von Pius gegründeten

Missıonswissenschaftlichen Institut ernannt das mıt der Hochschule der Propa-
ganda verbunden 1St Unter SCINCT Leitung haben mehrere Hörer ıhre Kr
Dissertation vorbereiten können

Auch dem verdienstvollen Werk der Bibliografia Mıssıionarıa, das seıt
1936 jahrlıch VO Rommerskirchen herausgegeben wırd hat Dındinger
mıt Kat und JTat sıch beteilıgt SC1N Name steht als Miıtherausgeber col}
assıstenza del (Hovannı Dindinger auf dem Jiıtelblatt.

Die eıt SC1NC€E5 römiıschen Autfenthaltes WAar War wesentlichen mıiıt der
Herausgabe der Bıblıotheca Mıssıonum un! mıt der Leitung der Miıssions-
bibliothek un!' mıt Vorlesungen ausgefüllt, ber Dındiınger tand doch noch
Gelegenheit und Kraft ZUTC Veröffentlichung VONn missjionswissenschaftlichen
Auftsätzen. Dorotheus Schilling OF  S hat diese Spezialstudien bıs ZU Jahre
19492 zusammengestellt. Aus dieser Liste SC1 besonders hervorgehoben die
bekannte ylloge, 1939 namenlos veroöffentlichte 5Sammlung VO  _ Missıions-
erlassen der Päpste un: Römischer Kongregationen se1t 907 diıe besonders
tur das Missionspersonal der Missionsfront normafıve Weisungen vielsei-
Uger Art un! den Vertretern der Missionswissenschaft reichen Stoff für iıhre
Studien bıetet der Herausgabe dieser wichtigen Quellensammlung hat

Dindinger wesentlichen Anteiıl Mit esonderem ank soll hıer erwaäahnt
werden, daß Dındınger miıt mehreren Autfsätzen der ZM S VOTr 1935 Ver-
treten ist un be1ı der Neugründung der Zeitschriftt 1955 SC1M Interesse für
die Münsterer ‘ Missionstradıtion dadurch zeıgte, dafiß sıch die Liste der
ständıgenMitarbeiter aufnehmen ieß un! schon 1111 Jahrgang 1939 ert-
vollen Beıtrag ber diıe Sammlung römischer Missıonserlasse veröffentlicht hat
eitere Artikel aus seıinNner Feder SIN seıt 1949 der Bıblıografia Missionarıa
angegeben.

Beim Rürkblick auf dıeses der Missionswissenschaft gewıdmete Leben sSCcC1
1N€e Außerung Pius XI erınnert, der aucnh großen eıl seınes Priester-

Vgl Generalregister der (1910/35) von Kılger, Münster 1935,
4, H
5“
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lebens 177 der Stille hınter Büchern undj ın einer Bibliothek verbracht hat Bei
einer Audıenz des Internationalen Physiologenkongresses Sept. 1952
sprach der Papst er aıe Arbeıt ım Dienste der reinen Wissenschaft und berief
sıch dabei auf sSe1NE eıgene langjäahrıge wissenschaftliche Berufstätigkeit 1ın der
Amßrosiana und 1n Äder Vatikanischen Bibliothek. Kr denke daran ohne Be-
dauern, denn habe dıe Kritik, dıe auf den Männern der Wissenschait
lasten scheınt, als ob INT Studienleben eın Mißbrauch des Lebens WwWare und s1e
dem Leben wenıger Nutzen brachten, schon fruher nıcht gefurchtet: „Gerade das
Gegenteil ıst wahr! Wenige Dınge sınd tür das Leben wertvoll W1e dıe
Wissenschaift, auch WEnnn S1e eın wen1g 1n der Vereinsamung gepllegt wiırd
Diese Notwendigkeit einer gewı1ssen Vereinsamung, eiınes geW1sSenN Siıchabschlie-
Bens entspricht der Isolierung, WI1EC S1C uns auf dem Gebiete der materiellen

&. Diesen päpstliıchen Lobspruch auf wissenschaftlicheNatur begegnet
Berufsarbeit dart auch Dındınger tür sich 1n AÄnspruch nehmen und das

mehr, weiıl er nıicht 1mM profanen Bereich gefoörscht hat, ‚ sondern miıt seiner
SaAaNZCH Kralt 1m Dienste der theologia stand un! m3ttelbar wenıgstens
1mMm Dıienste des heilıgen Werkes der Glaubensausbreitung. eın Beispiel stiller
Forschertätigkeıit moge der Jjüngeren Generatıon in den Missionsgenossen-
schaften Ansporn se1nN, die Arbeit der 1U  — ımmer mehr aussterbenden alteren

DemGeneration der deutschen Missicnswissenschaftler mutıg fortzusetzen.
70jährigen aber wünschen WIFr 1M Namen des Instıtuts un: er eıt-
SCHFriit dıe Vollendung der Bibliotheca Missiqm_qn, indem WITr ür ıhn das
Altersgebet des Psalmisten ® sprechen:

Ne abjecerıs Cu tempOTrE senectutis: cum defecerınt
VvViıres e1uS, dereliquerié C4 ; Deqs no lı Stare procul
a h .

Ma x Bıerbaum.unster | Westf.)

Dritter missionskatechétischer Kursus in Limburg/Lahn
Vom bıs Aprıl 951 tand ım Kloster der Palottinerinnen 1n Lifixburg

Lahn) der dritte missionskatechetische Kursus STa Anwesend die schon
katechetisch vorgebildeten Schwestern Aaus den verschiedenen Frauen-Missıons-
orden ın Sud- und Westdeutschland. Dr. Decking VO Priestersemıinar ın
Münster und Dr Wittkemper, Lektor der Theologıe 1n Oeventrop, leıteten
den Kursus. Die Ausbildung umfalste auf. dieser Tagung: Weiterbildung 1m
Neuen Testament, Einführung in dıe Glaubenslehre, Methodik und Pädagogik;
ergiebig wurden auch praktische Lehrproben gehalten.

Die teilnehmenden Ordensschwestern wachsen D eıner intens1VvV arbeitenden
Gemeinschaft ZUSAMMECN; die dargebotenen Stoffe werden daheim 1Mm. Laufe des
Jahres durch prıvates Studıium ergänzt un! vertieft. Die große Begeısterung
der teilnehmenden Schwestern Läßt hoffen, da{fß Jangsam und stetig tüchtige
Dozentinnen herangebildet werden, dıe in ‚ıhren Orden gee1gnete Novizınnen
und 1$Chwestern Katechetinnen ausbilden. damıt s1ıe_ 1 den Missionsländern

DE

Bierbaum, Das Papsttum, Leben un: Wgrk Pius XI Köln 188
Ps 70,
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sıch auch der Verkündigung des goöttlıchen Wortes be1 der Kınderwelt be-
teilıgen können.

Lauterarısch wırd den Missionsschwestern heı iıhrer katechetischen Arbeıt
C1IOH gutes Hılfsmittel geboten den La:j:enkatechetischen Werkheften Aaus dem
Verlag Herder:;: erschıenen bısher C1in Werkhefit tur das Ite L estament und
das Neue J1estament bearbeıtet VO  - IIr Agıdıus Wocken Osnabrück In
Vorbereıtung sınd JC C112 Werkheit tür Methodik und Pädagogik, für Glaubens-
lehre, für Sıttenlehre: geplant sınd noch JC CD} Werkheft ur Liturgie und
tür Kinder-Psychologie. Der Herausgeber der Serie iISt.Dr. Decking.

Die unter Leitung des Pralaten Solzbacher ı Aachen LICUH gegründete: Ver-
der Oberinnen und Provinzjialoberinnen den Frauenmissionsorden

wırd sıch auf ihrer ersten Tagung Suddeutschland Anfang Julı miıt dem
Problem der mıssıonskatechetischen Schulung der Novizinnen un! Missı0ns-
schwestern befassen Erfreulich 15t C5, dafß uch CIN1SC Männermissionsorden
anfangen, geeıgnete Brüder der Heimat katechetisch auszubılden

Der vıerte mıssıonskatechetische Kursus indet Herbst 1959 11 Limburg
ınster Westf.) Dr. Jos Deckıng.

OÖkumenisches Institur
der Universität TübingenUniv.-Prof Dr Joh uthauser

Doppeljubiläum
Der Begründer und erste nhaber des Lehrstuhls für Missionswissenschaft

der Universität München, rof. Aufhauser; begeht 1951 ine Doppel{feier:
das 40 jährıge Dozentenjubilaum un den Geburtstag. DerJubilar wurde

deptember 1881 Moosham beı kKegensburg geboren, studierte ı Mün-
chen und Innsbruck und habilitiertesıch Aprıl 1911 der Ima Mater
Ludovico-Maxiımiliana. Im Sommersemester des gleichen Jahres erhiıelt einen
Lehrauftrag für Miıssıonswıssenschaft, der 1915 ZU planmäßigen Extraordi-
narıat erhoben wurde. Anläßlich der Aufhebung der theol Fakultät ı1112 München
wurde 1939 der ‚Lehrstuhl nach Würzburg verlegt, Prof. Aufhauser uch
nach SCINCT Entpfilichtung, die AaIn Maı 1947 erfolgte; bıs ZUT Vollendung
SCINET 40jährigen akademischen Lehrtätigkeit dıe planmäßigen 1NS- und
religionswissenschaftlichen Vorlesungen hıelt Seıit em 5ommersemester 1951
nımmt Lehrauiftrag für Religionsgeschichte mıt bes Berücksichtigung
Ostasiens i der Phil-Fakultät der Universität München wahr.

Der Jubilar annn auf C11NC reiche literarısche Tatıgkeit zurückblicken.
Neben zahlreichen Beiıträgen Sammelwerken und ın Zeitschriften ist der
erfasser von 20 seibständigen Publikationen. Zu den bedeutendsten zahlen:
„Christentum und Buddhismus Ringen J}31 rernasıien“, Bonn 1992° „‚Meine
Missionsstudienfahrt nach dem Fernen Osten“ München 1927; „Indıen und
Siam Paderborn 1929; „Umweltsbeeinflussung der chrıistlichen Mission“ Mün-
chen 1932; „Asıen : Scheideweg‘“, München 1933; „Irans RelıgOsıtat 111
Wandel der Zeiten“ München 1941; „Hauptdaten der Geistes- un Religions-
geschichte der Menschheit“, München 1945

Fast alle Schriften haben den Geisteskampf des Christentums die
asıatısche Seele ZU. Gegenstand. Eindringlich weiıst der Autor darauf hın,



'5() esprechungen

dafß sıch dıe Mıssionswissenschaft VO  — Unterschätzung der nıchtchrist-
lıchen Keligionen TrTel machen un! ihre posiıtıven Werte herausarbeiten muß,
UL Anknüpfungspunkte für das chrıstliche Glaubensgut tinden Zwei Brenn-
punkte der Akkommodation heben sıch deutlich SCINCN Schriften ab der
intellektuelle un der künstlerische. Das Hochziel auf geistiıgem Gebiete sicht
rof. Autfhauser ı Vermählung der chrıstlichen Philosbophie und 1heologie
mıiıt den geläuterten un vergeıistigten Weıisheitssystemen des Fernen Ostens.
Auft künstlerischem Gebiete trıtt für einheimisch-christhliches Kunstschaffen C1N
und empfhehlt Sdakralbauten, die sowohl ihrer außeren Gestaltung als auch

ihrer NNeETCN Ausstattung der einheimischen Tradıition entsprechen €ın
reiches IN15510715 und religionswissenschaftliches Wissen erfuhr durch VIiCT
Weltreisen und sechs Fahrten nach Fernasien praktische Weıtung

Als akademischer Lehrer empfindet der Jubilar schmerzlich daiß 1111
Zeitalter der globalen Ausrichtung der Menschheit diıe Religionswissenschaft
und Religionsgeschichte 1 Rahmen der kath theol Fakultäten Deutschlands
C B Beachtung tinden Neben der fruchtbaren Tatıgkeit als Gelehrter
pastorıerte rof. Autfhauser asıatısche Universitätsstudenten Munchen un
Würzburg.

Die dankbaren Schuler un Freunde allen Eirdteilen wünschen Prof.
Aufhauser ZU doppelten Ehrentage noch recht viele Jahre Dienste der
Wissenschaft. Diesen Gratulanten schließt sıch auch dıe ZM A deren lang-
jahrıger Mitarbeıter der Jubilar ıst

Bamberg Dr FranzPilhatsch

BESPRECHUNGE
\Tangelder, Dr Th., MS Sacramenten C Volksgebrusken. Een Proeve

van practısche Missıe--Aanpassıng. 1950, UÜitgeverij Paul Brand Bus-
SUM. a  CN kl 7,90

Das uch wıll dem konkreten Beıspiel der Volksbräuche auft der Insel
Java dıe Möglichkeiten und renzen der Akkommodation ZC18gCN. Der ersie
eıilist grundsatzlıch un behandelt Wesen un allgemeine Prinziıpien der
Akkommodation. Es wird unterschieden zwıschen persönlicher und sachlicher
Akkommaodation. Die letztere kann direkt der indirekt SC11. Jene besteht
darın, daß 106 Kaınrıchtung der Kıgenart Heidenvolkes beibehalten wird,
SC1 CS5, daß S16 eın bürgerliche Bedeutung besitzt und daher geduldet wırd, SC1I

CS, S1IC einen christlichen Sinn erhält. Die indirekte Akkommodation ıst das,
W as 1 hauren Substitution nennt: Abschaffung heidnıschen Brauches
der 5SCin Ersatz durch ähnlichen christlichen Brauch Thauren’s Begriff
der Akkommodation wird als CNS bezeichnet C Anpassung des Missions-Sub-
jekts das Missionsobjekt“), un das Wesen der Akkommodation gesehen
der Milderung von Gegensätzen. Diese Milderung kann bei beiden contrarıa
geschehen, bei der Kıgenart des Heidenvolkes WIC bei der außeren Erscheinung
des Christentums Indem der Vertasser dıe Theorien des Charles 5.] und
des Thauren S.V. mıteinander verbindet erblickt die theologische
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Grundlage der Akkommeodation dem Wesen der Kırche. der Lehre VO:  }
den Folgen‘ der Erbsunde und der Beziehung zwıschen Natur un Gnade

Die Akkommodation ıst VOrTrT allem wichtig für dıe Mission bei Kultur-
volkern: die Javaner sınd das höchsten stehende Kulturvolk VO  j Indonesien

erortert urz dıe Versuche Ades Vd)  —_ Lıth, javanısche Musik ı den Diıenst
der Glaubensverkündigung A stellen, ferner roft. Schmutzer’s Bemühungen

10NCc javanısche kırchliche Kunst, den Versuch Verbindung des Java-nıschen uwahanfestes mıt dem Allerseelentag 1937, das VO  . javanıschenKatholiken 1934 herausgegebene Buchlein ö Jata--17)ara“ (Sıtten Uun! Gebräuche).
Die Sakramente sınd verbunden mıt wıchtigen Lebensereignissen; diıese

Lebensereignisse sınd bei den gastireıen un!: festfreudigen Javanen mıt allerleiı
FeılerTrsitten verbunden, die allerdings teiılweise der Umgestaltung der Sar
1112 Schwinden begriffen sınd Diıese Festfeiern bıeten jedoch der Kirche 1ine
Möglichkeit, ine Position javanıschen Volksleben CITINSCH; S1IC bieten
dem Missionar Gelegenheit ZUT Fühlungnahme miıt den heidnischen (Gästen.
Hınderlich ftür die Akkommodation ıst der Umstand, dafß die Miıssionare viel-
tach Nationalıtät angehören; bedenken ist auch, daflß die Missions-
plarreien augenblicklich mehr Nicht--Javaner als Javaner Miıtgliedern haben

Die Mıiılderung der Gegensätze VO'  e} Christentum un! Volkstum ist N2ZU-
streben durch moöglıchst weıtes Entgegenkommen 111 der außeren Erscheinung
des Christentums, speziell der Sakramente, un! durch 1Ne weıtgehende erück-
sıchtigung der Volksgebräuche. Bräuche, dıie mıt religiösen Irrtümern untrenn-
bar verbunden SInd, INUSSCH verworten' werden, nötigenfalls sınd S1C durch Cinen
christlichen Brauch ersetzen. Bei anderen Bräuchen IMU: das Heıidnische
ausgeschieden werden. Das kann geschehen durch Verbürgerlichung un! durch
Verchristlichung. Ks ist terner beachten, ob C111 Brauch für das Volksleben.
wesentlich ist der nıcht

Be1 den Sakramenten ist Zu unterscheiden das Wesen, dıe „Gestalt“ \der
Ritus) und das „Gewand“ (nıchtliturgische Gebräuche).

Nach ath darf diıe Gestalt durch die Akkommodation nıcht veräandert
werden. Thauren- geht weıter un meınt, bei unuberwindlichem Widerstand
der m1ıssıonıcrenden Heıiıden können Teıle der Gestalt preisgegeben werden
Tangelder geht noch weıter: Die Akkommodation der Gestalt kann un! mMU:
bei entsprechend wichtigen Gründen geschehen, da die Preisgabe lıturgischer
Einzelheiten noch nıcht dıe Einheit der Kirche verletze. Die Konzessionen Roms

bezug auf den Gebrauch der Landessprache der Liturgie wWeIisen Tan-
gelders Richtung.

Nach dıiesen grundsaätzlıchen Erörterungen behandelt der Verfasser dıe
beiden Sakramente der Taute und des Altares und ıhre möglıchen Be-
zıehungen ZU javanıschen Volksleben. Er beschreibt die javanıschen Brauche,
die dıe Geburt umgeben: die Feier 11 sıebten Monat der Schwangerschaft, dıe
(entgegen dem „ Tata=Tjara“ ag mıt der benedict:0 mulieris praegnantıs verbun-
den werden kann, die Feier ach der Geburt, dıe sıch miıt der benedictio
mulieris post partum verknüpfen ließe:; terner Adoption und Initiation. Die
Zeremonien bei der Taufe könnte INa  —$ Aaus ihrer heutigen Häufung be1i der
Tauffeier lösen und mıt stufenweisen Katechumenat verbinden. Dann
wırd 1NC Tauffeier ıhrer Verbindung mıt den javanıschen Volksbräuchen
eingehend beschrieben.

Ahnlich wiırd dann die hl Eucharistie behandelt. Zunächst der „slametan“
das alt--Javanısche, zah fest gehaltene Opfermahl; ferner die Festkleidung, die
Grußformen USW. Dıie taägliche Männerkleidungweicht allmählich der uro-
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paıschen; dıe Festkleidung könnte ohl eım Gottesdienst, be1ı den Meil-
dıenern, Verwendung finden Be1 den Grulsformen und Höflichkeitsftormeln
streben die Javaner *selbst AÄnderung Der teierliche Gruß WAaTeC €e€1m
Empfang des Bischofs AL Platze In der Kırche sıtzen Frauen un: Maänner Al}

besten getrenn Bänke sınd dabeı beliebter als Matten Dıe heidnischen Irr-
tumer des „slametan assen sıch ausscheıden Diıe Javaner haben ausgepragien
INn tür dıe symbolische Bedeutung der Zeremonien, tür ehrfurchtsvolle AÄAn-
dachtsformen und für das Gemeinschaftliche (Gsottesdienst Eın SCMECINSAMECT
Wechsel VO  - Knien, Stehen un! Sıtzen ıst wuünschenswert dazu Volksgesang
ET durch 1 Sangerschola unterstutzt wırd Als Meffßdiener kommen altere
Jungen Frage, doch sollen alle Knaben das Messedienen lernen Vor dem
Eıintritt dıe Kirche saubert I1a  - die Füße dıe heilıge Kommunion könnte
INa barfuß empfangen

Der erft beschreibt annn C111 Hochamt Verbindung mıt „sla
metan Andreas Sugiri begeht den Gedächtnistag SCINCT Taufe Am Vorabend
hat SC1INCIMN Hause C1IinN „slametan C111 Festmahl stattgefunden, bei dem der
Priester das (Grebet sprach und 10 Ansprache hıelt Morgens bringt Ändreas
Z4WECI kleine Korbchen Reis miıt ZUTr Kırche Sie werden der Sakriste]) auf 1n
Präasentierbrett gestellt und mı1ıt Kelchvelum der lıturgischen Tages-
tarbe zugedeckt Vor der Üpferung reicht S1IEC auf der untersten Altarstufe
kniend dem Mınıstranten dar der 516 auf den Kredenztisch stellt Dann geht
Andreas die Kırche und kollektiert als der Slametangeber,; der den Beitrag
der (Gaste heischt Nach der Messe stellt die beiden Koörbchen VOT den Altar
Der Priester spricht darüber den degen nach dem KRıtuale Andreas spendet C112
Korbchen dem Priester, das zweiıte nımmt miıt nach Hause, der nhalt
beım Festmahl verspeıst wird Der Priester annn dabe1 wıederum Gebet und.
Festspruch sprechen.

Notwendiger als alle sachliche Akkommodation ist, WI1C der Vertasser betont,
dıe 11 Akkommodatıion, das innerliche Sıchverbundenfüuhlen
des MiıssSı0nars miıt dem Volke Die sachlıche Akkommodation mufßß praktisch
ausprobiert werden, daher ist C1NC weıtherzige Haltung der kırchlichen ÖObrig-
keit iıhr gegenuber wunschenswert.

Der europaische Leser des Buches vergleicht‘ beinahe neıidisch den Gemein-
schaftssınn und das reiche Volkstum der Ustasıaten mıt der eISCNECN Armut
diesen Dingen. Aber ist er Vert bezüglich der Verchristlichung VO  - zıvılem
und heidnischem Brauchtum nıcht reichlıch optıimıstısch ” Das Problem, das uns

der christlichen Heimat drüuckt, näamlıch dıe zunehmende Verweltlichung der
relig1ösen Bräuche vgl Weihnachten, Hochzeit, neuerdings auch Kinderkommu-
nıon) übergeht mıt Schweigen. Die inhaltreıche, gründliche Arbeit ist schr
eachtenswert.

Telgte Dr Nisters

Paul Hacker, Untersuchungen über Texte des frühen Abvuaitaväda. 1.Dıe
hı Akademie der Wissenschaften und der‘ Literatur. Abh
geıstes- un soz1alwiss. Klasse. 1950 Nr 166 Seiten. Verlag der W issen-

schaften un der Literatur ı Mainz.
Dozent für Indologie der Universität Münster., untersucht der VOT-

lıegenden Arbeit den brahmanischen illusionistischen Monismus (advaita) und
denjenigen der engsten Schuler U  a  S  karas Motiv 1st dabei der unsch das

Problem der echten Schriften Sankaras lösen Z heltfen und Beıtrag der
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Geschichte der Vedänta-Philosophie eısten. So handelt sıch hier 10

Untersuchung ber C1nNn N15 erforschtes Gebiet. Von der Mıissıon un Missions-
wissenschaft ist dem Buche natuürlich keıine ede ber ist für S1C VO  —

großer Bedeutung. Wie iıch verschiedentlıich. noch neulich der Kilger-
Festschrift gezeıgt habe, stehen WITI VOT der Frage, ob dıe Vedaänta-Philosophıe
tür uns assımılıerbar 1st und ob UuUNsCIC Theologie mıt ihrer Hılfe äahnlicher
Weise entfaltet werden annn WIC S1C seinerzeıt durch Ihomas mıt Hılfe
des Arıstotelismus entfaltet wurde. Hackers Werk hılft uns, diesen Dıngen
klarer Z sehen. Wir würden dankbar SC1IN, WECNN unls noch weiıtere Unter-
suchungen dıeser Art schenkte.

Es WAaTrTec selbstverständlich BG Anmaßung VOoO  } IN1T, WCNnN ich Hackers Arbeıt
Ich annn hıereiINeTr eigentlıchen Rezension und Prüfung unterziehen wurde.

eigentlıch LU reterijeren. Die Eıinleitung handelt ber die Autoren (Suresvara,
Padmapada, Jotaka, Hastamalaka) und ihre Werke Das Kap legt dann dıe
Lehre der Naiskarmyasıddhi des SureSvara, das cdie Lehre der Paneapadika
des Padmapada, das dıe Lehre des Srutisarasamudharana des Totaka dar Im

Kap wırd 1Ne Übersetzung der Hastämalaka-Strophen geboten un: ihr ehr-
gehalt wiedergegeben.

Es kommen den Ausführungen VOor allem phılosophısche Fragen, ber auch
wichtige relig10se ZUTFTF Eroörterung, dıe ber die Erlosung un! dıe mystische
Erkenntnis.

Alles ı112 allem 111C quellenmäßige und gründlıche Arbeit. die dunklen
Bereich der indıschen Geistesgeschichte nıcht unbedeutend erhellt.

unster 1 Ihomas

Beaupın, Mer. E' Organısation internationale du Travaıl et les Problemes
SOCLAUX DAaYsS de Mission. Schriftenreihe der Neuen Zeitschrift für Missıons-
wissenschaft Nr 111 Adminıstration de Ia Nouvelle Revue de ON-

9 Schöneck/Beckenried (Suisse) 1950
Wenn WITLr auf. der CiNnenN Seite die furchtbaren Zerrissenheit der Menschheit

beklagen, die Kriege, den Haßls, das gegenseitige Mißverstehen, dürten WITr

UNS doch freuen, daß dem ernste posıtıve Arbeit für Frieden und Einheıitr
übersteht. Das kommt besonders Zu Ausdruck 111 dem vorliegenden Berichte
Mgr Beaupıns über die Organısatıon internationale du Travaıil. Diese Organı-
satıon ist 1NC Schöpfung des Genfter Völkerbundes, cd1e sıch bemüht, durch Kon-
ventionen und Empfehlungen die sozıalen Verhältnisse internatıonal regeln
und bessern. insbesondere auch ı den nıcht-autonomen Gebieten. Durch den
Krieg wurde die Organıisatıon schwer gehemmt. Die geplante Genfer Konfterenz
von 1940 konnte nıcht gehalten werden. ber dafür tand re 1941
Konferenz sta New York, und Maı-Jun1ı 1944 %4 Phıladelphia, 36() ele-
gıerte Aaus aller Welt zusammenkamen. Die Organisatıon wurde nach Schlufß des
Krieges von den Vereinten Nationen übernommen und hıelt ihre erste Nach-
kriegs-Konferenz Parıs ı November 1945 Am Jun1ı 1945 wurde iın San
Francisco die Charte der Vereinten Nationen unterzeıichnet, dıe sıch 112 dem
L: un! Kapiıtel mıt den Schutz-Staaten beschäftigt un: alle nıchtauto-

Länder der Kontrolle der Vereinten Nationen unterstellt. 1946 wurde
ıne NECUC Konferenz Montreal gehalte die ber iıhre Ergebnisseder Genfer
Konferenz VO  —$ 1947 ZUT endgültigen Beschlußfassung überließ

Die Verhandlungen dieser Kongresse Waren, soweıt SsS1C sıchauf die Kolonial-
ander bezogen, außerst bedeutsam tur dıe Missionen. Deshalb haben katholische
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Organisationen vielfach un ZWAAaTl miıt Erfolg, versucht Eintluß auf cdie Eint-
scheidungen Z erlangen Insbesondere WarTl die 1917 VO  ; Baron VONn

Montenach Freiburg der Schwe1iz gegrundete Union catholique d’Etudes
internationales, die sıch seIL 19924 mıt der Sklavenfrage befaßte und dem Voölker-
bunde darüber C1inNn Memoriale vorlegte Zu ıhrer Unterstützung wurden auch
andere katholische Organisationen beigezogen Insbesondere versuchte 1119}  — durch
dıe Vermittlung der Miss1ıonare miıt Hılte VO  $ Fragebogen CHNAaUuC Auskunft uüuber.
die tatsachliche Lage erhalten un übergab dıe Bearbeitung tüchtıgen heo-
Jlogen un Juristen. Auf diese Weise konnte INa  — tür dıe Beratungen der Konfe-
reNzenN C1MNn erstklassıges Material vorlegen und vıeles, Was VO  - den Organi-
satıonen vorgebracht wurde, wurde auf den Konferenzen bestätigt Eıs handelt
sıch be1ı diesen Verhandlungen besonders die Sklavenfrage un! dıe Ziwangs-
arbeıt die zahllose Eingeborene iıhren Familıen un Staäammen entfremdet S1C

entwurzelt und S1C dıe schwıerıigsten moralischen und relıg10sen Verhält-
111S5S5C verseizt dıe Frauen un! Kıinderarbeit überhaupt die Rekrutierung
un: den Schutz der Arbeiter un: den Schutz der Famlilie. dıe Vielweiberei
dıe Erzıehung der Kıinder, zumal der Madchen, ıL  z diıe Hebung der eingeborenen
Bevoölkerung 1e1 degen ann VO  -} diesen Verhandlungen ausgehen Das Heft
bietet unNns interessanten Einblick dıe geleistete Arbeit und dıe diesbe-
zügliche Literatur

Benno BıermannWalberberg

Liturgische Erneuerung 2ın aller (Velt hrsg VOon

Verlag Ars Liturgica, Maria aach 1950 1745 DM
Es War C1INn glücklicher Gedanke nach den langen Jahren der Kriegs- nd

Nachkriegszeit fast allen Ländern der wissenschaftliche Austausch lahm-
gelegt WAal, die lıturgisch interessıierten Kreise ber Werden un W achsen, Erfolg
und Mißerfolg, Möglichkeiten und Hoffnungen der lıturgischen Erneuerungs-
bewegung ı aller Welt unterrichten. Irotz der ZU eıl schr kurzen Berichte
ist das gelungen. Der Liturgiewissenschaftler verfolgt mıt Spannung die wechsel-
seıtıgen Beeinflussungen un begrüßt dıe zahlreichen Literaturangaben Insbe-
sondere wırd sıch ber der Pastoraltheologe die sechr verschiedenen Me-
thoden, Versuche un Erfahrungen zunutze machen.

Der Herausgeber, der die Eınführung un! den Bericht . er Deutschland
geschriıeben hat, betont mıt Recht, daß Vo  — lıturgischen Bewegung DUr
den Kırchen des Abendlandes und den Ländern gesprochen werden kann, die
unter ıhrem unmıiıttelbaren Einfluß stehen Von der Krise“der lıturgischen Er-

1n deutschen Landen spricht Nur mıt vorsichtiger Zurückhaltung,
während: Hıld und Dekkers frei. unbefangen und mutıgüber riısen 1ı der
Vergangenheit und augenblickliche Schwierigkeiten in Frankreiıch, Belgien und
Holland referieren. Wie oft der Geschichte S1Ng der schöpferische Im-
puls VO  - Frankreich aus; Deutschland kam c5S dann ber ZUTFC wıssenschaftlıchen
Vertiefung und ) pastoratlthéologischen Auswertung, W as andererseits segensreiche
Rückwirkungen ausloste. Mit Interesse liest INa Vo  ' der wachsenden Anerken-
NunNng der Mysterienlehre Casels den genannten Ländern, der Arbeit des
Centre de pastorale lıturgique, von er Stellungnahme ZUT „Paraliıturgie” Y Von

der eıgenartıgen Situation der Schweiz, hort mıt Genugtuung VOo  ' mutıgen
Vorstößen 111 talien, miıt Bedauern dagegen VOo  » den Schwierigkeiten 111 Spanıen
mıt seiıner CISCNCNH, uns viel N15 bekannten rassısch kulturell gepragien
Atmosphare un SC1INCIHN partikularıstischen Konservativismus von dem Mißtrauen
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England VON den ganz anders gelagerten Verhältnissen Amerika, die
Situation den Nordstaaten sıch wıederum erheblich anders ausnımmt als
den Mıttel- un Suüdstaaten Dıe Leser dieser Zeitschrift werden die Berichte aus
den Missionländern (Däanemark Australien China Japan, Ost- und Südafrıka)
dankbar hınnehmen Mıt den Aufsätzen uber Liturg Bewegung un Ostkirche
Die lıturg. Bewegung der evangel. Kirche“ schließen die Berichte ab

Da, vVon lıturg. Bewegung gesprochen werden kann, steht INa  -
uberall Vor derselben Frage: Aktıve eilnahme der Gläubigen un! Volkssprache,
cdıe Pfarrei als J rägerin des lıturg. Lebens unter Beachtung der modernen Um-
wandlung dessen, Was INa  } früher Gemeinde nannte, Verknüpfung des lıtur-
gıschen Anlıegens miıt den Grund{firagen der christlichen Exıstenz un!' der SC-samtpastoralen Arbeıt (worin Osterreich tührend ist!), Liturgie un: Volksirom-
migkeit (Brauchtum), !itying_ischs Gestaltung der Andachten, Wiedererweckung
der Prim, Vesper un: Komplet, Brevierreform, Volksgregorianik, organısatorische
Zusammenfassung und organısche Vereinheitlichung, Schulung des Klerus usSsWwW.

Die Übersicht macht auch deutliıch, dafßüberragende Persönlıchkeiten überall
die Schrittmacher der Bewegung sınd und welche Bedeutung den Benediktiner-
klöstern als Zentren relıg10ser Innerlichkeit zukommt Die uralte ethode der
benedıktinıschen Missionierung hat nıcht NUr akute Bedeutung für die Miss1i0ns-
und Diıasporalander, sondern uch für dıe moderne Pastoration 111 den tradı-
tionell-katholischen Ländern.

Münster ı] Prof Dr Elfers

Bıblıotheca "Mıssiıonum Begonnen Vo  = I° ıt fort-
geführt VO  $ Johannes Dındinger O. M. I and Afrıkanısche
Missionsliteratur E N. 1—922 Verlag Herder, Freiburg 1951 Ver-
offentlichungen des Instituts tüur mi1ssıonswissenschaftliche Forschungen), 718

Irotz harter Prüfung durch die Vernichtung der fertigen Manuskripte der
Bände 129—14 be1 eINeEeM Flıegerangriff auf Freiburg und die mıt den heutigen
Zeitverhältnissen gegebenen Schwierigkeiten hat Dindinger sıch nıcht Von der
mıssıonswissenschafitlıchen Forschung zurückgezogen un legt ']  Z den 15 and
der Bibliotheca Missi:onum VOI Dieser and umfaflt das I6 Jahrhundert
ıst chronologisch geordnet und behandelt unter ortlichem Gesichtspunkt folgendes:
Die Tätigkeit der Kirche mohammedanıschen Nordafrika, eigentliche
Missionstätigkeit_kaum möglıch und deelsorge unter den dortigen Christen und
Apostaten die Hauptsache WAafT; die Unionsversuche besonders Ägypten und
Abessinien: die eigentliche Mıssion unter den Ungetauften West- un Ost-
afrika un auf den afrıkanıschen Inseln. In SC1INECIN Vorwort berührt Dın-
dinger urz auch dıe Mißerfolge der damalıgen Mission Afrıka un führt
CI31YEC Gründe dafür das miıssionarısche Unvermögen der Patronatsmacht
Portugal gen Mangel Personal und materiellen Mitteln, d große Ent-
fernung der Kolonialbischöfe vVon ihren Gebieten auf dem atfrıkanıschen est-
lande, die große Sterblichkeit der Missionare, VOrTr allem auch der Sklavenhandel
miıt seıner falschen Begründung Aaus dem Kreuzzugscharakter der überseeischen
Unternehmungen Portugals.

Auf Grund der durchforschten Quellen und Literatur werden geschichtliche
Irrtümer berichtigt un: Lücken ausgefüllt. So wird die Missionsbulle Ne S1

Honorius LIX miıt Recht als das letzte Dokument bezeichnet, das die Zister-
ZIENSECT für dıe Missionstätigkeit 51 den Vordergrund ruckte“ (n 50); der
wird die ı etzter eıt oft behandelte Frage nach der Bischofswürde des Hen-



236 Besprechungen

u des Sohnes des Koniıgs Affonso I1 VO  — Kongo, auf Grund der Quellen und
Lateratur gruündlıch untersucht und dem Sinne entschıeden, dafiß CIM Zweıtel
an der Bischofswürde „ausgeschlossen 1St Aus den reıchen Angaben uber den
Inhalt des angeführten Schrifttums werden wesentliıche Züge des Verlautes und
der Methoden der afrıkanischen Mission deutlich Auch tüur dıe Entwicklung des
Missionsrechts, das der behandelten Perjiode neben das damals kodihzierte
SCMEINEC echt auf Grund zahlreıcher Sondervollmachten fur einzelne Mıss1ıons-
gebiete und Missionspersonen inhaltlıch bereichert irat, finden WIT brauchbare
Angaben, bezüglıch Handel, Fakultäten, Synoden, Errichtung der Diözesen
und Hierarchie, Patronatsrecht und Missionsprotektorat, Khedispensen. Aus dieser
Übersicht dürtte deutlich geworden SC1MN, da{fß dıe Missionswissenschaft un uch
Kirchengeschichte ı dem Afrikaband VONMN Dıindinger ec1in unentbehrliches
Hılfsmittel erhalten hat, das dem Vertasser ZUT hre gereıcht, ber uch SC1HNCIHN
treuen Mitarbeiter Rommerskirchen I7 der se1ıt 1930 95 beste Kraft
1891 den Dienst der Bıbliotheca Missionum gestellt hat”

Münster ı Max Biıerbaum

Der einheimıische Klerus 2n G(eschıichte und Gegenwart Festschrift Dr
„aurenz Kılger ZuU Geburtstag dargeboten VO  —_ Freunden und
Schulern Hrsg VO  — Schöneck Beckenried 950
Neue Zeitschrift für Missionswissenschait, dupplementa Il) 3921

Dıe Festschrift ıst C1NCIM Vertreter der Misssionswissenschaft gewıdmet, der
mehrere Jahre der Universität Muünster unter rof. Schmidlin studıert hat,
dort 1916 ZU Dr der theol promovıerte un! durch zahlreıche Aufsätze der

mıiıt der munsteriıschen I radıtiıon un! Zeitschrift verbunden WAäl. Das Ver-
zeıchnıs der von Kilger se1ıt 1913 veroffentlichten Studıien V—AXA), ıhre
ahl un Themen 1efern den Beweıs, da{iß Kilger, besonders auf dem
Gebiete der Missionsgeschichte; fruchtbar gearbeıtet hat; hat dazu beige-
tragen, daiß dıe issionswissenschaft. mehr als C1MN Zweig
der J heologıe anerkannt wurde. Deshalb erfüllen WIT 106 der ank-
barkeiıt, WeNnNn WIT beı dieser Gelegenheıt des verdienten Gelehrten.und For-
schers gedenken und dem Veteranen unter den Missiologen weıtere Jahre glück-
lıcher Aussaat un: Ernte wüuünschen.

1€ Festschrift enthalt 13 Beıtrage: rofi. Dr Jos Zürcher B? Kirchen-
rechtliche Vorschriften für den Klerus ı un: Jahrhundert, bıs 1

Dr. Jos Waıcki. Der einheimische Klerus ı Indıen (16 ahrh.) 17 hıs
f Prof. Dr. Joh Specker B., Der einheimiısche Klerus Spanısch-
Amerıka (16 Jahrh.) mıt besonderer Berücksichtigung der Konzilien un!
Synoden, 73 bis 07 Dr Benno Bıermann Briefe des ersten
chinesiıschen Priesters un Bischofs Fray Gregorio LOpez AUSs dem Indıas-
Archiv Sevalla, bıs 117 Dr AXMaver Bürkler Die Bewaäahrungs-
geschıichte des chinesischen Klerus 11 ı7 un 18 Jahrhundert 119 bıs 1492

Dr Georges Mensaert M 9 Le Pere Pıe Liu T'  5 Missıonnaire
Shensi d’apres correspondance (1760—1785); 143 bıs 161; Prof Dr Joh.
Beckmann B E Die lateinısche Bıldung des chinesischen Klerus 17 un

Jahrhundert, 163 bıs 187; Tragella, Le vicende. d’un opuscolo
ul clero indigeno del SUO autors, 189 bis 202 Dr Freitag
Die Fortschritte des einheimischen Klerus nd der einheimischen Hierarchie 112

den Missionsländern i den etzten dreißig Jahren 1920 bıs 50) 203 b1s 9392
Prof Dr Ohm Die philosophisch- religionswissenschaftlich theo-
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logische Ausbildung des indischen Klerus, 235 bıs 250; Dr Bühlmann
Cap., Finheimischer Klerus un einheimische Liturgie Bantu- Afrıka.,

92951 bıs 273 Dr Schmid Rıtes Aaml!'  dl et lıturgıe catholı-
qUuc«, 275 bıs 2053 Laufer Das Schicksal des Kleinen Seminars

Vikarıat Rabaul wahrend der Krıiegs un! Nachkriegszeıt 297 DISs 305
Von den Beıtragen befassen sıch acht miıt der Miıssionsgeschichte. Die

übrıgen behandeln Gegenwartsiragen mıssionskundlıcher un! methodischer Art
un bieten brauchbare Hinweise, WIC dıe Ausbiıldung des einheimischen Klerus
noch besser gestaltet werden annn und MU!: Zu der Übersicht VO  . Freıtag
SC1 angemerkt daß CS ZUT rıchtigen Beurteilung der Lage ‘dienlich 1St Wenn be1ı
Statistiken über den einheimıschen Klerus StEeits Zugehörigkeıt ZU)' Welt-
der Ordensklerus rt angegeben wird Freıtag halt c für 1ine Frage,
d1: noch loösen ist ob den Missionsländern nıcht noch vıel mehr der C111-

heiımiısche Weltklerus heranzubilden 1St Man hat ber den Eindruck dafß be1ı
manchen Statistiıken dieses Problem nıcht gesehen wiırd der absıichtlich nıcht
darüber berichtet wird, weıl das Verhältnis prozentual für den Weltklerus
gunstig ıst Wenn ber heute imMmer mehr Missionsgebiete dıe ordentliche Diö=
zesanverfassung erhalten, WI1IC kürzlıch West- und Sudafrika., ist die
praktısche Durchführung dadurch erschwert daß verhältnismäßig wen1ıg Welt-
klerus vorhanden 1St insotern manche Aufgaben un: Amter Sar nıcht der doch
n miıt dem Stand der.. Relıgi0sen vereinbar sind Die wissenschaftlıche Be-
trachtung darf auch nıcht an dem anderen Problem vorübergehen, das dıe heutige
philosophisch--theologische Ausbiıldung des einheimischen Klerus berührt; Prot.
Ohm unternımmt das W agnıs, indem für C1nN bestimmtes Land, nämlich
Indien. Fehler feststellt und Besserungsvorschläge macht Es darf ber nıcht
übersehen werden, daß dıeAusbildung sozi1al-wirtschaftlichen Fragen un!
über das erhaltnıs Vo  — Kırche un! Staat auch VO  s unmittelbar praktıscher Be-
deutung mıiıt Rücksicht auf die sozıalen Kämpfe un!' die nationalistische Welle
ist Aus dem Beıtrag VO  — Bühlmann zıehen WIT dıe Schlußfolgerung, daißs WITL

dem einheimischen KlerusVO  - noch nıcht Sanz überwundenen Kuropaısmus
Aaus vıel Nn zutrauen un das Führerprinzıp stark für das auswartıge
Miıssıonspersonal beanspruchen. Fo fehlt der Erzıiehung ZUr CI On
1: 1 der Kıngeborenen für das Wohl iıhrer Kirche,
uch auf dem Gebiete der Schaffung einheimischen Literatur un miıt bezug
darauf an der gründliıchen Pilege der Muttersprache den Missionsseminarien.
Anschaulich gıbt Schmid 1n Beispiel für diıe Verwertung volkischer Brauche
amerun für die bodenstandıge Liturgie, soweıt S1C Rahmen der kırchlichen
Vorschriften zulässig ist.

Das Thema, einheimischer Klerus. ist nıcht erschöpfend 112 der Festschrift
behandelt, Was auch ohl nıcht beabsıichtigt WAar und schwer durchtührbar ist.
Jedoch vermıssen WIL ungern“in solchen Spezialschrift 1ne Einführung
dıe Gesamtproblematik, ferner 1NC Stellungnahme den missionsrechtlichen
Ausführungen von Bartoccettı er die „de tacto” ungunstıigere Lagedes
einheimischen Weltklerus den auswartigen Genossenschaft übertragenen
Missıonsgebieten; vgl Bartoccetti, Ius constitutionale Missionum, JTurın 1947,

145 ff De quaestione indigenae cler1. Als ganzes gl ıst dıe
Festschrift heute wıeder angebrochenen Zeitalter der einheimischen Kirche
besonders zeitgemaßl; SI ist unter der verdienstvollen Führung des Herausgebers
Prof. Bec kmann entstanden, von wissenschaftlicher Methodik geleitet und
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erbringt den Beweıs, dafß die S S {t betäahigt un g-
willt ıst, brauchbares Material für den Aufbau und Ausbau der Missionskirchen

liefern.
Münster 1. Max Bierbaum

Miss:zonarısche Werbeschriften
Ö  () S un! eti S D Wezweiser für Miıssıonsberufe, Augsburg-

Göppingen 1948, Verlag Joh Wilh Naumann, 160
Dr Joh Thauren S, V. Priester un hatholısche Weltweite, 1en

1949, Verlag Unio clerı PTO miıssioniıbus Oesterreichs, Wiıen, Stephansplatz 5.
() Z F Die katholische Uhrklichkeit UN dıe Weltmission,

Altötting 1950, Bericht der Arbeitsgemeinschaft „ Weltmission”. Werktagung
des Deutschen Katholikentages,

Dr D 9 Der österreichıische Anteiıl der yrden (T M3sSs-
s20NnSWeTR der Kirche, Wien 1950, Unio cleri pro missiqnibus Oesterreichs,
Wien I’ Stephansplatz

Katholisches Missionsjahrbuch der Schweiz. AD AUSirE mıssıonnaıre catho-
lıque de la SUu1sse, 1951, Freiburg 1951, Selbstverlag des Schweiz. Kathol. Aka-
demischen Missionsbundes, 100

CT Deutsche Evangelısche Weltmissıion, ahrbuch 1957
Hamburg 1951, Verlag Deutsche KEvangelısche Missionshilfe, 78 SY 2,—

Kın brauchbarer Wegweiser für solche Personen, dıe Neigung un! Kıgnung
ZU: Missionsberuf haben, und auch tur die VOoOn ihnen Auskunft angegan-
genen Seelsorger. Die männlichen und weiblichen (Orden un Genossenschaften
werden in ihren besonderen Zielen und Aufgaben, in iıhrer heutigen Tätigkeit
un 1n der Ausbildung des Nachwuchses urz geschildert, da: jeder S1'
schnell eın Bild davon machen kann. Bei einer Neuauflage mfißten auch die
Instituta saecularıa berücksichtigt werden.

Nach einer kurzen Einführung von Dr. Joh Tha folgen die
uf einer JTagung der Unıo0 Glerı gehaltenen Vortrage: Dr. Albert Rohner

D., Die heilige Messe als Weltopier:; Dr. Mariıanus Vetter Priester
und Weltkirche; Bichlimair S 1€ Stellung des Missionsgedankens 1n
der Seelsorge. Nach Rohner ist das pfer des Kreuzes e1in der anzCHh Welt
zugewandtes, dıe N Welt berührendes und angehendes Opfer; ähnlich geht
auch das hi Meßopfer 1ns Weıte, in seinem wesentlichen Kern und auch ın seıner
wesentlıchen Gestalt, insotern 1m Unterschied von dem einmalıgen TEUZES-
opfer überörtlich un: überzeitlich ist und ın der Gestalt des Mahles allen Men-
schen nahe und verstäandlich ıst; auch iın der textlichen Einkleidung kommt der
Charakter eines Weltopfers Zzum Ausdruck. In dem Beitrag von Vetter wırd dog-
matisch dargelegt, daß das Priestertum der Kırche eiıne Teilnahme am Hohen-
prıestertum Christi ist und daß dieses Hohepriestertum Ch;i;tf unıversal iın
seıner Sendung ist und deshalb auch Priestertum einen wesentliıch unıver-
salen Charakter haben muß. Vom seelsorglıchen Standpunkt aus behandelt

Bichlmair die beiden Fragen, was die Mission der Seelsorge geben hat un!‘
was dıe Seelsorge der Mission geben kann. Mit Recht bemerkt Thauren ın
seiner Kinführung, daß In den reisen unseTES katholischen Volkes NUTr zu olft
eın tieferes un:' opfermutigeres Verständnis: für Weltkirche un: Weltmission
vorhanden se1 als beı vielen katholischen Priestern. Der Einwurf der fortschrei-
tenden Paganiısierung der christlichen Länder, die alle Kräfte ın der Heimat

yforderez dürfte L1UT als „bıllıge Selbstberuhigungspille“ g  €  e werden
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Kıne außerlich kleine S Scheift. ber gefüllt mit Problemen un Lösungs-versuchen. Jos. Peters zeıigt die Kirche 1m Angriff auf die Welt und ıhre Schwie-
rigkeiten bei der Eroberung, indem ‚Stellung ZUT „Inflation“ des Aus-
drucks Mıssion, ZUr Missionspflicht un: ZUFEF Vertretung der Missionsidee 1m
deutschen Katechismus nımmt, und Z Wr Von theologischer Sıcht AQus. Die Erfül-
lung der weltmissionarischen Aufgabe der Heimat ist behandelt in Reftferaten
ber dıe Vor- und Fortbildung des Klerus (Dr Gypkens A.) ın der Pfarr-
seelsorge (Prälat Solzbacher), durch die Mıtarbeit der Presse (Dr. Pehl), durch
Film. Bildband un! Funk (K. Loven) un! In der Zusammenarbeit der Päapst-lıchen Missionswerke und der mIissionierenden Orden un Genossenschaften mıt
Vortragen VO  —$ Peters, Solzbacher und Provinzial Graäaf GC. S: SpDie Mitarbeit der Laien als Mıssionsarzt, chwester un!: Bruder wird VO  e} Dr.
Jahn (& Robert un: Schwester Borgia Hi Kreuz unter viel.
seıtigen Gesichtspunkten dargelegt. Die Vorträge und auch das Protokoll über
die anregende Diskussion zeıigen, daß INnd  —$ mıt erfreulicher Offenheit un:! Sach-
iıchkeit zahlreichen orblemen der heutigen Missionslage ellung Blhat

Eın Führer für Missionsberufe, der uber die ın Osterreich ansassıgenMıssionsorden un: Genossenschaften unterrichtet und miıt seiınen oft packendenSchilderungen AUS den Missionsfeldern un: seıner feinen, bebilderten Ausstat-
tung zeıtnahe Propaganda machen versteht

Das Schweizer Jahrbuch handelt ber Mıiıttel- und Südafrika, unterrichtet
er die geographischen und ethnologischen Verhältnisse. die missıonarısche Ver-
gangenheıt und Gegenwartslage un: schlie(ß+ miıt einem Bericht ber das heimat-liche Missionswesen un einer Missionsbibliographie der Schweiz. Karten undBilder dıenen ZUTr Veranschaulichung. Bedeutende Fachleute WIie Schebesta,Kiılger, Bühlmann, Schurmans, Aujoulat, Beckmann gehoren den Miıtarbeitern.Vielleicht darf die Frage erhoben werden, weshalb nicht auch tudenten
Zur Mitarbeit herangezogen werden, da sıch doch eıne VO Schweiz ath
kad Missi:onsbund veröffentlichte Schrift handelt? Erziehung ZuU  $ hiterarıschen
Miıtarbeit bedeutet Weckun
Mission.

des Verantwortüngsbewßtseins gegenüber der

Zum Schluß eın Bericht über das Von evangeliıscher Seite veroffentlichte
Jahrbuch das 1n der deutschen evangelıschen Christenheit auch für den Missions-
auftrag Christi werben 111 und nach 1Ojahrıiger Pause wieder erscheinen konnte.
Es 1st 1Im wesentlıchen ein Niederschlag des Deutschen Evangelischen Missions-
tages Von 950 Zu Anfang steht eın Beıtrag VO  —$ K. Hartenstein: SC AA Neube-
sSinnunNg über das Wesen der Miıssıon.“ Hier wiırd die Missionspflicht der Kirche
auf Grund der Schrift und mıiıt Rücksicht auf die heutige Lage der Kirche
dargelegt. In yroßen Linien zeichnet Hartenstein die veranderte Sıtuation der„sendenden Kıirche“ Kein christliches Abendland: mehr, Authören des. Staats-
kirchentums und der das ganze olk umfassenden Volkskirche. deshalb Ent
sakularisierung der Kirche und Entchristlichung der Völker un Staaten, so daßdıe sendende Kıirche. VOTr dıe Frage gestellt WIT ob dıe mi1ss1oNarısche Ver-
pflichtung nıcht prımar auf den Zeugendienst iın der eigenen Umgebung umge-stellt werden muflß Ferner großer Umschwung ın den Miıssionsländern, WwWo dıe
Verselbständigung der Kirchen große Fortschritte macht, un! Zusammenschlufß
der sendenden und der jJungen Kirche der Missionsfelder 1n der ökumenischen
jewegung, daß die Weltmission „In neuer Weise die Sache der gesamtenChristenehit auf der ganzen Welt“ wiırd. Gegenüber dem Nationalismus 1n

Übgrsee verliert die bisherige Führungß Europas immer mehr an Bedeutung, in
Ökümenis£hes Institut; ‘Bésiiféézungen  239  3. Eine äußerlich kleiné S‘chrift," aber gefüllt mit. Problemen und Lösungs-  versuchen. Jos. Peters zeigt die Kirche im Angriff auf die Welt und ihre Schwie-  rigkeiten bei der Eroberung, indem er u.a ‚Stellung zur „Inflation“ des. Aus-  drucks Mission, zur Missionspflicht und zur Vertretung der Missionsidee im  deutschen Katechismus nimmt, und zwar von theologischer Sicht aus. Die Erfül-  lung der weltmissionarischen Aufgabe der Heimat ist behandelt in Referaten  über die Vor- und Fortbildung des Klerus (Dr. Gypkens S. M. A.), in der Pfarr-  seelsorge (Prälat J. Solzbacher), durch die Mitarbeit der Presse (Dr. Pehl), durch  Film, Bildband und Funk (K.Loven) und in der Zusammenarbeit der Päpst-  lichen Missionswerke und der missionierenden Orden und Genossenschaften mit  Vorträgen von J. Peters, J. Solzbacher und Provinzial R. Gräf C.S. Sp. —  Die Mitarbeit der Laien als Missionsarzt, Schwester und Bruder wird von P. Dr.  Jahn M.S. C., P. Robert S. V.D. und Schwester Borgia v. Hl. Kreuz unter viel-  seitigen Gesichtspunkten dargelegt. — Die Vorträge und auch das Protokoll über  die anregende Diskussion zeigen, daß man mit erfreulicher Offenheit und Sach-  Z  lichkeit zu zahlreichen Porblemen der heutigen Missionslage Stellung genommen  hat.  4. Ein Führer für Missionsberufe, der über die ifi Österreich ansässigen  Missionsorden und Genossenschaften unterrichtet und mit seinen oft packenden  Schilderungen aus den Missionsfeldern und seiner feinen, bebilderten Ausstat-  tung zeitnahe Propaganda zu machen versteht.  5. Das Schweizer Jahrbuch handelt über Mittel- und Südafrika, unterrichtet  über die geographischen und ethnologischen Verhältnisse, die missionarische Ver-  gangenheit und Gegenwartslage und schließt mit einem Bericht über das heimat-  liche Missionswesen und einer Missionsbibliographie der Schweiz. Karten und  Bilder dienen zur Veranschaulichung. Bedeutende Fachleute ‚wie Schebesta,  Kilger, Bühlmann, Schurmans, Aujoulat, Beckmann gehören zu den Mitarbeitern.  Vielleicht darf die Frage erhoben werden, weshalb nicht auch Studenten  zur Mitarbeit herangezogen werden, da es sich doch um eine vom Schweiz. Kath.  Akad, Missionsbund veröffentlichte Schrift handelt? Erziehung zur literarischen  Mitarbeit bedeutet Weckun  Mission.  :  g des Verantwortüngsbewßtseins gegenüber der  6. Zum Schluß ein Bericht über das von evangelischer Seite veröffentlichte  Jahrbuch, das in der deutschen evangelischen Christenheit auch für den Missions-  auftrag Christi werben will und nach 10jähriger Pause wieder erscheinen konnte.  Es ist im wesentlichen ein Niederschlag des Deutschen Evangelischen Missions-  tages von 1950. Zu Anfang steht ein Beitrag von K.Hartenstein: „Zur Neube-  sinnung über das Wesen der Mission.“ Hier wird die Missionspflicht der Kirche  auf Grund der Hl. Schrift und mit Rücksicht auf die heutige Lage der Kirche  dargelegt. In großen Linien zeichnet Hartenstein die veränderte Situation der  „sendenden Kirche“: Kein christliches Abendland. mehr, Aufhören des. Staats-  kirchentums und der das ganze Volk umfassenden Volkskirche, deshalb Ent-  säkularisierung der Kirche und Entchristlichung der Völker und Staaten, so daß  die sendende, Kirche vor die Frage gestellt wird, ob die missionarische Ver-  pflichtung nicht primär auf den Zeugendienst in der eigenen Umgebung umge-  stellt werden muß. Ferner großer Umschwung in den Missionsländern, wo die  Verselbständigung der Kirchen große Fortschritte macht, und Zusammenschluß  der sendenden und der jungen Kirche der Missionsfelder in der ökumenischen  bewegung, so daß die Weltmission „in neuer Weise die Sache der gesamten  Christenehit auf der ganzen Welt“ wird. Gegenüber dem Nationalismus in  Üßg;see verliert die bisheflrigey\‚l*üh;ungj Eyiröpé._—flsy‚ immer mehr än(Bedehtl_xng,——in  ‚ Öküm„eifi‘i's;‘‚\c’h‘es'ln!sffituf .  nder Un‘"ive rsität Tübingen; ‘Bésiiféézungen  239  3. Eine äußerlich kleiné S‘chrift," aber gefüllt mit. Problemen und Lösungs-  versuchen. Jos. Peters zeigt die Kirche im Angriff auf die Welt und ihre Schwie-  rigkeiten bei der Eroberung, indem er u.a ‚Stellung zur „Inflation“ des. Aus-  drucks Mission, zur Missionspflicht und zur Vertretung der Missionsidee im  deutschen Katechismus nimmt, und zwar von theologischer Sicht aus. Die Erfül-  lung der weltmissionarischen Aufgabe der Heimat ist behandelt in Referaten  über die Vor- und Fortbildung des Klerus (Dr. Gypkens S. M. A.), in der Pfarr-  seelsorge (Prälat J. Solzbacher), durch die Mitarbeit der Presse (Dr. Pehl), durch  Film, Bildband und Funk (K.Loven) und in der Zusammenarbeit der Päpst-  lichen Missionswerke und der missionierenden Orden und Genossenschaften mit  Vorträgen von J. Peters, J. Solzbacher und Provinzial R. Gräf C.S. Sp. —  Die Mitarbeit der Laien als Missionsarzt, Schwester und Bruder wird von P. Dr.  Jahn M.S. C., P. Robert S. V.D. und Schwester Borgia v. Hl. Kreuz unter viel-  seitigen Gesichtspunkten dargelegt. — Die Vorträge und auch das Protokoll über  die anregende Diskussion zeigen, daß man mit erfreulicher Offenheit und Sach-  Z  lichkeit zu zahlreichen Porblemen der heutigen Missionslage Stellung genommen  hat.  4. Ein Führer für Missionsberufe, der über die ifi Österreich ansässigen  Missionsorden und Genossenschaften unterrichtet und mit seinen oft packenden  Schilderungen aus den Missionsfeldern und seiner feinen, bebilderten Ausstat-  tung zeitnahe Propaganda zu machen versteht.  5. Das Schweizer Jahrbuch handelt über Mittel- und Südafrika, unterrichtet  über die geographischen und ethnologischen Verhältnisse, die missionarische Ver-  gangenheit und Gegenwartslage und schließt mit einem Bericht über das heimat-  liche Missionswesen und einer Missionsbibliographie der Schweiz. Karten und  Bilder dienen zur Veranschaulichung. Bedeutende Fachleute ‚wie Schebesta,  Kilger, Bühlmann, Schurmans, Aujoulat, Beckmann gehören zu den Mitarbeitern.  Vielleicht darf die Frage erhoben werden, weshalb nicht auch Studenten  zur Mitarbeit herangezogen werden, da es sich doch um eine vom Schweiz. Kath.  Akad, Missionsbund veröffentlichte Schrift handelt? Erziehung zur literarischen  Mitarbeit bedeutet Weckun  Mission.  :  g des Verantwortüngsbewßtseins gegenüber der  6. Zum Schluß ein Bericht über das von evangelischer Seite veröffentlichte  Jahrbuch, das in der deutschen evangelischen Christenheit auch für den Missions-  auftrag Christi werben will und nach 10jähriger Pause wieder erscheinen konnte.  Es ist im wesentlichen ein Niederschlag des Deutschen Evangelischen Missions-  tages von 1950. Zu Anfang steht ein Beitrag von K.Hartenstein: „Zur Neube-  sinnung über das Wesen der Mission.“ Hier wird die Missionspflicht der Kirche  auf Grund der Hl. Schrift und mit Rücksicht auf die heutige Lage der Kirche  dargelegt. In großen Linien zeichnet Hartenstein die veränderte Situation der  „sendenden Kirche“: Kein christliches Abendland. mehr, Aufhören des. Staats-  kirchentums und der das ganze Volk umfassenden Volkskirche, deshalb Ent-  säkularisierung der Kirche und Entchristlichung der Völker und Staaten, so daß  die sendende, Kirche vor die Frage gestellt wird, ob die missionarische Ver-  pflichtung nicht primär auf den Zeugendienst in der eigenen Umgebung umge-  stellt werden muß. Ferner großer Umschwung in den Missionsländern, wo die  Verselbständigung der Kirchen große Fortschritte macht, und Zusammenschluß  der sendenden und der jungen Kirche der Missionsfelder in der ökumenischen  bewegung, so daß die Weltmission „in neuer Weise die Sache der gesamten  Christenehit auf der ganzen Welt“ wird. Gegenüber dem Nationalismus in  Üßg;see verliert die bisheflrigey\‚l*üh;ungj Eyiröpé._—flsy‚ immer mehr än(Bedehtl_xng,——in  ‚ Öküm„eifi‘i's;‘‚\c’h‘es'ln!sffituf .  n



J4() esprechungen

Hınsıcht C1nNn Vorteil fur dıe Mıssıon, insofern S1C nıcht mehr als Wege-
bereiter der Bundesgenosse des politischen Imperialısmus verstanden werden
ann Dazu kommt das unheimliche Werden einheitlichen Weltkultur mıt
dem gleichzeıitigen Untergang uralter Ordnungen der * Eingeborenen und als

Konkurrent un Bewerber dıie Weltherrschafit das antıchristliche Rufßs-
land Angesichts dieser Lage sucht dıe evangelische Kırche nach

u für ihre Missionsarbeit un! findet SIC dem Verständnis der
Heilsgeschichte Unser Heil 1sSt gebunden C110 geschichtliches Ge-
schehen das die Vergangenheıt die Gegenwart und dıe Zukunft umfa{ßt das
ıne entscheı1dende, einmalıge Miıtte hat die Geburt den '"Laod und die Autfer-
stehung Jesu Christı Und dıe Mission als das Zeugnıi1s der (semeinde unter
den Volkern“ 1St „der eigentlıche, heilsgeschichtliche 1NNn der Zwischenzeit
zwıschen Hımmelfahrt un: Wiederkunit, der WILI stehen Kür das SEA
Neue Testament ıst ıe Missıon das entscheidende Vorzeichen tüur das Kommen

Des-des Herrn, der entscheidende Sinn der heilsgeschichtlichen Zwischenzeıit.“
halb habe Luther un! dıie Seinen falsch gesehen, WenNnn S1C meınten, Heiden-
155107 SC1 nıcht mehr not1g, denn das Evangelıum SC1 bereıts durch die zwolf
Apostel allen Völkern angeboten worden Der Sekretär des Internationalen
Missionsrates Dr Goodall will! SC1NCIIH Beıtrag Rückkehr ZUT Eschatologı1e
dıe eschatologische Verantwortung stärken durch Herausstellung VO  w ZWCI
Werten als Voraussetzung und Inhalt C1INCT gesunden eschatologischen Lehre
die TIranszendenz Gottes und das NECUC Kommen Gottes der Gegenwart
und Kraft des Heilıgen Geistes. Wo INa  — sıch diesen Wahrheiten wirklich beugt
komme i1an N eschatologıschen Haltung, die gekennzeichnet ıst durch
„Erwartung“ als glaäubıige Hoffnung und zugleıch „apostolıscher Gehorsam“ durch
dıe Verkündigung der guten Botschaft Von Gott der Welt Es tolgen Reise-
berichte uber die V  N Missionen Indien, Sudsee un: Ostasien Zum uß
berichtet Walter Freıitag anschaulich uber die Lage der deutschen evangelischen
Missiıon nde des Jahres 950 Trotz der Rückkehr Aus C'hina sınd noch {iwa
450 deutsche Missjionskralite atıg Urganısatorisch un! missionstheologisch steht
die evangelıche Mission VOT Problemen, die mıt der Verselbstän-
digung der Missionskırchen, miıt der SAanz auf dem Gesellschaftcharakter autf-
gebauten evangelischen Missionsarbeıit und mıt der Notwendigkeit
und tieferen Verständnisses des Missionsauftrages der Kirche zusammenhangen.

Unser Bericht uüber das Jahrbuch ist eiwas ausführlicher geworden, denn ı
Zeitalter der ökumenischen Bewegung hat für uns Wert, exira
schauen. und ZU wıssen, Was beı der Missionstätigkeit, VOI allem doktrinar, ınt
und Was un trennt, auch die CMECINSAMEN Hindernisse der Missıonierung
begründet sınd. Das Jahrbuch zeıgt auch deutlich, dafß 198028  - deutschen CVaNgC-
liıschen reisen sıch ernstlich 10C NEUEC theologische Begründung derMissions-
pilicht bemüht, den Missionsdienst draußen als „Wesenszug uUuULNsSeICS Christen-
standes“ und unter dem Gesichtspunkt „UNSCTCT Verbundenheit als Glieder

Leib“, WIC Freitag betont, erkennt.
Münster Max Bierbaum

ikumenisches Institu+?
der Universität Tübingen



Takayama kon
EKın chrıstlicher eld der Urkirche Japans

Von Johannes Laures Toökyo

Machtvall hebt sıch aus der Geschichte der Urkirche Japans diıe
Heldengestalt JIakayama Ukons heraus *. Hier steht C111 Mann VOor
Uuns, den IN  H mıt Re als der größten. SCINCT génialen
aännern erstaunlich reichen eıt betrachtet“. C1MN Mannn der
SCINCT Person alles naturlich ute undSchöne SC1INECS ritterlichen

Jakayama Ukon, VO  —; den Jesuitenmissionaren gewöhnlich Justus Ucon-
dono genannt, war der alteste Sohn Takayama Zushos, Edelmannes
der Provinz Settsu ı Mitteljapan. Er wurde wahrscheinlich N der 1553 auf
dem vaterlichen Schloß Takayama geboren. Im Jahre 1563 inden WTr SCINECLN.
Vater als ommandanten der Festung Sawa (nicht weıt VO  —$ Nara) Dienste
des Herrn der Provinz Yamato, Matsunaga Hisahide: Anfangs WIC SCIMN Herr
CIMn entschiedener Feind des Christentums, wollte dieser ehrliche Verteidiger der
Japanıschen Gotter Redestreit mıt Bruder Lorenz die Religion Jesu als
Landesgefahr entlarven, ber die Wucht der Gründe: des redegewandten Bruders
bewirkte ın SCINCI wahrheitssuchenden Seele 1ne gewaltige Sinnesänderung.
dafß Aaus TIMMISCH Feind in eifrıger “Anhanger Christi wurde. Auch

N amılie führte ZU Glauben. Sein altester Sohn, UNSCTI  S! Held
Ukon, erhielt in der Taute den Namen Justus. ehn Jahre spater bekamen. Aıe
TakayamadieFestung Takatsuk:ı (etwa ı der Mitte zwiıschen Kyöto un ÖOsaka)
Der Vater überließ dıe Herrschaft SCINCM Sohne Ukon und wıdmete sıch Sanz
der Bekehrung SCINECT Untertanen Im Jahre 158 vertauschte Ukon JT akatsuki
mıiıt der etwas größeren Herrschaftt Akashıi (etwas westlich VOo  } Köbe, Provinz
Hariıma) Zwei Jahre spater wurde VO Diıktator Hideyoshi (dem 1 aıco Sama
der Jesuıtenbriefe) SC1 chrıistlichen Glaubens WCSCH abgesetzt und diente SEIL
1588 demmachtigen Hause Maedaals einfacher Samuüuraı Kanazawa (Provinz
Kaga, mittleren Norden der Hauptinsel Honshü). Beım Ausbruch der großen

Verfolgung Jahre 1614 wurde nach Nagasaki verschleppt und ı November
des gleichen Jahres nach Manıla verbannt. ort starb bereits Februar 1615

In Japan steht der Famılıenname an erster, der Rufname. zweıter Stelle.
Wir wollen fortan diesem Landesbrauch folgen.

An erster Stelle sınd die drei großen KFeldherren un! StaatsmännerNobu
nNnafga, Hideyoshı und leyasu NCNNCH, die Aaus dem Chaos der Kleinstaaterei Ce1nN

CIN1ISES Reich schutfen un! den Grund ZU modernen Japan legten. Gegen Aus-
gang des L Jahrhunderts wirkte Kyöto und Umgebung der größte Meister
der Teezeremonie (Chanoyu), Senno-Rikyü Auffallend ıst VOT allem, daß

n Anzahl der bedeutendsten Feldherrn eıfrıge Christen waren: Ötomo
Örin, Konishi Yukınäga, (Gamo Ujisato, Kuroda .Yoshitaka un VOT allem unser
Held‚ Takayama Ukon Die hochherzige christliches Hosokawa (sracıa gilt bis auf
den utigen Tag als 1N6 der edelsten und größten Frauen der japanıschenGeschichte.

Missions- Religionswissenschaft NrT.kumenisches nstitut _
der Universität Tübingen
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Volkes mıiıt dem Menschheitsideal der Reli géion des Kreuzes ın hoher
Vollendung harmonisch vereinıgt. JTakayama verkörperte 1n sıch
das japanıische Ritterideal (Bushidö) und erreichte gleichzeitig die
hoöchste Vollendung in der J eezeremonıe und in der Kunst des
teinen Geschmacks (Chadö). Beides wurde verkläart un! gekront
durch seıne Meisterschafit in der hochsten Kunst eines heilıgen
Lebens.

Als echten Ritter (Samurai der Bushı)  } kennzeichnet JTakayama Ukon VOT

allem se1ne große fe rke Als junger Mannn VO  — Jahren verschmahte
C  y sıch durch dıie Flucht einem klardurchschauten Anschlag auf seın Leben

entziehen. Vielmehr suchte die Getahr auf. unnn 1n ehrlichem Kampf den Feind
bezwingen, und irug den Sieg davon Ukon fühlte in sıch dıe Kraft un: den

Mut, selbst den Kampf mıt dem großen Nobunaga bestehen, un hatte ıhn
wohl auch bestanden, hatte nıcht 1€e Erkenntnis der Unerlaubtheit dıeses Kampfes
seiner. Hand dıe Wafiten entwunden Bei Yamazakı griff Akechi Mıtsuhide.
den Morder seines Herrn Nobunaga, mıt eıner kleinen Schar mutıg und warf
den Gegner, noch eche Verstarkung eintraf Als ihn be1i Shizugatake seıin sturmı1-

Ukon un SEeE1InN Vater diıenten ıs ZU. Jahre 1573 Wada Korenaga aıt
unwandelbarer J] reue Der junge un leichtsinnıge Korenaga lLieß sıch Vo gleıch-
gesinnten Freunden bereden, Vater nd Schn AUS dem Wege raumen, weil
iıhm ıhre wohlgemeınnten Mahnungen lastıg ute Freunde warnten S1E
Vor der rohenden Gefahr, ber dennoch nahmen S1€ Wadas Einladung Al ob-
chl S1€ wußten, daflß INd)  — sS1Ce beı dieser Gelegenheıit überfallen wollte. Es kam
Zu einem heißen Kampf, in dem dıe Takayama sıegten. Wada Korenaga starhb

den Folgen der erhaltenen Wunden. Luis FTO1S, Miyako(=Kyöto), den
2 1573, 1ın Cartas de Japäo, Kvova 1598, Bd. , SS. 341v—3492 Ferner Luis
Frois, S an übersetzt und kommentiert VOo  — Schur-
hammer un! Voretzsch,, Leipzig a: ED

Takayama Ukon War als Herr Von Takatsukı Vasall des Arakı Murashige
und ‚dieser wiıeder eın Vasall un: Günstling Nobunagas. In treuloser W eise
schloß sıch Arakı einer Liga der Feinde Nobunagas und brachte damıt (UJkon
1ın einen furchtbaren Gewissenskontftlikt. Nach dem japanischen Ritterkodex
mußte seinem unmıttelbaren Lehnsherrn Arakı Waffengefolgschaft leisten,
aber sein christliches (jewissen sagte ihm, dürfe siıch nıcht eınem offenbar
ungerechten Krieg den obersten Lehnsherrn Nobunaga beteiligen. ODUnN-
agas Drohung, alle Christen niıederzumetzeln un! alle Kirchen zerstoren,
steigerte NUr noch seine Gewissensangst, aber zuletzt sıegte seın christliches
(„ewissen, obwohl damıt seine Schwester und seinen einzıgen. Sohn (sie be-
fanden sıch als Geisel in Arakis Hand) einem fast sicheren Tode überantwortete.
Francıisco Carr1ao, Kuchinotsu, den 1579, ın Eglauer, Briefi au

Augsburg 1596, Bd 111, SS 329— 333 Ferner: Luis Fro1s,
Parteda Histerjade Japam.:. editados anotados POTr ]Joao0o do Amaral
Abranches Pınto Yoshıtomo Okamoto, Töquio, 1938, FEA

Im Jahre 5382 hatte Nobunagas Günstling Akechi Mitsuhıide seınen Herrn
ın Kyöto mıt großer. Übermacht überfallen und samt dessen Erstgeborenen
Nobutada vernichtet. Nobunagas drıtter Sohn Nobutaka verband sıch mit ıde-
yoshi ZU Rachekrieg den Mörder, un JTakayama Ukon schloß sich ihnen
Als unmittelbarer Nachbar des Verräters erbat un! erhielt dıe Ehre, als erster

A
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scher Waffengefährte Nakagawa Kıyohide CINCTIR ungleıchen Kampf mıt dem
achtfach überlegenen Gegner dräangte ließ sıch schlıefßlich fortreißen, we1ıl
den Vorwurf der urcht der Feigheit nıcht ertragen vermochte Der Kampf
verlief WIC vorauszusehen WAar, unglücklıch ber Ukon kämpfte WIC C1MN Lowe
und verließ dıe Walstatt TStT als Getreuen auf CIM pPadar Mann 1N-

geschrump{ft waren ® Wenn Takayama nach dem Jahre 1587 keine auffallenden
miliıtarıschen Erfolge mehr S, kam einfach daher, dafß ıhm die christen-
feindlichen Machthaber keine Gelegenheit mehr dazu geben wollten ber gerade
dadurch stellen SIC SCINCT Tapferkeit und SC1INCM Feldherrntalent das glänzendste
Zeugni1s aus ‘ Ukons Lehnsherr Maecda 1 oshile erkläarte Vor SCINECEN versammel-
ten Samurai Takayama Ukon, der 1er VOT euch steht Ist C1IN Yy’anz hervor-
ragender un ausgezeichneter Mann, persönlich tapfer Uun! mut1ig und dabe1
gelehrt un! glaubet I1T 1170 Jetz die (Ginade und Gunst des Königs
(1 Hideyoshis) FCNOSSEC WaTtc der erste der jedenfalls der zweiıte Herr

diesen anzugreıten Be1i Y amazakı, Vorstadt Kyotos, wartf sıch miıt
kleinen Schar auf den vieltach überlegenen Feind üund schlug inn die Flucht
noch ehe dıe Hauptmacht unter Hideyoshiı eintraf Lu1s Frois, Kuchinotsu, den

11 1582, n Cartasdelapäo 88 4v—52, und ınn Briefeaus Japan,
111 191— 214 Ferner Luis Frois, Segunda Parte da Hiıstor  13a

de Japam, SS 344— 345
Ö Bei Shizugatake standen Takayma Ukon und Nakagawa Kıyohide miıt

eiwas mehr als 2000 Mannn dem 15276 000 Mannn starken Heere Sakuma arı-
gegenüber Nakagawa drangte ZU Kampf ber der vorsichtigere aka-

yama sah die Aussichtslosigkeit achtmal überlegenen Gegner besiegen.
un suchte Nakagawas KEıter maßıgen Nakagawa jedoch lielß sıch nıcht beleh-
E und riß schließlich Ukon in SC1INCIN Ungestüm mıt Die Folge War 116 VeI-
nıchtende Niederlage Nagakawa hel Kampf und SCIN Kampfgenosse entging
DUr WIC durch C1N W under dem gleichen Schicksal Die meısten un besten SC1INCGCT

Leute auf der Walstatt geblieben Luis Frois. Nagasakı den !
Cartas de lapäao 8 96v—97(b 1 s)

im Jahre 1587 wurde Takayama Ukon VO  —_ Hideyoshı SC1INCT Herrschaft
Akashı entsetzt weil sıch weıgerte, seINEN Glauben verleugnen wahrend

bıs dahın noch SC1INCT (runst gestanden hatte ber dıe Gründe dieser
Sinnesänderung Hideyoshis ist viel geschrieben worden, hne dafß bis ZUT Stunde
IN allseıtig befriedigende Erkläarung gegeben werden konnte Wahrscheinlich
sah Hıdeyoshi der gewaltsamerweıse das Haus Nobunagas der Herrschait
beraubt hatte, UunsCIHN, dafß Takayama viele maächtıige Fürsten ZU Christentum
bekehrte dıe YTages sıch mıt den Erben Nobunagas verbinden un!' ıhm
gefährlich werden konnten Mıt andern Worten, Hıdeyoshiı fürchtete siıch VOTr

Jakayama und bezeugt damıt, daiß ıhn für nıcht verachtenden Kriegs-
mann hıelt Jeyasu, der 1614 Ukon nach Manıila verbannte, sah iıhm necn

potentiellen, höchstgefährlichen Verbündeten SC11C65 Nebenbuhlers Hıdeyori,
Hıdeyoshis Sohn, den SC1IN vaterliches rbe betrogen hatte Wie Vomn

JTakayamas militärischen Talenten dachte, bezeugte unzweıdeutiger Weise,
wenn er sag  , s Ukons Hand seich 1000 Mann mehr wert als 000 ı der
Hand jedes andern  “ Pedro Jlorres Lanzas - Pastells Catalogo
de los Documentos relatıvos 1as Islas Fılıpinas, Barcelona
—19 Bd VI,
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Japans, ber da SCINCIL christlichen Glauben nıcht aufgeben wıll, beiindet
SICH der gegenwartıgen Lage“

Auch SCINCT beispielhaften il C1 ıt verkorperte aka-
yama vollkommenster Weise das Japanısche Kıtterideal Als bei SCINCT Ver-
stoßung Jahre 1587 S) heidnischen Freunde ıhm 10 große Menge Gold
und Sılber anboten, WarTr nıcht bewegen anzunehmen da als Ver-
bannter sıch mıt J1 n beynugen konne *. Im tolgenden Jahr bot Konish:;
Yukınaga SC1INCIN Freunde Ukon iNe ansehnliche Jahresrente d} ıhn abzu.
halten; die ıhm VO  $ Hıdeyoshigestell(e Falle gehen; ber Takayama ZOß

VOT, sıch AL dem arglıstıgen Iyrannen  en stellen, als seINEM großmütigen Freund
ZUrTr Last tallen un ihn Hideyoshis Mißgunst auszusetzen Ehe nach Kvöto
aufbrach, wollte ihm der Vizeprovinzı1al der Gesellschaft Jesu 1N€ Summe Geldes
geben, ber lehnte ab mıt dem Bemerken, ‚9 dafß die Gesellschafft
ıhn SC1INECET Not nıcht Stich lassen werde, und werde sıch S1C wenden
WCNnNn JC der Hılfe bedürten sollte. Das War 1LUX C1iNEe vornehme Art der Ab-
lehnung, un: Waiırklichkeit bat die Patres 11C materıelle Unterstützung,
selbst als Kanazawa biıttere Not litt 11

War J1 akayama Ukon C1MN tapferer Krieger un: fahıger Feldherr, S War
vaielleicht noch höherem Maße C1InN der s{i un: des

feı eın Name glanzt unter den s1ıeben größten Schülern
des beruüuhmten Meisters Sen Riky  u  n L un!:‘ der Iradıtion VOoO  — Kaga gilt
bıs ZU heutigen Tage als das Ideal des Bushidö un! Chadö

Takayama kon War orofß als Mensch aber ungleich größer als
Christ Als zehn oder elfjähriger Knabe empfing C die Taufe

Luis Fro1is. Relacıon del Martiırio de 1os crucıfıcados
(herausgegeben Von Komualdo (saldos Roma

62
Antonio Prenestino unveroffentlichten Brief VO 1587.

romiıschen Archıv der Gesellchaft. Jesu Jap Sın 51, 67v)
Hıdeyoshı, der Ukons Versteck nıcht kannte, hatte das Geruücht ausgestreut,

denke daran, ıhn wieder Gnaden aufzunehmen, und wunsche, dafß sıch
iıhm 1ı Kyöto stelle. Konishıi, der dem verschlagenen ITyrannen nıcht traute, bot
dem Freunde 1ne Jahresrente VO  =) 00O0O Dukaten und warnte ıhn, nach
Kyöto gehen, ber kon War nıcht bewegen, S1C anzunehmen, da
Hideyoshi LEC1ZCN und den Freund bloßstellen konnte.

'11 Jahresbrief von 1588 von (xaspar Coelho Katsusa, den 1589
Cartas de lapäo 11 294517-vV CGt Prenestino, ECDYST. IT Jap

Sın 5 9 t. 67v
Es 1e5 Oda Yurakusai, Hosokawa Tadaokı, Gam  O U)Jiısato., Araki

Murashiıge, Seta Kamon, Shibayama Kenmotou und Takayama Ukon. Von diesen.
s1ıeben vielleicht alle außer Hosokawa Tadaoki und Araki Murashige
Christen. (Gamö6 U)Jisato wurde von Ukon ZU Glauben geführt, und Hosokawas
Gemahlın Gracia Wa  4 ebenfalls 10C Schülerin UuUNsScCcrICc5S Helden. Es wird
behauptet, der große Meister Sen-no Rikyü habe die Taufe empfangen Wenn
dıes rıchtig ıst, verdankte hne weiftfel SC1INCIH Schüler Takayama den Glau-
ben Kataoka Yakıchi, Takayama Ukon,;iin Monumenta Nipponica,

L, I3 (Tökyö 1938), 459
13 Kataoka, Chajın Takayama Minaminobö, Katorikku

Kenkyü, IN D (T’öoky 1944), 136
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und wahrend SC11HCES langen Lebens wankte er nıcht Augen-
hlick (Glauben obwohl CS ıhm wahrlich nıcht leicht gemacht
wüurde SCINCM ott un: Herrn die Ireue bewahren Seine SC-
wissenhafte Beobachtung des christlichen Sıittengesetzes veranlajliste
Nobunaga, ihn ı furchtbaren Gewissenskonflikt stürzen,
aber kon bestand die Prüfung glanzend ** Hıdeyoshiı stellte ın
15587 VOL dıe Wahl Amter Wuüurden un Länder verlieren. oder
den Glauben verleugnen un kon opferte freudig alles
Christus dıe JI reue bewahren Vergebens rıeten ihm
Freunde wenıgstens außerlich den Iyrannen zufriedenzustellen
und miıt dem Munde den Glauben verleugnen aber lehnte
hre Zumutung mıt Entrüstung ab und eNLZOY sıch durch dıe Flucht

nıcht weıter VO  —; iıhnen belästigt werden *® Als leyasu ZU Be-
SINN der großen Verfolgung 1614 Befehl vab, kon OIl Kana-
ZAaWa nach Kyoto bringen, machte nıcht den geringsten Ver-
such, iıh ZUTM Abfall bewegen, aber Takayvyamas Freunde Lan
SCH auf diesen C1inNn wenıgstens durch außerliches Nachgeben dıe
Zuruüucknahme des Verbannungsdekrets erlangen Fı antwortete
Für hrenmanner die 155CNM W as CS bedeutet Christ SCIMN,

kommt 65 überhaupt nıcht Frage, ber diesen Punkt auch L1UFTF

Scherz reden“ Sc Z0S N VOT, des Glaubens wıllen nıcht
nach Kyöto verschleppt werden, sondern selhbst SCIN Leben

hınzugeben, enn nıchts anderes als der Tod schien ıh der
Hauptstadt D erwarten Wenn schliefßlich statt dessen ach Ma-
ıla verbannt wurde, galt das den Augen seıner Zeıtgenossen
schlimmer als selbst der Tod!*

YTakayamas Standhaftigkeit Glauben erscheıint noch hellerem Liichte,
WeNn INa  — das Verhalten anderer christlicher. Daımyö ZU Vergleich heranzıeht.
Von den dreı ıhm engbefreundeten christlichen Generälen Konishi, Kuroda und
Gamö ist kein VO  —$ Feigheit der Lauheit ganzlıch frei sprechen.
Konishi Yukinaga WarTr wenıgstens ersten Augenblick nach Hıdeyoshis Ver-
bannungsedikt WIEC von Furcht gelähmt: un besann sıch TSt auf Christen-
pflicht, als UOrgantino ıh ZUT Beichte gedräangt un ZuU ersten Fiıter zurück-

14 C oben S 249 Anm
Auft Hideyoshis Aufforderung ZU Abfall antwortete © das Christen-

tum und seın Seelenheil gebe für die n Welt nıcht her Prenestino,
cC1ıt 66v

16 Prenestino, A ıt
Pedro Morejon Sa Relacıon de La persecucıon qu«c u V

la ygylesia de lapon e ] Ano de 614 615, Mex1Cco.
1616;

Prenestino, e pı Ssi cC1ıt 67



Laures akayama kon

geführt hatte 19 Kuroda Yoshitaka zeıgte wahrend des Kyüshüfeldzugs
außbergewöhnlichen Bekehrungseifer un: auch nach Ausbruch VO  -} Hıdeyoshis
Verfolgung eiNenNn bewunderungswürdigen laubensmut 2! wurde ber spater
lau Glauben un: mußte VoO  z Valıgnano Z ersten Eıter zuruückgebracht
werden (GSam: Ujisato CT WICS sıch uUurz nach SCINCT Bekehrung als KEıterer für
das Seelenheil SC1HNCT Untertanen Z ber aum hatte Hıdeyoshi die Verfolgung

Die Patres Mıitteljapans hatten aut Hıdeyoshis Befehl sıch nach Kyüshü
eingeschifft, Hiradoa miıt dem Makaoschiff Japan verlassen. Unterwegs
legten S1C Muro (Hafenstadt der Provinz Harima der Mitte zwıschen Köbe
un: Okayama) Dieser Hafen gehörte dem christlichen Admiral Konishı
Yukinaga, un: holffte UOrgantino, hier C Versteck finden,; sıch der
verlassenen Christen VO'  } KyOto un! Umgebung anzunehmen; ber Konishis
Bruder hatte VO  - diesemstrengen Befehl erhalten, keinem Pater oder Bruder
Unterschlupf der auch NUur (sastfireundschaft gewahren. Organtino 1e8
sıch nıcht leicht abweısen, sandte Boten Konishi nach Sakaı, un
als dieser unverrichteter Sache zurückkehrte, zweıten un drohte
gleichzeitig, selbst nach Sakaj W kommen, Wenn 111a  — Botschaft zuruüuck-
WEeEISCN sollte Nun Tfand 65 Konishi geratener, den Pater besuchen wollte
ber nıchts Von Organtinos Plan, versteckt Muro bleiben 1sS5sen Da
erklarte dieser. werde nach KyOöto zurückkehren und dort der Ösaka auf
offener Straße C1MN Unterkommen betteln. Er schlofß mıt den Worten:: „ In der
ersten Schlacht, dıe WITLE mıt dem Teutel auszufechten haben, geht nıcht d}
daß iıch nach Hirado gehe, weil ich Aaus weıter Ferne nıcht helfen könnte,
Hılfe n  1g 1St Als onıshi; dies horte, begann schluchzen bereitete sıch
durch die Beichte ufs Martyrıum VOT und stellte sıch selbst SC1H and und SC1iH

Ansehen dem Dienste der Kırche ZUTr Verfügung Organtino (Soldo Gneccht)
den 25 11 1588, Cartas de 1lapao 11 995v—9297 ($ Ilbıd 2905

äahrend des Kyüshüfeldzugs hatte ZWEC1 SE1N!: Brüder. SC1INCI
Sohn un: Eirben Nagamasa, ()heim des machtigen Mörı Terumoto samt
VIiCr dessen Hauptvasallen ZU Glauben geführt Vor allem gelang ıhm.
Ötomo Y oshimune, den ungleichen Sohn des großen Ötomo Sorin, samt sSeINCT

anzecn Familie ZU Empfang der Taute ! bewegen un fast den ANZCH del
SEC1INES Landes christlich A machen. Luis Fro1s, Arıma, den 92 1588, in
Cartas d e Lapäo {L, 96—197v

Nach Erlafiß sSC1INCS Verfolgungsedikts bemerkte Hideyoshi einmal, Kuroda
habe nıcht soviel erhalten, als entsprechend SC1NCI hervorragenden Leistungen

Kyüshüfeldzug hätte erhalten sollen. weiıl CIM Christ SC1L. Wahrscheinlich
wollte iıhn autf diese Weise indirekt ZU Abtall verlocken, ber Kuroda stand
test 1 Glauben und bereitete sıch ufs Martyrıum VOTr. Jedenfalls unterließ
Hideyoshi, den charakterstarken Mann ffen ZU Abfall aufzufordern, sıch
keine Niederlage _ holen Ilbid 219 d 1ıes 217)

” Fernäo Guerreiro S5. Relacäo anual das CO 15325 QU«cC fızeram
Padres da Companhia de Jesus na Su as m1ıssOes, Coimbra

1930 (Neudruck), SS 104—105
24 Kaum hatte Gam die Tauftfe empfangen, als eınen Pater für SC1IN

NCUC Herrschaft bat, deren. 100 000 Einwohner ZU Glauben führen wünschte.
Leider gestattete dıe geringe ahl der Glaubensboten nıcht, SC1INCI frommen
Bitte Z/U willfahren. Lu1s Frois, Nagasakı: den D T 1585, Cartas de
l1apjäo AL 156 Jedenfalls WarTr CS Gamö der miıt Konishi un! Takayama
Kuroda Yoshitakas Bekehrung zu Christentum erreichte Ibıd 156v 166v



ia  u  247  res: Täkayama Ü‚kvon"  begonnen, als er sich meh!r im& méhr von seinem Freunde Takäy‘ama und den  Patres zurückzog und ängstlich vermied, sich als Christen zu bekennen ?*. Wenn  er auch seit der Rehabilitierung Takayamas (1592) einmal mutig als Christ auf-  trat ®, so scheint diese Sinnesänderung doch nur von kurzer Dauer gewesen zu  sein, und wenn er dennoch als guter Christ starb, so hatte er es vor allem seinem  treuen Freunde Ukon zu verdanken ®®.  Noch ungleich herrlicher erstrahlt Takayamas Glaubenstreue gegenüber den  charakterlosen christlichen Daimyö Arıma, Ömura, Terazawa und Kuroda Namasa,  Arima Harunobu und Ömura Yoshisaki waren beim Ausbruch der Verfolgung  von 1587, wie es scheint, einen Augenblick schwach gewesen ?’, machten aber danmx  ihren Fehler gut, indem sie trotz Hideyoshis Verbot den Patres in ihren Ländern  Zuflucht gewährten ®. Als Ieyasu Herrscher Japans geworden war, gab er Befehl,  alle Kirchen in den Ländern Arima und Ömura abzureißen, aber die mutige  Haltung der betroffenen Daimyö veranlaßte ihn, den Befehl zurückzunehmen ?*,  Leider verharrten sie nicht bis zum  Tode in ihrem Eifer. Ömura Yoshisaki kehrte  im Jahre 1606 der Kirche den Rücken, vertrieb die Jesuitenpatres, berief die  Bonzen in seine Länder und führte ein ausschweifendes Leben. Der Gründ war  seine Verstimmung über den Verlust der Vorstädte Nagasakis, den er ungerech-  terweise den Jesuiten zur Last legte®. Arima Harunobu starb zwar als über-  zeugter Christ, gab aber in den letzten Jahren seines Lebens Christen und Heiden  großes Ärgernis. Seiner Rachlust fiel das Makapschiff Madre de Deus und  NS  Z  24 Unveröffentlichter Brief im  lrömisd__;en Archiv_ der Gesellsd?aft Jesu; in  R -Sin 82102  25 [ b.id. f. 197. Ferner’  Jahresbrief von 1591—1592, ın John Hay SI  De rebus Taponicis, Indıanıs, et Peruanis, Antverpiae 1605,  S: AI  ®6 Unveröffentlichter Brief vom 30. 9.1595, in Jap--Sın. 52, f. 56v.  SS..227—229.  Ferner _ P. Organtino S. J., Kyöto,  ‘den 14. 9. 1595, in‘ John Hay, op. cit.  27 Frois (Cartas de Iapäo II, 214) bemerkt, Hideyoshi habe drei oder  vier der christlichen Herren de1:art eingeschüchtert, daß sie zum mindesten recht  zweideutig antworteten und wenigstens äußerlich abfielen. Wie es scheint, befan-  den sich darunter Arima Harunobu und Ömura Yoshisaki. Auch Valignano  (30. 10. 1588, in Jap.-Sin. 10 II. f. 355) schreibt, sie hätten etwas zweideutig  geantwortet, und es hätte in Europa einen besseren Eindruck gemacht, wenn. sie  sich in ihren Antworten Takayama Ukon zum Vorbild genommen hätten.  28 Da Hideyoshi sein Verbannungsedikt nicht zu urgieren schien, beschlossen  die Patres, in Japan zu bleiben. Arima Harunobu erbot sich, alle in seinem  Lande zu behalten, und tatsächlich fanden dort über 70, d. h. mehr als die Hälfte,  Zuflucht. Sollte Hideyoshi dennoch gegen sie vorgehen, so wollte er sie und. sich  selbst bis zum äußersten mit blanker Waffe verteidigen. Frois, Arima, 20. 2. 1588,  in Cartas de Ilapäo II, 226v, 2138 (lies: 216), 222. Auch in Omura fanden  eine Anzahl Patres Unterkunft, andere in Amakusa, Chikugo  $  Z  x  und auf den Gotö-Inseln. Ibid. 222.  } Hiradé‚ Bung_*y  z  28 Guerremp. 6 p. Cit. I, 172—174; Hay op C1t S.‘ 592£595.  }  &30 Die Stadt Nagasaki gehörte ursprünglich zur Herrschaft Ömura. Im Jahre  1580 schenkte sie OÖmura Sumitada der Kirche, und neun Jahre später nahm sie  Hideyoshi für sich. Aus praktischen Gründen verfügte die Shögunregierung im  Jahre 1606 die Eingemeindung der Vorstädte, die bis dahin dem Herrn von  qura fer_blieben waren, bot . i}1m_ ‚aber eine ‘vollwgrtige Entschädigung an,La 247ia  u  247  res: Täkayama Ü‚kvon"  begonnen, als er sich meh!r im& méhr von seinem Freunde Takäy‘ama und den  Patres zurückzog und ängstlich vermied, sich als Christen zu bekennen ?*. Wenn  er auch seit der Rehabilitierung Takayamas (1592) einmal mutig als Christ auf-  trat ®, so scheint diese Sinnesänderung doch nur von kurzer Dauer gewesen zu  sein, und wenn er dennoch als guter Christ starb, so hatte er es vor allem seinem  treuen Freunde Ukon zu verdanken ®®.  Noch ungleich herrlicher erstrahlt Takayamas Glaubenstreue gegenüber den  charakterlosen christlichen Daimyö Arıma, Ömura, Terazawa und Kuroda Namasa,  Arima Harunobu und Ömura Yoshisaki waren beim Ausbruch der Verfolgung  von 1587, wie es scheint, einen Augenblick schwach gewesen ?’, machten aber danmx  ihren Fehler gut, indem sie trotz Hideyoshis Verbot den Patres in ihren Ländern  Zuflucht gewährten ®. Als Ieyasu Herrscher Japans geworden war, gab er Befehl,  alle Kirchen in den Ländern Arima und Ömura abzureißen, aber die mutige  Haltung der betroffenen Daimyö veranlaßte ihn, den Befehl zurückzunehmen ?*,  Leider verharrten sie nicht bis zum  Tode in ihrem Eifer. Ömura Yoshisaki kehrte  im Jahre 1606 der Kirche den Rücken, vertrieb die Jesuitenpatres, berief die  Bonzen in seine Länder und führte ein ausschweifendes Leben. Der Gründ war  seine Verstimmung über den Verlust der Vorstädte Nagasakis, den er ungerech-  terweise den Jesuiten zur Last legte®. Arima Harunobu starb zwar als über-  zeugter Christ, gab aber in den letzten Jahren seines Lebens Christen und Heiden  großes Ärgernis. Seiner Rachlust fiel das Makapschiff Madre de Deus und  NS  Z  24 Unveröffentlichter Brief im  lrömisd__;en Archiv_ der Gesellsd?aft Jesu; in  R -Sin 82102  25 [ b.id. f. 197. Ferner’  Jahresbrief von 1591—1592, ın John Hay SI  De rebus Taponicis, Indıanıs, et Peruanis, Antverpiae 1605,  S: AI  ®6 Unveröffentlichter Brief vom 30. 9.1595, in Jap--Sın. 52, f. 56v.  SS..227—229.  Ferner _ P. Organtino S. J., Kyöto,  ‘den 14. 9. 1595, in‘ John Hay, op. cit.  27 Frois (Cartas de Iapäo II, 214) bemerkt, Hideyoshi habe drei oder  vier der christlichen Herren de1:art eingeschüchtert, daß sie zum mindesten recht  zweideutig antworteten und wenigstens äußerlich abfielen. Wie es scheint, befan-  den sich darunter Arima Harunobu und Ömura Yoshisaki. Auch Valignano  (30. 10. 1588, in Jap.-Sin. 10 II. f. 355) schreibt, sie hätten etwas zweideutig  geantwortet, und es hätte in Europa einen besseren Eindruck gemacht, wenn. sie  sich in ihren Antworten Takayama Ukon zum Vorbild genommen hätten.  28 Da Hideyoshi sein Verbannungsedikt nicht zu urgieren schien, beschlossen  die Patres, in Japan zu bleiben. Arima Harunobu erbot sich, alle in seinem  Lande zu behalten, und tatsächlich fanden dort über 70, d. h. mehr als die Hälfte,  Zuflucht. Sollte Hideyoshi dennoch gegen sie vorgehen, so wollte er sie und. sich  selbst bis zum äußersten mit blanker Waffe verteidigen. Frois, Arima, 20. 2. 1588,  in Cartas de Ilapäo II, 226v, 2138 (lies: 216), 222. Auch in Omura fanden  eine Anzahl Patres Unterkunft, andere in Amakusa, Chikugo  $  Z  x  und auf den Gotö-Inseln. Ibid. 222.  } Hiradé‚ Bung_*y  z  28 Guerremp. 6 p. Cit. I, 172—174; Hay op C1t S.‘ 592£595.  }  &30 Die Stadt Nagasaki gehörte ursprünglich zur Herrschaft Ömura. Im Jahre  1580 schenkte sie OÖmura Sumitada der Kirche, und neun Jahre später nahm sie  Hideyoshi für sich. Aus praktischen Gründen verfügte die Shögunregierung im  Jahre 1606 die Eingemeindung der Vorstädte, die bis dahin dem Herrn von  qura fer_blieben waren, bot . i}1m_ ‚aber eine ‘vollwgrtige Entschädigung an,res: Takayama Ukon
begonnen, als sıch mehr Uun! mehr von seinem Freunde Takayama und den
Patres zurückzog und angstlıch vermied, sıch als Christen bekennen S Wenn

auch se1t der Rehabilitierung Takayamas 1592 einmal mutıg als Christ auf-
trat scheıint chese Sinnesanderung doch Nnur VvVvon kurzer Dauer FEWECSCH Z

se1nN, und WEnnn dennoch als guter Christ starb, hatte VOrFr allem seinem
treuen Freunde Ukon verdanken

Noch ungleich herrliıcher erstrahlt Takayamas Glaubenstreue gegenüber den
charakterlosen christlichen Daimyo Arıma, Ömura, Terazawa und Kuroda Namasa,
Arıma Harunobu und Omura Yoshisakı e1m Ausbruch der Verfolgung
von 1587, wıe scheınt, eıinen Augenblick schwach FEeEWCSCH S machten ber dann
ihren Fehler gutk, ındem TOLZ Hideyoshis Verbot den Patres 1n iıhren Ländern
Zautflucht gewährten 2 Als Ieyasu Herrscher Japans geworden Wal, gab Befehl.
alle Kirchen iın den Landern Arıma un: Ömura abzureißen, ber die mutıge
Haltung der betroffenen Daimyo veranlaßte 1  nN, den Befehl zurückzunehmen 2!
Leider verharrten S1E nıcht bıs ZU) ode ın ihrem Kıter. ÖOmura Yoshisakı kehrte
im Jahre 1606 der Kıiırche den Rücken, vertrieb die Jesuıtenpatres, berief dıie
Bonzen 1n seine Läander und führte ein ausschweıfendes Leben. Der Grund WwWar
seıne Verstimmung über den Verlust der Vorstädte Nagasakıs, den ungerech-
terweıse den Jesuıten ZUL ast legte S Arıma Harunoöobu starb ZW ar als ber-
zeugter Christ, gyab ber 11 den etzten Jahren seines Lebens Christen und Heiden
großes AÄArgern1s. Seıner Rachlust hel das Makapschiff dre de Deus und

Unveröffentlichter .Bfief 1röniisci_(;en Archıv der Gesellsdiaft Jesu;
AL 59. 14
lbid 197 Ferner‘ Jahresbrief VO  —_ —— ın John Hay S. T

De rebus Fapan1e1S, FA TADNDTS: et Peruanis, Antverpiae 1605,
197

6 Unveröffentlichter Brief VO: 1595, in Jap.-Sın 56v

S  I8 DPTZZD9C
Ferner P. Organtino S Kyoto, den 1595, ın John Hay, cıt

27 Frois d e 20 I} 914) bemerkt. Hideyoshı habe dreı ocder
vıer der christlichen Herren derart eingeschüchtert, da S1C ZU mindesten recht
zweıdeutıg antworteten un!' wenıgstens äußerlich abhelen. Wie scheıint. befan-
den sich darunter Arıma Harunobu und Omura Yoshisakı.. Auch Valıgnano
(30. 1588, 1ın Jap - SıIn. H 355) schreibt. s1e hatten etwas zweıdeutig
geantwortet, und hätte 1n Europa einen besseren Eindruck gemacht, WLn S1C
Sld'l ın iıhren Antworten Takayama Ukon ZU Vorbild 1& hatten.

Da Hideyoshı se1ın Verbannungsedikt nıcht urgıeren schien, beschlossen
die Patres. ın Japan bleiben. Arima Harunobu erbot S31  ‚5 alle 1n se1inem
Lande behalten, und tatsächlich fanden dort über 7 ’ mehr als die Halfte,
Zuflucht. Sollte Hideyoshi dennoch s1e vorgehen, wollte s1e un sıch
selbst bis zZum äußersten mıt blanker Walfe verteiıdigen. FTO1S, Arıma, 1588,
ın Cartas de lapäo FE 2206v, 9153 1es 216), 299 Auch 1n Ömura fanden
ıne Anzahl Patres Unterkunft, andere 1n Amakusa, Chikugo
un auf den Gotö-Inseln. d Hirado, Bungo

Guerreiro, CIt L, 12A1 Hay. C 509595
30 Dıie Stadt N. agasaki gehörte ursprünglıch ZU Herrschaft ÖOmura. Im Jahre

1580 chenkte s1€e Omura Sumitada der Kıirche, und NCUnN Jahre spater nahm s$1e
Hideyoshi tür sıch Aus praktischen Gründen verfügte dıe Shögunregierung: 1m
Jahrie 1606 die Eingemeindung der Vorstädte, die bis dahıin dem Herrn Vorp
Omura verblieben a  n, bot . ihm aber ine vollwertige Entschädigung A}  .
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2485 Laures akayama Ukon

SC1IH rıtterlicher Kapıtan Andre- Pessoa ZU Öpfer *, billıgte die Verstoßung
der rechtmäligen Gemahlın SCINES Sohnes Naozumı *, und Intrigen ZUT

Stärkung seiINeETr Hausmacht trugen cdie Hauptschuld Ausbruch der großen
Verfolgung eın Sohn a0zumı machte durch unerlaubte Verbindung mı
NCT Enkelin leyasus der Kırche Schande War Schuld tragıschen ode SC1NCS5

Vaters und wurde zuletzt C111 Verrater Christus und C1INn Tausamer Verfolger

ÖOmura Yoshisakı beschuldıgte die Jesuiten als dıe Urheber dieser Mafinahme
un: jeß sıch TOLZ klarer Beweise iıhrer Unschuld nıcht belehren So vertrieb
die Jesuiten und hel VO Glauben ab Daniello Bartoli e1I1 sStO
della Compagnıa dıGiesu I1Gıiappone Roma 1660 5585

1 In Makao hatten 1Ne Anzahl Japaner darunter VOT allem Untertanen
Arıma Harunobus, groöblıcher Unordnung sıch schuldıg gemacht un! streng
bestraft worden. 1s fölgenden Jahre das Schiff Madre de Deus nach
Japan fuhr. drangte. Arima mıiıt andern. Feinden der Portugiesen leyasıu, Rache

dem Kapıtan Andr  E Pessoa. der Makao Untertanen bestraft hatte.
nehmen. Pessoa setizte sıch ZUTY Wehr. sprengie seın Schiff i dıe uft und fand

elbst den 'Tod Lettera ARN NDNUAdA del Gıiappone del 1609 1610 In
Milano 1615 136—141 Eıne austührlıche Beschreibung des Unterganges
Pessoas und SC1INECS Schiffes veroöffentlichte Boxer; Th a of

} „‚Madre de Deus  y Iransactıons and Proceedings of the
Japan o Ccı1ety, London (1928—1929) XAXVI 4— O0) Vom
gleichen Autor mıt Verwertung Materials behandelt
Cen 1 Universıity of Clalıtftornıa Press, Berkely and Los Ange-
les an the Cambridge Universıity Press, London, 1951, 270—983

Arımaks Eıter Kampf Pessoa hatte ihm die Gunst leyasus
gesichert, und dieser wollte n durch 106 Familıenverbindung noch
sıch esseln. So schlug Heirat SCINCT zahlreichen Enkelinnen mıiıt
Arımas Sohn Naozum: VOI Dieser. WarTl ber bereits mıt Adoptivtochter des
christlichen Admirals Konishı Yukınaga vermählt. konnte 1Iso als Christ keine
HNECUC Ehe schließen. Die verlockende Aussıcht auf 1NC CNSC Verbindung mıt
dem regierenden Hause setzte Vater un! Sohn ber alle Gewissensbedenken
hınweg, und verstieß Naozumı rechtmäßige (remahlın und heiratete
leyasus Enkelin. Lettera del Gıiappone del 1612 Roma
1615, S

Arıma Harunobu hoffte ınfolge seINELTr. nNngenN Verbindung mıt Jeyasu
C1IN«C Hausmacht vergrößern und die früher Arima gehörıge Herrschaft
Isahaya wıederzugewınnen. -Zu diesem weck bearbeitete den christlichen
Edelmann Okamoto Daıihachi mıt hohen Bestechungsgeldern, un: diıeser lLieß sıch
verleiten. C1inNn angeblıich VO  w Jleyasu ausgefertigtes Diıplom tabrizıeren. Haru-
nobus Sohn Naozumi und dessen NCUC Gemahlın verrieten das NZ' Intrı-
genspiel leyasıu, der araufhın Okamoto Daihachi hinrichtete un Harunobu VeI-

bannte. Naozumi erhielt dıe Herrschait SCINCS Viaters, jedoch unter der Bedin-
ZUn$, dafß VO Glauben abfalleund Untertanen AUE Landesreligion
zurückführe. Sein Väter suchte . VOoOn SCINCT Verbannung aus durch Vermittlung
guter Freunde wıeder den Besitz selner Herrschaft e gelangen, aber SC1IH

Sohn verklagte ihn daraufhin be1ı leyasu, der ıh ZU "Tode verurteilte. Er tat
Vor dem ode aufrichtige uße und starb als gute Christ. eın Sohn VEOI.

ljeugnete nicht 11UI den Glauben sondern begann 10 blutige Verfolgung SEINCTI
christlichen Untertanen leyasu wurde infolge der schmutzıgen Händel der

.



R  Laures Takayam  — kon
qudda N agama.%a, der einzige Sohn des treifflichen Kuroda Y oshitaka, hatte

als SanNz Jjunger Mann die-Taufe empfangen, War ber nıe€ gründlıch 1im Glauben
unterrichtet worden un lebte unchristliıch, da: in den Quellen häaufıig eiın-
tachhın eın „Heıde” genannt wird S} Wenn auch den Patres ıs zum Ausbruch
der großen Verfolgung seıne Gunst nıcht versagte, hatte dennoch nıcht den
Mut, -den Verfolgern die Stirn bieten. 1 zerstorte sogar die schone Kırche
in Hakata, das letzte Vermachtnis un dıe Ruhestätte seiınes Vaters, und wurde
zuletzt eın TaUSamıclcI Christenverfolger S Terazawa Hıirotaka empfing 395 dıe
Taufe 36 un! leistete als (s0ouverneur VO  — Nagasaki Patres und Chrıisten mancher-
leı Hılfe, während CI fruher eın bitterer Christenteind gewesen WAÄar. Leıder
lkehrte ‚er bald dem Christentum wieder den Rücken und wurde einer se1iner
erbıttertsten Feinde, ehe noch leyas
schlossen hatte 3

sıch ZUTFT Vernichtung des Christen)t_qmsy\ ent-
Famılıe Arima sehr das C e erbıttert. dafß alle Christen
seıner Umgebung ZU Abfall aufforderte un dıe standhaften P den fernsten
Nordosten Japans verbannte. DDies geschah 1m Jahre 1612 und wurde der Auftakt
ZUT allgemeınen Verfolgung Anfang 614 J. Laures, ak
Sh gal, Tökyo Showa 26 1948),, 355—2366. m Uléon

34 Kuroda Nagamasa wurde während des Kyüshüfeldzugs JE W zChrist;
a S de lap 20 1, 196 Im Bürgerkrieg von 1600 WAar eiıner der eıfrıg-

sten Parteiganger leyasus und Z auch seınen Vater Yoshitaka auf dessen Seite
Zum Lohne erhiıelt dıe große Provınz Chikuzen (Kyüshü) un erlaubte den
Patres dıe Errichtung einer Miıssıon in seıner Hauptstadt Hakata-Fukuoka. Er
hütete sıch ber sorgf_ältig‚\. durch zu auffallende Begunstigung leyasus Mißfallen

erregen, un! gebot ihnen darum größte Vorsıicht. Schon damals WAar C kein
praktischer Christ mehr, ıa lebte unchristlich. daß CT sıch VO  - seliner heidni-
schen Umgebung wen1g unterschied. Der Jahresbrief Vo 1604 sagt VO  — hm., er
habe 1n Hakata den Patres ine Kirche gebaut, lobe uÜüber dıe Mafßen das christ-
lıche Gesetz und behaupte, dafß einzıg un alleın darum noch nıcht bekenne.
weıl nıcht den Mut habe., beobachten. Tre let de P
de glianni 16053 1604, 1605, p  r del 1606 In Roma 1608, E

Nachdem Ieyasıu 1m Jahre 1612 alle Chriısten aus seliner Umgebuny VCI-

bannt hatte. begann. Kuroda Nagamasa J} seiner bisherigen Begünstigung
der Christen den Zorn des Tyrannen ürchten, und zerstorte darum die schöne
Kirche VOoO  — Hakata. dıe er selbst erbaut hatte un dıe das letzte Vermäd'ntni;
und die Ruhestatte SC1INES Vaters Yoshitaka WAär. te u el
Giappone del NHNHNO 1615DE  A  249  I;a;1;eTs :> TakaYahg . ükofi ‘  Kuxoda I\faéar£aéa, c'l?r ;ihzige Sohn d‘es‘ trefflichen Kuroda Yoshitaka, hatte  als ganz junger Mann die Taufe empfangen, war aber nie gründlich, im Glauben  unterrichtet worden und lebte so unchristlich, daß.er in den Quellen häufig ein-  fachhin ein „Heide“ genannt wird *. Wenn er auch den Patres bis zum. Ausbruch  der großen Verfolgung seine Gunst nicht versagte, so hatte er dennoch nicht den  Mut, -den Verfolgern die Stirn zu bieten. Ja, er zerstörte sogar die schöne Kirche  in Hakata, das letzte Vermächtnis und die Ruhestätte seines Vaters, und wurde  zuletzt ein grausamer ‚Christenverfolger ®. Terazawa Hirotaka empfing 1595 die  Taufe %® und leistete als Gouverneur von Nagasaki Patres und Christen mancher-  lei Hilfe, während er früher ein bitterer Christenfeind gewesen war. Leider  lkehrte’er baldı dem _ Christentum- wieder den Rücken und wurde einer seiner  erbittertsten Feinde, ehe noch Teyas  schlossen hatte 37. \  u sich zur Vernichtung des Christenfltums\ent—  A  {  Familie Ärima so sehr gegen das Christentum erbittert, daß er alle Christen  seiner Umgebung zum Abfall aufforderte und die standhaften in den fernsten  Nordosten Japans verbannte. Dies geschah im Jahre 1612 und wurde der Auftakt  zur allgemeinen Verfolgung Anfang 1614. J. Laures, Takay  Shögai, Tökyö. Shöwa 26 (1948),, SS. 355—366.  ‘ama Ulf‚'on no  \  3 Kuroda Nagamasa wurde während des Kyüshüfeldzugs (  1587) zChrist;  Cartas de Iapäo II, 196. Im Bürgerkrieg von 1600 war er einer der eifrig-  sten Parteigänger Ieyasus und zog auch seinen Vater Yoshitaka auf dessen Seite.  Zum Lohne erhielt er die große Provinz Chikuzen (Kyüshü) und erlaubte den  Patres die Errichtung einer Mission in seiner Hauptstadt Hakata-Fukuoka. Er  hütete sich aber sorgfältig, durch zu auffallende Begünstigung Ieyasus Mißfallen  zu erregen, und gebot ihnen darum größte Vorsicht. Schon damals war er kein  praktischer Christ mehr, ja lebte so unchristlich, daß er sich von seiner heidni-  schen Umgebung wenig unterschied. Der Jahresbrief von 1604 sagt von ihm, er  habe in Hakata den Patres eine Kirche gebaut, lobe über die Maßen das christ-  lichg Gesetz und behaupte, daß er es einzig und allein darum noch nicht bekenne,  weil er nicht den Mut habe, es zu beobachten. TreletteredelGiappone  de gli"‘avnni 1603, 1604, 1605, e parte del 1606:In Roma 1608, S. 77.  35 Nachdem Ieyasu im Jahre 1612 alle Christen aus seiner Umgebung ver-  bannt hatte, begann. Kuroda Nagamasa wegen seiner bisherigen Begünstigung  der Christen den Zorn des Tyrannen zu fürchten, und zerstörte darum die schöne  Kirche von Hakata, die er selbst erbaut hatte und die das letzte Vermächtnis  und, die Ruhestätte seines Vaters Yoshitaka war. Lettera annua del  Giappone del anno 1613 ... In Roma 1617, S. 58. Lettera an  _n u(a  del Giappone del 1614 ..  _ % J. Hay, op. cit. S. 241.  . In Roma. 1617, SS. 109—11}6_.  S  /  {  n ‘ Damals  K ]edenfallé war Terazawa schon 1599 vo  Glauben abgefalle  waren 600 Christen um ihres Glaubens willen aus Hirado nach Nagasaki geflohen.  aber Terazawa gestattete ihnen nicht, sich dort niederzulassen, und wollte sic  zwingen, nach Hirado zurückzukehren. Ferner verbot er den Christen von Naga-  saki den Besuch der Kirche und belästigte auf jede mögliche Weise Patres und  Gläubige. J.Hay, op. cit. SS. 522—523, 525—529; ‚Guerreiro, op. cit. I, 78,  72—77. Während _ der folgenden Jahre seines langen Lebens (er starb erst 1633)  belästigte und verfolgte er seine christlichen Untertanen in Amakusa, das ihm  im Jahre 1601 als Lohn für seine Parteinahme im Bürgerkrieg von 1600 zuge-  fallen war.  Y  J.Hay, op. cit. SS./ 560, 52\_39-—590;_Guer1-ei;0. 0 P- Fit. I, 143,  }  170171  }In Roma 1617, Lettera udel Gıappone del 1614

aV, cıt S. 241
In Koma 1617, SS 109=-F16:

Damals37 Jedenfalls WarTr lerazawa schon 1599 vo Glauben äbgefä.lle
WÄäaTCH 600 Christen um ihres Glaubens willen AQus Hirado nach Nagasakı geflohen.
ber Terazawa gestattete ihnen nıcht, sıch dort nıederzulassen, und wollte S1C
zwıingen, nach Hirado zurückzukehren. Ferner verbot den Christen Vo  $ Naga-
sakı den Besuch der Kırche und belastıgte auf jede möglıche Weıiıse Patres und
Gläubige. J. Hay, C1 S 529929—598, 525—529; Guerreiro. CAH K 6S
19277 Währ nd der folgenden Jahre se1ines langen Lebens (er starb rst 1633
belästigte un! erfolgte seine christlıchen Untertanen iın Amakusa, das ıhm
im Jahre 1601 als ohn {ür seıne Parteinahme 1m Bürgerkrieg VO 1600 zuge-
fallen War J. Hay, cıt S 560., 52?‚9—590; ; Guerreiro, C1£ 143.

}704171.
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Takayama kon War nıcht NUur C111 überzeugter Christ der für
SCINCN Glauben jegliches UOpter bringen bereit WAar verkör-
perte SC1IHNECEM Leben das christlıche I1deal vollkoam-

Weise Seine Sıttenreinheit WAar sehr ber allenVeı dacht
erhaben da{fß celbst dıe Heiden daruüuber staunten un: Hıdeyoshi
nıcht umhiın konnte ihm aufrichtige Bewunderung ZU DEZEU-
SCH Weil Jlakayama Werke übte. Was GE andern predigte,
hatten Worte C111C erstaunliche Zugkraft, enn SC1N muster-
haftes Leben War Ee1INC wirksamere ”Predigt als dıe kunstvollste
Werberede der Cr jedoch auch nıcht WENISCI Meister War Immer
wieder betonen che Briete der Jesuıten, dafß Takayama SC1INCIN auf-

Justus (d. ı der Grerechte) alle Ehre machte, da wirklich
C1N gerechter Mann war

Die Teekunst War für Takayama kon keın leerer Sport oder
genehmer Zeıitvertreib, s1C WAar ıhm vielmehr CC gute Hılfe un
C1MN ausgezeichnetes Miıttel ZUT Verwirklichung des christlichen
Menschheitsideals ı sich un: andern Al Sie ıhn ZUT harmonıi1-
schen Persönlichkeit. daß C71 durch feinen akt un: gefällige

Cardiım sacrt Ukon habe d1e euschheit eckenl0o0s bewahrt
Komae 1646 N 246 Hideyshi erschıen Ukons Sitten-

reinheıt tast W1C Cc1N Dıing der Unmöglichkeit Sar tas de Lapa IE: 109v),
un nahm ıhn mehr als einmal Schutz, WenNnNn 0oSse Zungen S16 lasterten der
verdächtigten (1b i1d IL, 1O01v, LOvV)

39 Cartas A e 1apa0 1L, 153 Gregori0 de Gespedes Ösaka, den
1585, iN Jap.-Z I04 Cespedes schreibt: „ Justus Ucondono

ist IN seltene Erscheinung (wörtlich: est Tara avls) auf Erden wachst jeden
YVag Tugend un Vollkommenheit des Lebens, durch dessen Glanz der Herr
gleichsam die ben genannten Edelleute (dıe ber 200 Osaka getauften del-
Jeute), die siıch hıer taufen lLießen, erleuchtet hat; denn durch SCIMNCIH Zuspruch
un S Ermahnungen ließen SIC sıch bewegen, die Predigt horen. Und
obwohl Ucondono . CIn 5! großer Herr ist un: mıtten der Welt steht,
scheint dennoch, als ob außerhalb dieser lebe, denn obwohl dıe Ver-
pflichtungen SC1NC5 Standes keineswegs vernachlässigt, überlegt dennoch
C1HACH) tort, WIC Mittel und Wege finden könne, um alle ZU Kenntnis hres
Schöpfers Z tühren Er redet gut und geschickt uber die Dinge Gottes, dafß
Sanz gewiß keiner unserer japanıschen Bruüder iıhm hierin zuvortut. Sein
Leben macht auf dıe Ungläubigen C1NCN solchen Eindruck,. dafß S1C ıhn allgemeın
1eben nd verehren. Auch Chikuzendono (Hideyoshi) spricht haufıg von iıhm
un: sagt, C lebe reın, daß andere Menschen ıhm nıcht gleichtun könnten.“

In der noch unveroifentlichten Kirchengeschichte Japans VO  —; J 020
Rodriguez T’cuzu Biblioteca de Aua Kodex Jesulitas Asıa
— 41— 141) heißt „Takayama Ukon War der Kunst des Sukı
(gleichbedeutend mıiıt Teekunst) CINZ1S Japan Er betete SErn

der Eiınsamkeit des Teehäuschens .. und hielt diese Zeremonie für nutzlich
zZzu Erlernung von Tugenden W1IC Reinheıit, Einfachheit, Urteil USW.
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Umgangsfiormen aller Herzen bezauberte. Er Wäar grolß NUu$s, cdiese
Macht ber die Herzen der Menschen nıcht ı eıtler Selbstgefällig-
keıt Z genießen, S1C War ihm NnUur C1N Mittel ihre Seelen ZU goött-
lichen Hırten tuhren.

Keıin Wunder, dafß der Werbearbeıt solchen Mannes
staunliche r f olge beschieden Er bekehrte ı der kurzen
Zeıt VO  $ Jahren s Herrschafit akatsuki;i (etwa 000
Seelen) ZUuU Glauben. {Jer beste Bewelıs, dafß ecsS sıch nıcht
Zwangsbekehrungen un blofße Namenschriısten handelte, ist die
Tatsache, da{ß diese Christen auch ach der Versetzung Ukons siıch
wacker i Glauben hielten. nd wahrend der großen Verfolgung
sıch durch musterhafte Sittenreinheıit und heroische Glaubenstreue
auszeichneten *

Vor allem jedoch hatte S Takayama kon auf dıe Bekehrung
der führenden Manner, namentlich der Daimyo, abgesehen, ennn

War überzeugt, dafß das olk VO selbst HM Beispiel folgen
wurde ‘ Es ist geradezu erstaunlich, welche Erfolge Held ı
dieser Richtung erzielte, nıcht nNnur den kurzen Jahren SE1INCECS

Glücks (von 1573 hıs sondern auch iınmıtten der Truübsal, DIS
zuletzt Jleyasu SC1INECIN Bekehrungseifer Einhalt gebot * Es ist
möglıch, alle beruhmten Persönlichkeıiten aufzuzahlen, dıe ;mittelßar
oder unmittelbar Takayama hre Bekehrung ZUMI) Christentum VCI-

dankten, aber Maänner WIC Kuroda Yoshitaka und (3amo0 UJ1sato
werden für alle Zeiten als beredte Zeugen SE1NCS5 Seeleneiters cdıe
Besten des japanischen Volkes voll Bewunderung ıhm aufblicken

41 Die Briefe der Jesuuiten spenden 1101 CI wieder der Frömmigkeıt und
Standhaftigkeıit der Christen VOI Takatsukıhohes Lob SI schreıbt Organ-
tino AIn 1595 (Hay, cıt 225), die Christen den Bergen Von

Takatsuk:ı uhrten C111 musterhaftes Leben und haätten: soeben NEUC Kırche
gebaut, der 1595 die erste hl Messe gefeıert habe Ahnlich schreibt

Frois 1595 (151d. 489)
42 So heißt CS  Cn C1NC. noch unveroöffentlıchten Briete VO re 1596

Jap Sın 592, 142) „Unter allen tut sich Justus Ucondono Yyanz besonders
hervor und wirkt mehr als alle andern, denn durch dıe Reinheıt und Recht-
schaffenheit se1inesS Lebens und dıe Kraft SCINECET Worte bewegt dıe Herzen
vieler un!: iıst immertfort bestrebt, große Fische fangen, weil weiß, daß
nach Gewinnung der Herren auch dıe Untertanen leicht siınd Auf
diese Weıiıse hat viele bewogen, sıch beı günstiger Gelegenheit” taufen
lassen un!' sıch otften ZU. Christentum bekennen.“

43, Nach 1600 ar es Ukon nicht mehr möglich, unter den regierenden
Daimyö für den Glauben WCX‘BCII, weiıl leyasu ihnen ufs strengste den Emp-
fang der Taufe verboten hatte
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Jassen‘ In der hochherzigen Hosokawa Gracıia, der Gemahlin
SC111C5 Freunaes Hosokawa Tadaoki. hat Takayama durch die Macht
SC1INCECS Wortes un!: namentlich durch SCINCNH Bekennermut er 4Japanı-
schen Frauenwelt das edelste Urbild €} christlichen Heldin SCr
schenkt * ‚Konnte Takayama ach 600 auch nıcht mehr unter dem
hohen del werben wıdmete C Kraft der JUNSCH
Kırche VO  e Kanazawa, die GE selbst gegrundet hatte un dıe bald
die Dlüuhendste Samuraikirche 311 Japan werden sollte. So wurde ( 4:
der Apostel Nordjapans *.46

Von Takayama Ukons Seeleneifer ZEUSCH auch dıe vielen Kirchen. che
auf seINE Kosten erbaute. In Takatsuki allein ber 2 9 Nordjapan
TC1I Als VO Takatsuk; nach Akashı versetzti wurde, WAar erste Sortve die
Krrichtung schonen Kırche der Hauptstadt Seine Grofßmut kannte keine
(Grenzen CS sıch ıu  3 Förderung der hre Gottes handelte Er Wäar der
eigentliche Gründer des Seminars VO1 Azuchı, machte eıne reiche Stiftung für
den Unterhalt der Zoglınge, nahm CN auf SC1IN Schlofß Takatsuki auf, als Azuchi
111 Flammen aufging, un: ettete G VOT dem Untergang. Ukons Freigebigkeit
ermoglichte C: die Zeremonien der Karwoche un: die Fronleichnamsprozession
beim Besuch des Visitators Valıgnano 1581 glänzenden katholischen und-
gebungen f gestalten dıe große Mengen VO  - Heiden herbeilockten und mıiıt
Bewunderung erfüllten Die Festfreude den Hauptfesten des Jahres,
denen die Christen Aus allen Teilen Miıtteljapans nach Takatsuki kamen VEOI-
stand der freigebige Schloßherr Ukon durch 10C reiche Agape noch steıgern
Hılfsbedürftige Christen namentlich verschamte Arme, erfuhren taktvolle
und großmütige Unterstützung Drei schmerzliche Todeställe SCINECT Familie 4’7

Die Bekehrung (s>am  O Ul1satos W drl das Werk‘SCINCS Freundes Takayama
M artas de 1apao I1 155v—156), an der Kuroda Yoshitakas beteiligten
ch außer ıhm der ben bekehrte (Gamö und der christliche Admıiıral Konishı1
Yukınaya JaSın 1G  i 60 v un Cartas de lapäo I1 156v 166vV.

Takayama wollte SC1INCI Freund Hosokawa Tadaaokı W1C viele andere
ZU: Glauben führen. hatte ber keinen Erfolg. Dennoch erzählte Tadaokı
SCINCT geistreichen und hochgebildeten Gemahlın, W as VO  —_ SC1IHNCIHN Ereunde
ber das Christentum gehört hatte. un wurde S! hne A wollen der auch
NUr ahnen, iıhr Apostel. Die edle i‘rau sehnte sıch Jange nach dem Empfang
der Taufe, ber ıhr Gemahl erlaubte ıhr nıcht, dasHaus verlassen. Als aka-
yama vVvon Hideyoshi verstoßen wurde, War SIC entschlossen, jeden Preis
Christin f werden, und emphing schliefßlich dıe Taufe von N! iıhrer christ-
liıchen Hofdamen. Jahrelang hatte S51C indessen von iıhrem zornmutıgen Gemahl
vieles Z erdulden blieb ber dem Glauben treu und multe zuletzt ıhr Junges
Leben Jassen, 1 nıcht als Geisel in die Hände der Feinde ihres Gemahls
allen. Auf SC1INCMN Befehl wurde S1IC VO treuen Vasallen enthauptet. nd
dieser gab sıch arauthin selbst den Tod Alfons Kleiser oNa (srac1a
Hosokawa, Monumenta Nipponiıca, Bd 11,; . (Tökyö 1939),
609—616 Tacıas Tod Guerreiro, C4 r I9n

Ausführlich behandelt Laures; C 336—346
Im Jahre 1609 verlor Takayama innerhalb Sanz kurzer eıt C1NC Muütter.

SCINCNM altesten Sohn und dessen Gemahlıin. Unveröffentlichter Briıef VOm Jahre
1609 ın Jap.- Sın 5 9 OUr-v
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gaben ıhm Gelegenheıt, durch eindrucksvolle Trauerfeierlichkeiten Chrısten un
Nichtchristen erbauen

s EEınes, worauf die Quellen annn un Wann hinweiısen, darf nıcht
übersehen werden: JTakayamas Eiter für (sottes Ehre WAar nıcht
blind Verlangen nach dem Blutzeugnı1s ht 11

rıiısch. Er duldete nıcht, da{fß christlichen Untertanen durch
anstößigen W andel den Heiden Ärgerni1s gaben  49 Als Hidevoshi
ıh 1587 ZU Abtfall auftordern lielß, WICS5 CR 1€e5s Ansınnen nıcht
1Ur mıt Entrüstung Zuruück, sondern wollte unbewaffnet VOT den
Iyrannen hintreten un: iıhm ber SCINCN Glauben 1ı flammen-
der ede Rechenschaft geben, aber Freunde gaben ıhm P

bedenken, daß 1€Ss den Verfolger IIN och mehr erbittern un: der
SanNnzZCHChristenheit Verderben gereichen wurde. So stand
VOon SC1NECIM Vorhaben ab ° Besondern Schmerz bereitete CS ihm,
da{fß der VOoONn ıhm hochverehrte Vizeprovinzial der Jesuiten Coelho.
durch unkluges Vorgehen die Existenz der Kirche Japans gefährdete
aber 1 hatte den Mut ıh VOT der drohenden Gefahr Zı arn«ecn

Hätte der Pater auf ahnungen gehört, WAaTe der Kirche
wahrscheinlich großes Leid C1I5S arı geblieben. In der Aat wurde
kon selbst das Opfer cieses unklugen Vorgehens, aber War CN

treuer Sohn der Kirche, als dafß CT 6cS ıhm nachgetragen oder Sal
der Kirche den Rücken gekehrt hatte

Iroltz all SC1HNCI herrlichen "Taten und Kriolge Dienste (ottes dachte
dieser demütige Streiter Christi schr klein VOoO  —$ sıch und beklagte sehr, dafß

ihm nıcht vergonnt WAÄTrT, für seınen Herrn un: Gott SCeC1Nn Leben hingeben
dürfen. Oift schien der Martyrerkrone gut WIC sıcher SE1N: das erste
Mal be1 SE1INECT Verstoßung Jahre 1587 dann wıeder eım großen Martyrıum
VO:s und zuletzt e1m Ausbruch der großen Verfolgung Jahre
1614 Als mMan ihn damals AUuUs Kanazawa fortführte, schiıen iıhm sıcher, daß

sterben U:  , und nach SC1NCIMHN EIgENCN Zeugn1s befand sıch seıt dıesem
Augenblick bis ZUT Abtahrt des Manilaschiffes beständiger Liebensgefahr. 7Zu
SC1NCIM großen Bedauern sa SC1INCH Herzenswunsch nach dem Blutzeugnis nıcht
erfüllt Da Dennoch gestand damals SC11H nıchtchristlicher Freund Hosokawa T adaokı
Takayama habe durch seinen großmütigen Entschluß, tur SC1INCIL Glauben 111 die
Verbannung Zu gehen, Heldenleben‘ dıe Krone aufgesetzt

Durite Takayama Ukon auch nıcht sSCe1IN Jut für SC1NCI1 Glauben vergießen,
hat dennoch füur Christus SC1IH Leben hingegeben, denn starb nach C111 -

Ibid
Hay, FÜ 627

90 JaP EE 51, 67
--Sın HL /UOr-V. (Organtino, Nagasaki, Jap

SIN 1l 11, 235 (Valıgnano, 14 1590
DE Jap 28n 37Q2v (Jahresbrıef VO  > 1615

Lettera’NNu del Giappone del 1614, 1} Roma 1617,
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stimmıgyem Zeugni1s der Zeitgenossen infolge der Leiden un Entbehrungen der
langen Reise VOoO kanazawa nach Nagasaki un! der sturmischen Seeiahrt auf dem
kleinen und entsetzliıch uüberfüllten Schiff nach Manila Wenn Jleyasu VEr -

schmähte, Ukons Wunsch nach dem Martyrıum erfüllen, War dennoch
zweiıftellos Absıcht durch Verbannung C1M fremdes and miıt morde-
rıschem Klıma SCINCM Leben C1nNn baldıges 1e]1 setizen, hne indes VOT der
Welt als Tyrann und Morder N5 verdienten Mannes P erscheinen In
Wiırklichkeit hatte etzter Stunde der KRıchtigkeit SCINCTI Berechnung
gezweifelt un: Befehl gegeben, JTakayamas Schiff Haten Von Nagasakı P

versenken ber als der Befehl dort eintraf WAarTr Ukons Schitf bereits außer
Reichweite. 50 annn Takayama wahren und vollen INn des Wortes als
Martyrer betrachtet werden, un das WäarTr auch wirklich die allgemeine Auffas-
SUNS beı SCINCIMN Tode ı Manıla

lakayama ist der Ha orofß als Mensch als Feldherr als
Künstler VOTI allem aber als Christ Sein Leben WAarTr C10HC lehrreiche
Predigt für Zeitgenossen christliche Werbearbeit ZC1-

die reichsten Früchte un! SCIN christlicher Heldenmut Tre1
großen Feuerproben sıchert ıhm ehrenvollen Platz unter den
glorreichen Märtyrern der Kirche

So ıst 6S begreiflich un berechtigt, da{fß dıe Katholiken Japans
wünschen, ihren großen Landsmann auf die Altäre erhoben und
der SANZCH Christenheit als leuchtendes Vorbild VOT Augen gestellt

sehen. Schon C1NCNMN Lebzeiten wurde kon als Verkörperung
des höchsten Menschheitsideals VOon Christen un Nıichtchristen
gestaun eın christlicher Bekennermut erregie dıe Bewunderung
großer Männer WIeE Hosokawa Tadaoki un Maeda Toshiie,; die
sıch gleichen Heroismus freilich nıcht aufschwingen onn-
ten uch das nichtchristliche Japan VO heute sıiecht miıt berechtig-
te  3Stolz Jakayama SC1INeETr edelsten Sohne un: wurde

Seligsprechung als C1Ne Ehfun‘g der Nation freudig begrüßen.
Die Stadte Takatsukji un Kanazawa verehren ı ihm den größten
Mann iıhrer langen Geschichte und halten SC11 Andenken heilıg

Nicht 1U Japan sondern Sanz besonders Manıiıla ehrte aka-
yama kon WIC Heılıgen In frommer Begeisterung empfing

ıhn, als CTr als Verbannter Christi willen die Stadt beitrat;
und schatzte sıch glücklich, ihm Gastfreundschaft gewahren dur-
ten eın frühzeitiger :Tod loste tiefe Irauer dUS, die jedoch bald
heilıger Freude wich Sein wahrhaft köniıgliches Begräbnis galt dem
Märtyrer Christi. 1€ Erhebung SCINETr sterblichen Reste heili-
SCHM rte geschah ı der Erwartung, daß die Kirche einst dıesem
Lreuen Sohn die Ehre der Altäre gewaäahren werde

Laures, Cit SS ST TT
Ukon wurde zunachst der Nähe des Hochaltars der Jesuitenkirche(St Annakirche), INa  — dıe verstorbenen Provinzijäle begraben pflegte, be1i-
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nton10 Francisco Cardiım schrieb 31 Jahre nach Ukons
Tod CiNn kurzes Leben unNnseTrTecs Helden, das SCIHET Tugend und
Heılıgkeit hohes Lob spendet un miıt der Erwartung schließt, dafß
der Heilige Stuhl ihm bald die Ehre Bekenners verleihen
werde ” In Rom hatte Ukons Verzicht auf Herrschaft (1587)

des (Grlaubens willen solchen Eindruck gemacht das S1X-
fus iıh durch CinN persönliıches Breve ehrte, das tast Heilig-
sprechung Lebzeiten gleichkommt. Darum SC1 6S hıer ı Wort=-
Jaut wıedergegeben:

Unserem geliebten Sohn dem adelıgen Herrn Justus Ucondonoa
Papst Sixtus

Geliebter Sohn Adelıger Herr! Gruß und apostolischen Segen!
Wie sehr CS Iiromme Christen heilıgen pllegt WEn S1C hoch-
geEMU auft Ehrenstellen verzichten den Reichtum starkmütig VC1-

achten un: dıe VO  M ott geschickten Wiıderwartigkeiten annehmen
hast du hervorragender Weise geze1gt Bereıitwillig hast du dıe
Verbannung h_ingepomm_@fi un den Verlust all deiner (suter Ta-
SCH Dein Leben hast du aufs Spıel gesetzt un hast damıit C1in

Beispiel gegeben dafß Glaube, 1Liebe un Hoffnung den Katholiken
1n Mühsalen und Unannehmlichkeiten U1 der Gerechtigkeit wıllen
ertragen vervollkommnet un: dafß dıe christliche Relıgion
durch Todesverachtung un das Martyrıum gewachsen 1st un: wach-
SCH MUu WUm Gottes Ehre willen un!: Z eil deines, Volkes un
aller Volker hast du dadurch den Menschen das Beispiel
TrTeuen und ausgezeichneten Christen, der den himmlischen Lohn
erwartet, ZUT Nachahmung VOI ugen 2vestellt. IT. haben uns dar-
ber außerordentlich gefreut und spenden dir darum VO  @ SAaNZCIN
erzen höchstes Lob un den Apostolischen Segen Du weißt ja
daß ach den Worten des Herrn die der Gerechtigkeit wıllen
Verfolgten das Himmelreich erlangen werden e5 1st dır auch ıcht
unbekannt dafl alle dıe ach Christi Beispiel das Kreuz umfassen
um hm nachzufolgen als Ghieder dornengekrönten Hauptes
mıtleiden INUSSCH Beharre darum weıter standhaft dieser Ge-
gesetzt ald darauf turzte das ach der Annakirche C1IN, während INa e1INE

Kirche Ehren des hl Ignatıus baute Im Jahre 1634 wurden dıe Gebeine
der ı1der Annakirche Begrabenen 1 die NCUC lgnatiuskirche übertragen, -Ukons
sterbliche Überreste jedoch weıl Inan ıhn als Martyrer betrachtete) abgesondert,
ın kostbaren Sarkophag gelegt und ı der Kapelle des StJosephskollegs
(aufß dem gleichen Grundstück) beigesetzt. ber dem Sarkophag hing C1iN ild
des Bekenners Christi. ber den Verbleib der Gebeine fehlt jede Kunde.

Cardim, cıt. 252
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SINDUNS. Wır brauchen dich nıcht ermahnen, ennn deine Tugend
erstrahlt hellem Lichte, WITr wollen dichnıcht aneıfern, ennn
eın Eifer treıbt dich selbst Vielmehr wollten WIT mehr der
andern. als deinetweyen andeuten WAS5 du bis jetzt ohl gewußht
un: durch dıe Yat bewiesen hast die himmlischen Gxuter ulst du
den verlorenen irdischen be] weıtem vorziıehen und dir miıt em
Schild deines starken Glaubens un dem scharfgeschliffenen Schwert
feuriger Liebe ıhren Besıtz sicherstellen.

Gegeben i Rom bel Peter unter dem Siegel des Fischerringes
Aprıl 590 untten jahre UNSCIECS Pontifikats

A OE Vestrius Barbianus

Arteigene Aufbauwerte der afirıkanıschen 1IrC
Von Berthold Kromer Sp Münster

Das erstie Jahrhundert neuzeıtlicher Afrikamissıon ıst abgeschlos-
SC  5 Man hat die während dieser Periode ı Afrıka geleistete Auf-
bauarbeit und ıhren Erfolg das „mi1ssionarısche Meisterstück der
katholischen Kıirche”“ genannt, anscheinend mıt Recht, enn dıe
Bilanz scheint glänzend Dreißig Millionen Afrikaner sınd heute
Christen ungefähr gleichen Teilen auf dıe beiden Konfessionen
verteilt Kathedralen allenthalben Z U1 Hımmel und zehn-
tausende VO  z Christen drangen sıch ıhnen Immer un!:
wirkungskräftiger werden dıe ursprünglıch riesengrolßen Seelsorgs-
bezirke Manche dıeser Gebiete sınd ihrer kirchlichen Organisa-
L107N schon weiıt entwickelt daflß SIC Diözesen erhoben werden
konnten Schulbauten, VOon der strohgedeckten Dorfifschule bis ZU
modernsten Universitätsbau überall AUuSs dem Boden Die
afrıkanıische Jugend scheint VO allgemeinen Schulfieber ergritffen;
das Wort „Buch” als Kennwort moderner Gesinnung ist aller
Mund Afrika scheint Ce1in christlicher Erdteil werden.

Von diesen'’Massenbildern christlichen Lebens 1e6ß8 auch ich mich
anfangs un zeıtweise überraschen un beeindrucken. Heute, da iıch
hinter manche afriıkanische Kulisse geschaut habe, betrachte un:

”7 Archıyvum Vatıcanum, Arm 4 9 tOm. 29, 37v—438v Das
Breve wurde ı Jahre 1949 VO  e Joseph Schütte Vatıkanischen Archiv
entdeckt un miıt seiNer Eirlaubnis Von Dr Murakami NaojJirö lateinischen
Urtext samt japanischer Übersetzung Shigaku-Zasshı (Bd 29, 57 Tökyö
1950, 90—91 veröffentlicht.
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beurteile ich die Lage sachlicher un! objektiver.Bei aller Freude
ber dıe erzielten Eriolge, bei aller Hochachtung VOT der selbstlosen

' Arbeıt der Missionare beider Konfessionen, annn In  a SCWISSC Fragen.
un Bedenken nıcht Janger unterdruücken: Fragen, die überall ı der
Luft schweben scheinen, Fragen, dıe uns iıhrer SaNnzch Schwere
heute mıtten Kampf mıt em organısıerten Neuheidentum star-
ker als früher ZU Bewulitsein kommen: Lebensifragen der Kırche.

Es 1St dıe Frage, die siıch heute mancher Missıionar und jeder
hellsıchtige kreund Afrıkas stellt: Ist diese Riesenbewegung Zu

Christentum ı afrıkanıschen Raum wirklich C111l - E g !
Ist das, WAas fn blühen scheint, echt nd ı der Seeledes Afrıka-
Everwurzelt,. oder handelt wn sıch 11UI C111C Erscheinungsiorm

des Europäisierungsprozesses” Ist mıt unNnNseTeET Arbeitsweıse; ' miıt
UnNnsecIer Missionsmethode wirklıch alles Ordnung” Haben WITr

schon die Auigabe ernstlich ı AngriffSun gelost, Cihri-
StUS Afrıkaner einzukörpern”

Verschieden lauten die ntworten auf diese Fragen. Ist 65 doch
sicherlich nıcht eintach, objektiven Wertung der Missions-
erfolge kommen, da Afrika e1INECEM Gärungsprozels starkster

:Art begriffen ist Haben doch Kolonialarbeıit un: der moderne -
internationale Markt, WIE die Weltrüstungsindustrie un der KEın-
bruch kommunistischer Agıtatıon un Neuheidentums polıtiı-
scher Farbung das Antlıtz Afrıkas grundlegend. verandert. {)as
Produkt dieses Umsturzes aller Werte scheıint M1r er Iypus des
„evolue SCHN, der das soziale, wirtschaftliche und geistige Feld
schon weithin beeintlußt un umzuformen beginnt. In dıesen evolues
konzentriert C1 praktisch Problem: Ist dieser Menschentyp,

den WITL formen halfen,VO Standpunktes Menschen un Chrısten
wirklich CIN Erfolg?-

1e] ist ber diese Frage: schon diskutiert und beraten worden,
undıe Ansıchten 9 entsprechend ortlıchen Verhältnissen., _

verschieden‘ SCHIMN, aber der Gesamteindruck ist doch dieser: W enn
dieser I' ypus das Resultat unsSeCTIETr. Missions- un Kolonialarbeit ist,

dann mu mıt unsern Erziehungsmethoden eLiwas oder e}
nıcht ; Ordnung se1ın *Es bedart selbstlosen Mutes, ber solche
Dinge eine Gewissenserforschung anzustellen und unfier Umständen
selbst ; liebgewordenen Dıngen umzudenken.

A R:Vgl Ur Frage der Zn  „evolues der sogenannten „Gehobenen“:
1947 „Enquete SUT la question des evolues et Glite indıgene und „Lie probleme
des evolues et celuı des elites - Afrıque". (Seiten nıcht durchnumeriert)

evoluıantVgl auch Russel, Lecons de Deontologie. colon1ale, Bruxelles 1944
Missions- eltgı1onswissenscha{it 1951 NrT.
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Wenn INna  — heute belgische, franzosische und englische Zeıtungen
und Zeıitschriften, nıcht 1U diejenıgen kolonialen nhalts. liest,
fällt einem sofort auf, WI1IE stark INan sıch mıt  s einemmal für die
Seele des Afrıkaners interessiıert. Dies IMNas eın Zeıchen wachsender
Erkenntnis sein, dafß die Kolonialepoche Aftriıkas im alten Sınne des
Wortes unter dem ruck der farbıgen Welt Ende kommt.
meıne jene Periode, die VOTr allem Fragen materiıeller Werte
und eingeborener Arbeitsleistung interessiert WAÄäTr, die menschlichen
Werten aber zumındest gleichgültig gegenüberstand. Missionare
und Philantropen hatten In jener eıt mıt iıhrem Programm ge1istig-sıttlicher Krziehung des Eingeborenen ja durchweg einen harten
Stand. ihre Auffassung WAar „unbequem “ Heute erkennt INa  —
mehr und mehr, dafß dieses Erziehungsprogramm doch nıcht
schlecht WAÄäT, dafß der Afrikaner auch eine Seele hat
In dıesem Zusammenhang stellt 109008  — sıch heute dıe Frage nach dem
Weltbild des Afrıkaners, nach seıinen geistigen und relig1ösen ate-
gorıen als Wesensgrund se1ınes Menschentums un: seiner Gemein-
schaftsform. Man fragt auch nach seinem geistigen und sozıalen
Potential, das ß VO  e Hause Aaus miıtbringt für die sıch formende
neue afrıkanische Zivılısation, ohne deren Lösung eın großzügigesafriıkanisches FErzıehungs- und Aufbauprogramm unmoglıich ist iıne
Frage, an der Staat un Kirche gleich interessiert sınd

dans U E n  milieul plychologique et socıal dıfferent du nötre, la Vie du Noir est
orJıentee Vers d’autres obzets... Son actıvıte mentale et morale cristallıse CM
des habıtudes de pensee et d’action, quı plus d’un pomint ımportant donnent

Vv1ie Uun«c lıgne de conduite quı n est pas celle qu«c OUS SU1VONS. “ Ziat in
Storms, Atpropos de psychologie Bantoue, 2 s 1946, 114—116.) P1

JXempels, eın Jangjähriger Afriıkamissionar, schreıbt: Nous NOUS {rouvons actuel-
lement parmı une masse evolues, qu1ı regardent Vec MEPFIS leurs congenceres,mais quı trouvent euX-memes perdus devant la vie, quı ne savent plus donner

SCHS ODA la Vie. Nos pensees et nNnOoS aspıratıons leur furent effet Servıies
une forme totalement inassımiılable. et quc 110US essaye de leur
apprendre de notre pensee occidentale, leur est demeure completement etranger”,(La Philosophie Bantoue, Elisabethville, 1945, 116/118. Dieser Zerfalls-
prozeiß einheimischen Volkstums geht bei den afrıkanischen Christen 1e1 rascher
VOT sıch als bei den ıslamısierten Schwarzen. (M.
1927, 40.) W arum WOo 3Delafosse, Les Negres, Paris}

2 Vgl ZU geschichtlichen Hıntergrund un ZUFT Lag der Dinge u.'a.bés.: J. Beck-
MAann, Die katholische Kirche ın Afrıka, Einsiedeln 1947 Ohm Neuer Wein
1ın „NCUCH Schläuchen“, AM Münster 1948, 20—42.. A. Perbal, Les vertus des
paıens et Ia tradıtıon m1ss1oNNAILTE, 17, 1938, s 1—93 de Pelichy, Vers
unNnc culture afrıcalne chretienne, B M 24, 1950, 60—67 Peliıchy, Le Pere
Aupl1a1s, apotre, amı  b et Apologiste des Noirs, 2 ‚ 1946, 74—90 F. Aupiaıs,
Pierres d’Attente POUTF un chretiente A{frıcaine, 20, 1946, Q91— 103 Pour

Uunc Cıvılısation chretienne Aifrıque, 1 l 9367 230-—249.



Kromer ufbauwerte der airıkaniıischen iırche 259

frage miıch Ist erkenntnismäßig gesehen; der Zeıtpunkt schon da IN

geistig-sozıale Synthese des Afrıkaners aufzubauen” Besteht schon heute dıe
Möglıchkeıt, dıe vielen Ratsel afrikanıscher enk-Kategorien un des Weltbildes
durch C1INC Zusammenarbeıt aller ı Beiracht kommenden Wiıssenszweıge losen?
Trotz ungezahlter wertvoller wıssenschafttlicher Vorarbeıiıten für diese Aufgabe
VETIDNCINECIHN noch manche gute Kenner Afrıkas diese Möglichkeit deuten darauf
hın, dafß wissenschattlıch gesehen das ıld des Afrıkaners durch die Forschung
auf den Gebieten der Anthropologie, der Ethnologıe und der Lingulstik heute
komplizıerter erscheıint als JC VOT Auf der anderen Seite mehren sıch heute
dıe Stimmen derer, die auf die zwıngende Notwendigkeit solchen Arbeit
hınweisen Und das mıt Recht Stehen WIT doch nde Entwicklungs-
epoche des Afrikaners, da SC11 bısherıiges Menschenbild überstürzten Modi-
fizıerung, } Revolutionierung verfaällt Wir tuhlen daß ungezahlte art-
CISCHC Werte des alten Afriıkanertyps raschen Verschwinden begriffen siınd,
Was geistig--sıttlich-sozıal ernsten Verlust für Staat und Kırche bedeuten
wurde. Wiır ahnen schon twa kommende Entwicklungen, celbst
afrıkanıschen _Menschentyp. Da WIT:':! hohe Zeıt, großangelegten,
wWenn anfangs auch noch unvollkommenen Synthese afrıkanıscher Werte kom-
INC  — die be1ı der Formune des Menschenbildes VO  $ Bedeutung SC1MH können
und werden Eıne solche Synthese der alle Kenner un Freunde Afrıkas
helfend miıtarbeiten sollten, müßte., 31 adaquat SCHH, großangelegt und tief

SC11}. erkläre dies
annn heute, nach 25]ahrıgem Studium des Afrıkaners, SCINECT Sprachen

un SCINCF Geisterwelt, nıcht mehr die auch heute noch hie und da veritiretene
Auffassung glauben daß der Afrıkaner SCINCT heutigen Heıimat bodenständig,
autochton SC1 da überhaupt doch 19808 n VonNn Asıen her beein-
flußt worden SCI Moderne Wissenschaft nıcht zuletzt W Schmidt un!
Kulturkreisforschung, haben doch ZUrTr Genüge dargetan, daß viele Kulturelemente
che ma heute Afrıka findet WCIN1N nıcht I1 Kulturen und Kulturschichten
unbedingt asıatıschen Ursprungs sınd und SC1IMN INUSSE Das Problem der Ver-
bindung Asien Altamerika 1st sSEe1IT dem Amerikanistenkongreß 1949
posıtıven Lösung viel naher gekommen ber dıe Frage der ethnıschen Ver-
bındung Asıen Afrıka 111 INa  } wissenschaftlich noch 1INMEer nıcht ernstliıch S&  U:
heran 3 In diesem Zusammenhang mochte ıch 1U C1NeEeEM Bedauern Ausdruck
geben, da: rof Karsts Lebensarbeit uber Eurasıatische Altkulturen un prach-
STUPPCN bıs jetz WCN12 Berücksichtigung gefunden hat * Seine paläo asıatısche
Inachiden Kultur un deren Aufspaltung Ural Altaıer Japhetiten Hamiten

Semiten und Indogermanen dürfte für dıe Beurteilung afrıkanıscher Kulturkreise
1N€ wesentlıche Rolle spiıelen Sie scheint sıch soweıt iıch sehe, stark iın

verschiedenen Schichten der Bantu-Mischkultur anthropologisch, ethnologisch und
linguistisch wiederzufinden (wıe S1C auch ohl ist. diıe für manche Asıen un

Schmidts NECUC Auffassung, daß die Nuer diıe alteste Einwandererwelle
altastatıischer, der Urkultur nahestehender Rinderhirten nN, wird,; end-
gültig bewiesen, 1INeC Umstellung ı dıesem Fragekomplex anbahnen:

Vgl Karst, Alarodiens et Proto--Basques, Vienne, 1928 Grundsteine
Mittelländisch-Asiatischen Urgeschichte, Leıipzıg, 1928 -Atlantıs und

der Liby-Aethiopische Kulturkreis, Heıdelberg, 1931 Origines Mediterraneae,
Heidelberg, 1931 Sie enthalten wertvollstes Materıal, das ZWATr nıcht ı
systematisch durchgearbeitet, ber doch weıithın zuverlässıg ıst.

d Mein diesbezugliches linguistisches Belegmaterial WIF'  d 1n absehbarer Zeıt
veröffentlicht werden. Der Verft.
2
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Amerika ECEMECINSAMC Kultur- und Sprachkemponenten Frage steht.) Heute
scheint Sal nıcht mehr abwegig, dıe Bantu-Mischkultur nıt den Ural-
Altaiern genetıische Verbindung bringen, den Haupterben der „Inachıden“
Kultur un! S5prache. Van Oordt hat das schon VOT Jahrzehnten nachzuweisen
versucht un: nach iıhm; WCNN auch auf andern Wegen Wanger ® Nur unter
Berücksichtigung dieser altzeıtlıchen Zusammenhange wırd INd  — Pa Lösung
der vielen Raätsel un: scheinbaren Wiıdersprüche afrıkanıschen Raum kommen
Je weıter WIT raumlich und zeıtlıch ZUTE geıistıgen Erfassung dieses Menschentyps
und SCINCT Welt ausgreıfen desto naher werden WIT der Wahrheit darüber
kommen

1ef seelisch tiet CNUßS, iıch MU: uUuNsSeTEC Forscherarbeıit gehen
den Afrıkaner „entdecken und „erfassen Eıner solchen Arbeıt stehen
schon außere Schwierigkeıiten entigegen UÜberschätzung logisch kausalen
Denkens, europaısche Hochmutskomplexe mangelndes erstandnıs tur dıe geıstıge
Welt der 5Symbole Dazu kommen die Schwierigkeiten der Forschung VO  - seıten
der Afrikaner selbst iıhre Arkandiszıplin relig10sen Dıngen Mangel te-
matıschem Denken WIC WITL gewohnt sınd un!: nıcht zuletzt all uUuNscCIm

Wirken unter Afrikanern das Was raecemer nennt „the of foreigness
Nehmen WILI A} dafß WITL all diese Hındernisse überwunden haben, annn kommt
die Meisterung JE Forschungsmethode, der Tiefenpsychologie. die unentbehr“-
lıch), ber schwiıer1g. ihrer. Handhabung ist 5

Die wesenhatte Erfassung bestimmter rel1g10ser Werte ermini des
Iranszendenten, der Gottesnamen. ıst AUS dem aktuellen Volksglauben
un dessen sprachlıcher Förmulierung undenkbar Dafür muß INan tiefer graben
und ZWAaTr hiıneın dıe Tieten des kollektiven Unterbewulsten das den Be-
reıich des Bewußten N uNngemM«El1IN erweıtert und vielfach rst verständlich macht
Dies IST der Quellgrund N} urtüumlıchen Biılder und symbolhaften Kategorien
des Denkens. dıe S Augustin „Archetypen” nennt. Dınge, die ıs mıt unseTeTr

arıstoteliısich-scholastischen Bıldung allerdings fernlıegen. rst nach und nach
entdecken WIL heute muhsam diese Urbilder unseIcsS Denkens und Sprechens W1e-
der, beginnen das 5Symbol wieder ı seINCT Bedeutung schätzen. Die lang VCOCI.-

nachlässıgte „Semantık" unsereTrT Sprachelemente MU: uns azu behilflich SC11I.

Sıe ıst das Wissen dıe Bildung, Entwicklung und Wandlung des Sinnes

6 V} Oordt, I he Or1g1ns 3f Bantu, Capetown, 1907 Wanger,
Comparatıve exical study ot Sumerian and Ntu Bantu”), Stuttgart, 1935

W anger, Sumerisches Sprachgut ulu an: Ntu, A, 1929, 551
Kraemer, The chrıstian MCSSAPC nNnOonNn--chrıstian World, London

1947, 318
x Vgl Keller, Analytische Psychologıe und Religionsforschung, Berlın

1935, RE Feststellung, „daß dıe Seele 1NC tiete allen KEMEINSAMEC relig10se
Anlage besitzt, VO  w} 1N! Dynamık bewegt wiırd, dıe den großen ymbolen
aller Religionen” iıhre Zeichen hinterlassen hat un! Formen- N: Bilder-
schatz aufbewahrt. der weiıthin 1N€e überraschende Übereinstimmung enthaält“.

Vgl uch Jung. Das Unbewußte, 1916 Jung,: Gestaltungen
des Unbewulßften. 950 Niıedermeyer, Grundriß der Pastoralmedizın,
Paderborn, 195306, L,

Daher uch aH dıe verunglückten, unglaublıchen Deutungen
afrıkanischer Gottesnamen.
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W orte Da dıeser Vorgang überall derselbe ıst; sprıicht stark tür dıe Mono-
PCHCSC der Sprachen

Für dıe Erforschung dıeses „Bewußtseins-Jenseits“ und SCINECET relıgı10sen
Symbolwelt ist dıe Jiefenpsychologie zustaändıg. Nur 51C miıtäühren finaly_t_is@menMethoden ist {ahıg, den aktıven Bewußtseinswert rehg10sen Vorstellungs-
STUPPC zurückzuverfolgen bıs ıhrem altzeıtlichen dynamischen Untergrund. In
dıesem Sinne verbindet S1C die verschüttete Geisteswelt der Vorzeit. mıt der
Gregenwart un! ihren geıstigen Problemen. Dieses Forschungsprinz1ıp gilt ohl
nıcht 1085808 tür den Bereich der Religion und des Mythos, sondern auch füur das
Studıum anderer psycholo ischen Phänomene WIC enk-Kategorien, Urbilder
sprachlichen Ausdrucks, ethısche Normen Diese Archetypen und die aus
ihnen sıch entwiıickelnden „Lebensanschaäuungen“ ZC18CN ber die N rde hın
116 erstaunliche Parallelıtät. Gleichheit C urzeitliche, monogenetische
Theologia naturalıs tür denjenıgen, der nıcht blıind ist 11

Nur S3 gesehen ist moöglıch, VON afrıkanischen Weltanschauung Zı

sprechen. UÜberraschend einheıtlich 1St S1IC ıhren wesentlichen Zügen, obwohl
das volkische Substrat anthropologisch schr verschıeden ist Auch INan
dıe Kıgenwerte der Schichten un Kulturen herausstellt, uch Wenn INnan mıt
Frobenıius VO „Paıdeuma “ 18 der mıt Bastıan VO  — „Voölkergedanken“
spricht, auch WECNN INa  — cie komplizierte horizontale und vertikale Schichtung
denkt; G' steht doch fest Es gıibt heute C116 afriıkanische Weltanschauung, die
O17z Unterschiede sıch 1Ne Einheit bildet Sie steh1; denkbar
schroffstem Gegensatz: ZU heutigen abendländischen, weıst ber CNSC -Verbin-
dumgen mıt Altasıen auf. auch mıt dem alttestamentlichen Bereıch und durch
dasselbe auch mıt der mittelalterlichen Phiılosophie un: Theologiıe.

uf dıesen 151"ämissen 1aßt sıch heute schon das ıld der afrıkanischen „Welt“
iyili-festlegen. Mıt SCINCT Hıilfe annn INa  $ dann uber den Aufbau

satıon für den Afrikaner verhandeln: Zivilisation, die ı der Vergangenheit
verankert iıst un bıologısch gesund weiterwachsen und sıch entwickeln annn
unter ınb ıehung 30l Elemente der westlichen Welt. dıe der Wesensart des
friıkaners entsprechen, die VO  } ıhr assımılıert werden können. Und diese Lösung
ist für Afrıka die einzıgmoöglıche Rettung VOT Hammer und Sıchel und
Massenmenschentum: auf die alte Afrıkanerkultur das Edelreıs Christi C11N-

W adler, Das Rätsel der Indogermanen, Basel 1937, 146 mahrıt
das imagınatıve Element der Spräache erleben, wıeder vorzudrıngen den

Urbildern, dıe einst hinter den Lauten un Worten standen und VO Ur-
menschen noch angeschaut werden_konnten”. Kromer, Die Urbildkreise der
Sprache, MR D 1939, DIAz274 (Die dort angeführten philologischen Beispiele
siınd tehlerhaft.

( Goethe schreibt Buch Vo  a} „Dichtung un Wahrheit“: „Es bleibt
hochst merkwuürdig, daß die Formen des Glaubens un Aberglaubens beı aller:
Volkern un allen Zeiten dieselben geblieben sıind

FPygmaen-Buschmaänner, Hottentotten, Bantu, Sudanesen, Nıloten, Hami-
ten un! Hamitoiden, Semiten.

19 L  Evy-Bruhls „kollektiver Denkprozeß“ gehort ebentalls hierher. Er ist
etwas Unvergängliches, das VOo Geilst des Menschen Besitz ergreiftund ıhm auf
Lebenszeit diktiert, Was denken un fuühlen hat.

Vgl Danzel, Probleme_ der afrıkanıschen Ethnographie 1 Lichte
völker-psychol. Fragestellung, „Festschrift Hamb. Mus Völkerkunde“.
Hamburg 1928, E

r a
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pflanzen un dıeser UuCI (semennschaft die echten Werte abendländischer Her-
kunft nıcht vorenthalten

Wıe steht NUuU  —$ die Weltkirche den 1er angedeuteten Fragen”?
Die Antwort geben hunderte VO  —_ Propagandaerlassen un Verfü-
SUNSCH die anknüpfen dıe tast zweitausendJjährige 15510 -
narısche Praxıs der Kırche

Irotz der klaren prinzipijellen Stellungnahme der Kırche den seelischen
Un: kulturellen KEıgenwerten der Z m1ssionıerenden Volker herrschen in der
Praxis leıder auch heute noch viele Unklarheiten und zwiespaltige Meinungen
Wenn ıch 1980808 der großen Unterschiede afrıkanıschen Kaum auch voll
bewulfßt bın, 1St die Feststellung doch bitter dafß nach hundertjähriger Arbeit
ine methodisch praktische Eıinheit noch nıcht erreicht 1st Man bedauert als
Missıonar Uun! Freund Afrikas, dafß diıe Grundhaltung S} mancher Missionare

Volkstum der A{frikaner alles andere als einheitlich und klar ist
Da halt sich uch heute noch die „alte Schule derer, die heidnischen

Volkstum LLUT Veriırrung sehen, dıie da annehmen, ıe europaische Zivilisation
mıt iıhrem zersetzenden Sakularısmus SC1 1Ne gottgesandte Wegebereıterin für
1ine Christianıisierung des Landes Diese Eınstellung scheint uns unfaßbar schon
VO Cc1in Pädagogischen her, un! doch exıstiert S1C noch weithin S1e scheint
auf Mangel Einfühlungs- und Anpassungsfähigkeit, auf Ignoranz hinsichtlich
der SN  relıg  10sen Werte Afrikanerleben un!: auf extremen Überschätzung
europäischer ,nwerte“ beruhen. Zu dieser „Schule“ gehören auch JENC, die
da annehmen, daß der Europaer miıt SCINCT Gedankenwelt seinNner Sprache, SCINCGCT
hoheren Zivilisation Bälde Afrıka doch allein maßgebend SC1H werde, daß
alles „Afrikanısche dem Untergang geweiht SC1

Iım Gegensatz dem Vertreter dieser „alten Schule steht CIn anderer
missionarıscher I 'ypus, der die Dinge wesentlich anders, ungleıch tiefer und
psychologiısch riıchtiger sicht Er erblickt den relig10sen hanomenen des Hei-
dentums nıcht den Teufel, sondern:die fürsorgende Liebe des himmlischen Vaters
3 sıecht ihnen das, was die alte Kirche den „Logos spermatikos” nannte,
Reste Uroffenbarung, die dur:  Cn alle Zeiten auch verirrten heidnischen
Herzen sich finden Sieht ihnen Funken, die 1Ur anzublasen braucht ZUur
ıchten Flamme des „Lumen Christi“. Er versucht, die Weltanschauung, die

Philosophie des Volkes, Denkprozesse Zzu erfassen, S  Z alle wertvollen

Hauptquellen sınd die „Collectanea“ der Propaganda. Aus der reichhal-
tıgen Literatur erwähnen WIT MNUT: Thauren, Die Akkommodatıon katholi-
schen Heidenapostolat,Muünster 1927 Aufhauser, Umweltsbeeinflussung
der christlichen Mission, München 1932 Huonder, Der Kuropaısmus
Missionsbetrieb, Aachen 1921 Papst Pıus X11 „Tirer partı VEOC charıte de

qu«c le procham n de eau esprit des sentiments nobles et ONs
ı1 nourıt fond de SOn COEeUrT, sSans l’offenser par indiscretion par sottise,

SAanNs alterer la virginıte de pensee de SO  - (Zıt 1949, 3480
Vgl den wertvollen Artikel: Aujoulat, Noirs et Blancs Afrique

De la comprehension l’amitie, M, 2 9 1946, 104— 1138 ort sagt der Verfasser:
„Et l leur plait de ’europeaniser? .. Libre - CuxX 1en entendu. Mais NOUS

CINPTCSS1010S pasS vıcfioıre, Car la dısparıtion de valeurs proprement I1-
Ca1ınes, representera tın de compte quun perte sceche POUTF L’ensemble du
patrımoıne humaın”. (a A, 110) Vgl dazu auch Dürr, Die Reinigung
unserer Missı:ons-Motive, ı EMM, 9 „ 1951, D vm 10
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Elemente einzubauen den eıb Christi“ Er 1st sıch STEIS bewußt instinkt-
mäßig, mochte ich ACH daß leicht 1St abzureißen, ber aufbauen!

W ıll INa DU  —_ C1in olk bekehren ıhm 1Ne6 1CUC Lebensanschauung geben
muß 111A!  — selbstverständlich dessen rühere Weltanschauung gründlıch kennen

(Leider wollen das viele noch nıcht einsehen.) Es 15 106 elementare Wahrheit
dafß C1iMN solcher W andel NIie erfolgreich SC1IMN annn hne vollständıges Umdenken
beım Lehrer un! e1im Belehrten e1im Missionar und e1ım Katechumenen
Dieses Metanoeın johanneıscher Farbung bedeutet notwendıgerweıse viel mehr
als 11UTF NCN rationalen Prozeßßi Und WENN dıe Afrikamission dıese Bekehrung
als 1Ne überwiegend rationelle verstandesmaßıg religiöse Umstellung betrach-
tet und getatıgt hat brauchen WIT uns ber die zahlreichen, heute schon auf-
tretenden Alters- un Zersetzungserscheinungen dieser JUNSCH Kirche nıcht
wundern Diese Umformung scheint I1L17 größerer 'Tiete Wn bedürten hne Um-
wandlung der Sphäre des Unbewuften das €e1m Kulturarmen 1106 noch größere
Rollq spielt als bei uns, bleibt cıe Bekehrungsarbeit ZUTrT Hälfte ungetan
Lassen WITLE beiı UuUnNSsSeTEI Arbeiıt dies Gesetz mıssionarıscher Tiefenwirkung außer
acht kommt der tietfbedauerlichen Bewußtseinsspaltung, der ohl
jeder „evolue jeder Bekehrte heute krankt die bewußte Welt des Menschen
ıst verstandesmäßig umgeformt und europaiısıert worden, wahrend dıe den Men-
schen tiefst beeinflussende Sphäre des kollektiven Unbewußten „heidnisch”
blı

So erklärt sıch dıe allenthalben beobachtete Tatsache, daß auch ı den besten
unseTrTeTr Neuchristen Gedankengänge Gefühlswerte heidnıscher Art zurückbleiben,
dıe bei der ersten besten Gelegenheıit wıeder durchbrechen un das NCUC Leben
gefahrden So erklärt sıch auch der seltsame (regensatz zwıschen der ruhıgen
Stabilität des unberührten Heiden und der unruhıgen, revolutionaren Finstellung
der „evolues” auch unter guten wirtschaftlichen Verhältnissen. So Ması INa  > auch
CINE weıtere auffallende Zeiterscheinung Afrıka deuten: das uberall auf-
tretende Prophetentum, en Ziwitter, geboren aus ‚Weıl geistig gegensätzlichen
Zivilisationen Reın außerliche Angleichung, WIC 100028  > S1C versucht hat hne tief-
gehende geist1ig relıg10se Sublimierung aller vorhandenen Qualitäten Rasse
ırd ster ıl bleiben Kın umgepreßtes Volk wird STELS schwanken zwischen
dem ıhm vertrauten uralten Symbol un: der rationalistisch materialistischen
Alltagswirklichkeit reit für Propheten und Agıtatoren des Umsturzes

Vgl Kromer, Christusbotschaft Afrıkaner, ero des Miss.-
Vereins. Wien 1937, 1—  9

P Tempels schreibt darüber „Quel IM 1SS100NNAITe peut döclarer
pleinement satısfaıt du 1VCau spirıtuel de SCS ouaılles bantoues? 11 cuelque
chose qUuı cloche. I1 doit quelque part defaut.“ (S 121.) „ 11 ftaut
reconnaitre, Iu general, les resultats sont lamentables. Nous chaque
jJour les ressources S1 rıches de l’äme bantoue, INa la sıtuatıon generale NOUS

force ä des constatations angoissantes. ” 116)
Diese Impedimenta nennt Willoughby (1he soul of the Bantu

New York 1928, X  ) sechr fein "stray seeds of former D that the field
carrıed”.

Hofstra, Differenzierungserscheinungen 1 CINISCHN afrıkanischen Gruppen,
Amsterdam 1933, 9l „Unter den primitiven Volkern treten gelegentlıch Per-

hervor, diıe iıhren Stammesgenossen Offenbarungen VON Geistern vermitteln,
Von denen S1C sıch besessen fühlen.“ Ihre Erlebnisse sınd intensiver Art un!
treten oft mıiıt Reform- der Missionsgedanken auf. Willoughby,
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Um diıesen Gefahren O entgehen, geENUgZT e nıcht, einzeine OE

CISCNC Flemente afrıkanıscher Sıtte un: Lebensart Aaus ıhrem gewach-
Zusammenhang reibßen und ihnen C111 christliches Gesicht

geben Es geht heute 1e} mehr: Die gesamte Weltanschau-
un mMu ON Christus her gesehen un umgeformt werden, der
„L0gOS spermatikos” mufs aufgehen 1111 L0g0S, die Ahnung
Gott ı der Erfüllung ı Christus. DDie Weltanschauung, SaASC
ich, die WCNIEEC VO  — Uu1l'5s5 JC erfalßt un: verstanden:haben, dafß
WITLE heute ach 100 jahriger Missjonsarbeıt noch keine systematische
Einführung diese Schätzkammer urzeıtlichen Denkens besıtzen,
die uns den rechten Weg un Herzen des Afrıkaners So VeCTI-

stehen WIL vielleicht auch C1MN recht deutliches Wort, das Papst
Pıus 21 einmal gesprochen: „Basta coll’ CINDINTISIMO nelle
atemi dell‘apostolato scıientihco!”

Der Missionar der mıt diesem Leitgedanken der Kırcht K  —  rnst
nımmt der sıch das Prinzim halt keine afriıkanischen Werte ZU

zerstoren, sondern S1C ZU sublimieren un erhalten, hat
„Wieschweren Stand Wie oft habe iıch Afrıka horen usSschil

sollen WIT CS enn anpacken? Wiır sehen die Probleme, 155C11 aber.
nicht, ob nd WIC S1C andere schon gelost. haben Wiıe sollen WIT 111

Zweifelställen richtig urteilen? Im Seminar haben WIT VO  — all diıe-
SCIr Dıngen nıchts CHNOTL Ich verstehe heute gut, manch
JUNSCI Missionar mutlos wırd angesichts dieser Aufgabe, ET

sıeht, WIC uUu11Ss auch heute noch dıe elementaren. Mittel tehlen für
C11C vereıinheitlichte, tiefer gehende Missionsarbeıt. Wenn Fest-
stellt, WICjeder wieder ONn (0)8 81 anfangen mulSß, die vorherige
Generation Vo  ; Missionaren schon VOT Jahrzehnten angefangen hat
Können WIT uns, offen gesagt,; Zeıt raschester Entwicklung

solchen Dauerverlust gutem Willen, Initiatıve un fort-
schreitender Erfahrung leisten” Können WITr wirklich uUuUNseTITC Arbeit
nıcht CIn OTSANISICTCN nd ratıonalısıeren”

Um sıch ı der Fülle diıeser, demEuropäer wesensfiremden Welt
zurechtzufinden, Bedarf 65 der Führung. Um Vergleich ZU

gebrauchen: Auch das beste Bild kann i1m rucknıcht wiedergege-
ben werden ohne das, W.as WIr „Raster“ NCNNCN Einen sölchen
„Raster“ brauchen WITr Abendländer auch, dıe Eindrücke und
Probleme der Afrikanerwelt aufnehmen un verarbeiten können.

119221735 ““Revelation by Prophets”. (5 Padmore, Afriıka unter dem
Druck der Weißen, Zürich AAA Sundkler:; Bantu prophets

Afrıca, London., 1948, dıe Bespr. dıeses Buches durch Storms,
23 1949; 318—320 Schlosser, Propheten Afrika, Braunschweıig 949



265‚ KTomer: Aufb{iuWerteder afrikanischen Kir\che

Vor vielen Jahren schon habe 1ch ke‚inmllal versucht, einen $élchen
„Raster“ fuüur die afrıkanısche (rseisteswelt Zzu schaffen 2 Der Krieg
kam unmittelbar danach, und andere Interessen standen. auch ın
der wissenschaftliıchen Welt, 1m Vordergrund. Be1i dem damalıgen
Versuch machte ich auch zudem den Fehler, diesen Versuch eıner
symbolhaften Darstellung linguistisch unterbauen wollen. An der
wesentlichen Gestalt cd1eses „Rasters” halte iıch auch heute noö fest,
weilß heute auch, daflß die Ringsymbolik sechr gut dem zirkulären
Denken der asıatischen W1e der afrıkanıschen Geisteswelt entspricht.
Als annn 045 das wertvolle Buch P. Lempels herauskam 7 W ar

ich angenehm überrascht. wıe weıt dıe rundzuge dieser Bantu-
Philosophie mnı1t der 1939 VO  —; MIr versuchten S)_7nthese ; übex*einj
gtimmten, dıe Tempels bestimmt n?pht gekannt hat

Urbi Id Kreise
UMEN HITIIEL U.

URAHNE
U,NEN

DER WIGE 'RE CS 1EBENDE
M  H HH C} DER KONIG

TIER
\ P#FL N£Z£OE b  10 UNBEL EB{ES

— Vgl Kromer, Dıe Urbildkreıise der ‘Sprad;e, R’ 2" 19539 914—9294.
Die schwier1ge, noch immer nıch gelöste Aufgabe, ıne einheitlich aufgebaute

Afrıka und darüber hınaus D schaffen,. wird-christliche Terminologıe tur Bantu-
sich. kaum anders losen lassen als ‚unter Zugrundelegung einer systematischen
Darstellung der Bantuweltanschauung. ber augenblicklichen Stand diıeser

Frage vgl. W. Bühlmann, Die christliche \_Tem3‘inologie als. mı1ssjonsmethodisches
Problem, Schöneck-Beckenried 1950

Bantoe Filosofie, Antwerpen l Von diesem Buche sagt. S Exc Mgr
Tanghe, cehem. Ap ikar von Übangı: „ Ces savantes analyses n’a"}ent aS vu 71\e
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Der 5Symbolkreıs des Hıiımmelsgottes
Jene eıt 1St ohl endgültıg vorbei da INa  —$ Aaus verschiedenen

Ursachen un Motiven die Hochgottgestalt der Geisteswelt der
Bantuvolker noch nıcht kannte oder auch nıcht anerkennen wollte
Die beherrschende Rolle die der Hochgottglaube der Vergangen-
heıt der Bantu einst yespielt haben mu kommt dem Missionar WIC

dem Forscher klar ZUuU Bewußlfitsein dem Augenbliıck da mıt
Schwarzen ber das Höchste Wesen spricht Jeder der miıt

firıkanern missionarısch tun hat 1St überrascht WIC leicht das
Brückenbauen 1er 1St zwischen ihrem Höchsten Wesen WIC

CS heißen mas, un dem Christengott Es kommt Vor
hat CS einmal C1MN Missionar tormuliert als WenNnn INan dem
chwarzen C1iNe uralte bekannte Greschichte erzahle die 980808 halb
VErTSCSSCH habe Ja halb VeErTrT2CESSCHN 1St weithin afrıkanıschen
Raum das Wissen den Schöpfer- un Himmelsgott Man annn
sich des Eindrucks nıcht erwehren dafß das heutige Vasc Gottesbild
Cin est SC1 Aaus Zeiten klaren monotheistischen Glaubens un: Den-
kens Selbst unseren Tagen noch annn INa die Entwicklung
verfolgen WIC die Gestalt des Hochgottes überschichtet wiırd mehr
und mehr Vo Ahnenkult un Ahnenglauben WIC mehr
die Stelle des Schöpfers ersten Geschöpfe die Ur-Eltern,
JOUT ıl un so1Xantaıne annees Que de bevues et d’inepties auraıent ete
epargnees” (B M 1946 167.)

Vgl Hartland ”C he most obscure an: difficult question connected
ith the religion of the Bantt wether they have an Yy belief Supreme
God, Creator overrulıng provıdence” Encycl of Relıgion and Eithics,
Edinburgh 1909, 163 Driberg, The secular aSsp' f ancestor worship
in Afrıca, Suppl 1936, ""T’he High God idea does not ex1st
Africa.29 Derselbe anderer Stelle: ‘“Thıiıs spirıtual force consısts of abstract

natural potency, all--pCTVasıVc an definitly regarded anthropo-
morphically 39 (Zit “"Afrıcan ıdeas of G d” ed Smith London 1950 21
(abgek. 'Titel I)

Junod, The lıfe of Afrıcan trıbe, London 1927, 449 Vgl uch
AFL, 1 153 f

Vgl auch Williams: “OQur findings show that there has een A general
retrogression matters of religion an VCNn where trıbes have een polytheistic

recent ' there often clear indication of monotheistic belief early
years” (zıt AFI 1) Champagne, Les Noirs d’Afrique, 12 193 92902

eth Religion un! Magie, Leipzig 1914 2927 Der Versuch aus dem
Religionsbilde der heutigen Naturvolker auf möglıchen früheren Stand der
Relıgion zurückzugehen, muß mıt der mächtigen Erscheinung der Degeneration
rechnen Sie dıe Relig1i0n) 1st überwuchert un: ıhrer ursprünglichen
Gestalt schwer aufindbar
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treien Allerdings erfaßt der Afrikaner 1€e5 Nebeneinander hetero-
relig10ser Elemente ohl nıcht scharf WIC WILE Fragt INa

ıhn einmal ber dieses seltsame Nebeneinander [8781 Ahnienkult
All 1€e5Totemismus un: Monotheismus wırd ntwortien

1St VO Höchsten Wesen gewollt all diese Dinge hat C} gegeben
.57dem Menschen helfen Auch sozialpoliıtische Fleinente

Niedergang des Gottesglaubens und der wachsenden
Herrschaft des Ahnenkultes mitgeholfen haben Es 1St ein Wun-
der WEnnn bei sozıalen un politischen Strukturverlagerungen auch
die ge1istig relıg10sen Grundlagen 1115 anken geraten un sıch Erst

ahrendlangsam auf verschiedenen Ebene beruhigen
unter dem Einbruch dieser Kraälfte die monotheistischen Vorstel-
lungen schwächer werden SOSar verschwıinden können, g1bt c

Völkerleben besonders unserecn Tagen Eintlüsse. dıe auf dıe
eidnische Gottesidee tördernd un sublimi.erend wirken indem S1C

primıtıvere Vorstellungselemente, Z das Schicksals Motiıv zurück-
drängen Kräafte chıe das Gottesbild VO  ; den ıhm urSsprurnsS-
lıch anhattenden atmosphärischen, solar lunaren, ımmlischen Phä
NOMECNECN uch dıe ethnische Überschichtung rag ZUTE Umgestal-
tung des Gottesbildes durchKontrast- oder Angleichswirkung wesent-

Vgl hıerzu W üst Die kultische Gottesverehrung der Okawangostämme,
940 37— 453 264—9270 Unter der Führung der Haka-Hanga drangt der

Ahnenkult den ult des Höchsten W esens zurück. Struye berichtet VO!  — dem-
selben Vorgang ı Kongo: “"T’he aged of all the Bantu of the North relate
how all theır religıon had een ups Formerly, when SOIMCONEC dıed, he went
God but noO they totheir ancestors under the earth”. “ DOomM! notions the
Bantu zır A FI Yl) Smith The idea of God - African
trıbes, 1l A FI L{I[] OUTr study of the southern Bantu We have found
that the Supreme Being overshadowed by the ancestral gods eed
pushed far to the circumtference gf theır thought that often his VerYy Name 15

forgotten, that he confounded with the dam of race.” S 133)
27 Tempels,
2! Smith 1 ‘AFI” 134 The establıshement of strong states under

the rule of AaTrT1ıOTr kıngs statesmanlike chiefs hıch tollowed the WAaTS, pro-
bably strenghtened the ancestral cult

Hierhin gehört VOL allem der Einfluß der Missionslehrtätigkeit. Von deren
Einflufß auf das Weltbild des noch heidniıschen Teıles des Volkes schreibt M

White “It defining IMOTIC cleary the monotheiıstic outline an remOoVvıng
the CONSCI10USNCESS of the oldest most primitive elements. . ere plenty of
evıdence that these Cconcepts weTrTC already built of several stirata before the
tirst christian influences appeared the to ad: yetL urther layer to the
strata.” White, The Supreme Being the beliefs of the Balovale
trıbes, Afrıcan Studies, 7, 1948, 35.) Dıesen allen Missionsländern wahr-
nehmbaren Angleichungs- und Ausgleichungsprozeß nennt Latourette „Mass
modification raemer, 288 f
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ıch beı {Aus al dem erg1ibt sıch ZUT Genüge, WI1C schwiıer1g €s ist.
e1in objektives Bild der afrıkanischen Hochgottgestalt geben, auch
WCNN INa  - alle Erkenntnisse verwertet 3 E am Volke och vorhan-
den Sind, auch WENN 112  — dıe Gefahr umgeht, philosophische un
theologische Gedankengänge i dıe Gedankenwelt der Kulturarmen
hineinzulesen “

Fünf Begriffsgruppen verbinde iCH mıt diesem Kreise des (sottlıchen Him-
melreich und Hiımmelsmenschen, (sott und Mensch auf Erden,, Rückzug Gottes,
Gottsuchen: der Menschen, Gottes Kraft als Angedenken.

I rotz aller sekundaren Verschliedenheiten der Gottesvorstellung infolge
ethnischer Überschichtung Lalst sıch der Bantuwelt dıe Hochgottgestalt, unter
welchem Namen S1IC uch auftritt. als dıe Causa alles erdens un
Geschehens nachweısen ber dıe Erschaffung des Kosmos hat der Afrikaner, M1
IX WCNISCH Ausnahmen, N} nachgedacht 32 Umso intensıver hat sıch SsSCc1inNn
Geist mıiıt der Erschaffung und Beseelung des Menschen beschälftigt: mıt Ihm
dem Lebensspender, „der als Inbegriff-alles CGruten un Schönen CIHCNC Vıs
vıtaliıs, SCINCH Ka nıedersendet, 1INMMeTr auf Erden sich JUNSgCH Men-
schenkindes e1ib bıldet“ B In den me1ısten Bantusprachen druckt das Wort ku-
panga den eigentlıchen Schöpferakt (Gottes AUS, das rschaffen Aaus dem Nıchts
als (lausa allen Se1ns. Von ihm tlielßt die Vıs vıtaliıs, die Lebenskraft
Gottes, als 11 unversiegbarer Lebensstrom durch den Urahnen ı1 dıe Mensch-
heit (vgl. den zweıten Symbolkreis) un weıter 111 die „unter-menschliche“ Welt
erxr.‚T1ere, Pflanzen und des leblosen Stoffes (dritter Kreıs).

Und 19888  —_ „Orte“ Gottes: Ptolemaus nannte ıhn „Empyreum“, das
„Jlıchthaft Brennende“. Wır NENNECMN in .Himmel“. Baumann 34 definiert ıh:
als „CIN der: irdıschen Welt Nn entsprechendes Himmelsland. seıt alther
hımmlische Wesen wohnen ımter C1iNCM Gottkönig WIC dıe Erdenbewohner“. Da
Hamiten, der Sapcn WIT Viehzüchterkulturen. PTIMATC der sekundare, ‚diese
Vorstellungsreihe zweiıtellos miıtgebracht nd S1C denBantu hınterlassen haben,

VWhıte, weıst besonders auf en Einflufs völkischer
Überschichtungen hın, Was besonders für das stark überschichtete Angolagebiet
von Bedeutung ist. _ Die verschiedenen Synonyme für „Gott“ gleichen
Sprachgebiet. sınd für die Erforschung der verschiedenen ethnischen Strata
von wesentlıcher Bedeutung. Verft

31 {} Cullen Young meınt, dafß all den Jahrzehnten des Kontaktes der
Europäaermiıt den Afirıkanern noch keinem Weißen gelungen SCH; Cine Darstellung
afrikanischer Denkart P geben, hne CIgENEN Ideen mıt hineinzuflechten:
(Zit 1 AFT, 2 _ Dazu noch diıe Schwierigkeit; d unterscheiden nach

lJordays Ausdruck — zwıschen "hard facts nd figures of speech .
KEıne Ausnahme machen die Yoruba-FEdo und cdie Pangwe ( Weltei-Mrythe;

vgl aumann;,.Schöpfungund Urzeit der Menschen i Mrythus der aftrıkanı-
schen Völker, Berlin1936, 19J

38 Kromer, Urbildkreise D Vgldazu Tempels 30
„Der Ursprung, dıe Erhaltung iill der Exıstenz subsistence’ un diıe Vernich-
tung der Dinge un: Kräfte ist ausdrücklich und ausschließlich ott alleın VOT-

behalten.” Die Bantu fassen dıe: Empfängnis als dırekten Eingriff Gottes auf,
der das Leben erschafift. (Vgl. Tempels 39.)

34 Baumann, 206, 211 y
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dürfen wii ; hier ohne we1 eTrTCS auf das pai‘allella.ufen‘de agiatische Prinzip des
Himmel-Erde Parallelısmus hinweisen: ort ıst, wıe Farbridge einmal sagt, „dıe
sichtbare Welt 11UI das Zitferblatt der unsichtbaren. 1lle iırdiıschen Dınge werden
betrachtet als eın schwacher Schatten der himmlischen Realıitat. Die Königreiche
dıeser Welt sınd UTr dıe vorbeihuschenden Schatten des ew1ıgen Reiches Gottes”

Dier Himmelsgott zeugt, da er 1n den me1ısten Mythen noch keine Frau
besıtzt wWw1€e In spateren asıatıischen Hochkulturen, „alles A4US sıch kraft seınes

ch herum JWesens als erste Ursache. Meist hat seıne gezeugten Kinder un S1
„Diese Himmelsmenschen:... werden als weiße. helle, glänzende.. mıt langen
Haaren versehene W esen angesehen” 5 „Aus der Schar der Himmelskinder
schickt er Gott Anfang der Dinge einıge herab, damıt S1E die Menschheit
biılden”“ 9i Verglichen mıt diesem Himmel, bewohnt VO Schöpfergott mit seınen
ersten Geéchöpfen‚ ist Himmel, Ader Himmel der kopernikaniıschen Astro-
nomi1e, leer geworden, als hatten se1ine Urbewohner A4aUusSs ıhm sıch geflüchtet. Ihn
ertüllen und lenken nur / ‘äbstrakte\ Naturgesetze, physikalisch-mathematische
Formeln. Der Urmenschheit dagegen erschıen der Hımmel ıcht SI verlassen und
verodet, noch WaTlr erfüllt von geistigen Wesenheıiten, dıe dort zelteten und
ÖL dort Aaus die Geschickef  W  269  ‘ K10mer ' AQäbe;„x}é  Z  jerte der. af;i}<ei_nivgdx'é( kiré;éf ;  SEn  i  Z  $  d—ürfen wifhier ohne wei  t  eres auf "c}a‚s pa£:ifiella.ufenäé ägiatis—cfxe P‘rifizip„des  Himmel-Erde Parallelismus hinweisen: Dort ist, wie Farbridge einin‘a_l sagt, „die  sichtbare Welt nur das Zifferblatt der unsichtbaren. Alle irdischen Dinge werden  betrachtet als ein schwacher Schätten der himmlischen Realität. Die Königreiche  dieser Welt sind nur die vorbeihuschenden Schatten des ewigen Reiches Gottes“ ®  Der Himmelsgott zeugt, da er in den meisten Mythen noch keine Frau  besitzt wie in späteren asiatischen Hochkulturen, „alles aus sich kraft seines  ch herum %.  Wesens als erste Ursache. Meist hat er seine so gezeugten Kinder um si  „Diese Himmelsmenschen:...  werden als weiße, helle, glänzende..  mit langen  Haaren versehene Wesen angesehen“ %.  ‚„Aus der Schär der Himmelskinder  schickt er (Gott) am Anfang der Dinge einige hera  b, damit sie die Menschheit  bilden“ 38, Verglichen mit diesem Himmel, bewohnt vom Schöpfergott mit seinen  ersten Geschöpfen, ist unser Himmel, „der Himmel der kopernikanischen Astro-  nomie, leer geworden, als hätten seine Urbewohner aus ihm sich geflüchtet. Ihn  erfüllen und lenken nur‘“äbstraktefl£ Naturgesetze, physikalisch-mathematische  Formeln. Der Urmenschheit dagegen erschien der Himmel nicht so verlassen und  verödet, noch. war er erfüllt von geistigen Wesenheiten, die dort zelteten und  von dort aus die Geschicke .. der Menschheit lenkten“ 3, So werden Himmels-  menschen zu Urahnen der Menschheit. Das Zentrum dieser Mythenfolge liegt im  südlichen Kongol in Rhodesien und Angola und ist zweifellos vom Norden her  beeinflußt *%. Vielfach verknüpft sich schon das Sündenfallmotiv mit der}n Ver-  lassen des Himmels.  \  M  “ Anders erscheint die Urzeit der  / enschen in ‚andern afrikani$chen_ und asia-  tischen Altkulturen. Gott erscheint als Schöpfer und Bildner der ersten Menschen  auf der Erde. Aus verschiedenem Stoff, meist Lehm oder Schlamm, formt er  seine ersten. Kinder. Ein Wortspiel — oder ist es mehr? — reiht sich, weltweit  verbreitet, an diese ‚Urspungsgemeinschaft Erde-Mensch an, nämlich das Humus-  ischer wie afrıkanischer Auffassung  Homo-Motiv *, Dem Lehm wird nach 'asiat  ein Agens der Belebung zugefügt: Das Blu  \  ,t„ des- Sd‘löpfeks‚y im Kongo wie in  Alt-Babylon, Speichel u. ä. *.  Charakteristisch für den „Paradiesbericht“  der Urkultur in Äéieii wie ifi  Afrika ist die vertrauliche Nähe, in der Gott mit dem Menschen lebt. In dieser  Zefxt erteilt er ihhen diréki oder Hu1';h den -Stam!hxrgfer Vo;schri‘ften für ihr  » M. H.  1923, 20.  ‚F;r"b'r;agé,„stud_ies in_ßib1iéal \and Sernvliti(\:‘ SYranojl\is_m; London  7  % H. Baumann, a. a O. 164.  37 H. ‚Baqmaun,'a. a.0. 210  #  UE Bäüfinann‚ a.a.O! 164. -  “  {  39 A, Wadler, Germanische Urzeit. Base  1T 1936; 17  G  V*‘*;‚;aa  40 Vgl.H. Baumann, a. a. O. 210, 213. Dazugehörige Kartenskizzen S. 207  -  211. —' K.Me  inhof, Dichtung der Afrikaner, .Bgrlip 191.1„ 37denktan asia  tischen V„Urspruyng ‚dieses Mythenkomplexes.  #  f  €  }  S  3  %  Homo-Mensch; Hebr.: Adafääh-‘l‘ir’‚_ef_! zu >Äda—m"-(—  <  ‚, 4 Lat.: Humus-Erde zu..  Mensch; Skr.: MRD-Lehm z  S  €  $  Y  i_1 4MRTAH.-MCIIS'CII; _ Samoj. .  Tup, Tabe-Erde, Ton  }  x  zu Tebä-Mensch; Samoj.: Tu  ‚- Ton, Erde; Bantu: € - du -  Erde  ‘zu  %  x  -  fiTu._‘Megs'd;;  Tope-Schmutz zu nTu(v) - Tuba - Mensch.  7  ean Orien  '42 A, Jeremias, Das A. T. im Lichte‘ des alt  f  t£‚j ‘Leip;ig _1‘945‚" 4'.{» ;  ®  . Gättsbcrget,  Adam ‘_und_ Eva, Mün ‘f'er'ß 191?;7 S  Xder Menschheit Jenkten“ S So werden Himmels-
menschen Urahnen der Menschheıt. Das Zentrum dieser Mythenfolge hegt ım
sudlıchen Kongo, ın Rhodesien‘ und Angola: und ist zweifellos VO Norden her

beeinflußt d/ Vielfach verknüpft siıch schon das Sündenfallmotiv miıt dem Ver-
lassen des Himmels.

Anders erscheıint dıe Urzeit der enschen ın Ahdem afrikaniébhen_ und asıa-
tischen Altkulturen Gott erscheint als Schöpfer und Bildner der ersten Menschen
auf der Erde. AÄAus verschiedenem Stoff, me1st Lehm der Schlamm . formt el

seine ersten. Kinder. Eın Wortspiel der ıst es mehr? — reiht sıch, weltweit
verbreıtet, an diese Urspungsgemeinschaft Erde-Mensch A namlıich das Humus-

ischer W1€e afrıkanischer AuffassungHoino-Motiv 4 Dem Lehm wird nach asıat
e1n Agens der Belebung zugefügt: Das BluIC des- Sd‘löpfersi 1 Kongo Wwıe ın
Alt-Babylon, Speichel 4:

Charakteristisch für den „Paradiesbericht“ der Ralr in Asieh* w1e 1n
Afrıka ist die vertrauliche Nähe, in der (iott mıt dem Menschen lebt In dieser

Zeıt erteiılt C iıhnen dirgkt der durch den , Stammxfgfer Vorschriften fur ıhr
30

1923. I V Fafbfiägé, „Sfud-ies in Bibliéal and sé@u;: Symbolism, London
36 Baumann. AAA 64
37. H Baumann, a 210
al Baiumann, A 68 164
39 A, Wadler, Germanische Urzeıt. Base 19'36; 17 un!40 Vgl.H. Baumann, O. 210, 213 Dazugehörige Kartenskizzen 207

O] Meinhof, Dichtung der Afrıkaner, ‚Bgrlip 19‚‘1_1„ 7 denkt_ an asıa
tischen Ursprung‘ dieses Mythenkomplexes.

Homo-Mensch; Hebr.: Adar'fiah-Ef;‚ie zu Adam-A41 Lat Humus-Erde zu
Mensch; Skr.: MRD-Lehm MRTAH-Mensch; Samo] Tup be-Erde, Ton
Zzu Tebä-Mensch; 5amo] TIu :VOO, Erde; Bantu: du - rde nTu - Mensch:
Tope-Schmutz nTu(v) Tuba - Mensch. en Orien42 A Jeremias, Das, AT 1 Lichte‘ des alt S, Leipzié ;946‚ 41Göttsberger, Adam und Eva, Mün ter 191?, {
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relig10s sıttlıch sozıales Leben 44 Hunderte solcher Berichte AUS dem Goldenen
Zeıtalter lıegen Bantugebiet VOT —— C111 Jlick Baumanns Urzeit genugt
Tod und Krankheit un: alles menschliche Elend kommen WIC bıblischen Be-
richt Trst mıt dem Sundenfall“ den Menschen Die miıt dem Sundentall VCI-

knüpfte Prüfung alt der Bantumythus großer Breite un leuchtenden Far-
ben d Uus Ebenso reıi gestaltet 1ST annn das Abschiednehmen Gottes VO'  — der rde

Kückzug den Himmel Er überläßt Kinder den Ersterschaffenen den
Urahnen. ZUT Regierung In deren Hande legt auch dıe Kontrolle mancher
iırdıschen Phänomene, WIC dıe Beschaffung des Regens dıe dorge die Frucht-
barkeit VO Mensch Tier un Pilanze An diese urzeıtlıche Verordnung (rxottes
halt S1' miıt unheimlicher Logik ıs heute der Afifrikaner SC1INCIM Beten, Opfern
i der Befolgung des Sıttengesetzes Gott 1st } tern Sollen WIT ıh deshalb
tadeln un als unreligiösen, gottlosen Menschen dahıinstellen?

Eın ergreifendes Kapıtel des atrıkanıschen Mythus ist der Versuch der Men-
schen, miıt dem beleidigten, entruckten ott wiıeder‚ Verbindungen anzuknüpfen.
In bıldreicher Sprache wiırd, kındlıch--NalV, dies Motiv duSgCSPONNCNH. Wie können
WIr Menschen Besuch verlorenen Himmel ZUWCEC bringen? Da spielt
der Regenbogen als Brucke zwıschen Erde und Himmel da taucht däs Himmels-
leiıtermotiv auf Da iinden WILF häaufig, WI1e der griechıschen Mythe, das SOSC-
nannte „Strick Motıv“ Auch der Spinnenfaden un dıe rde Hımmel VOCT1-

bindende Kette spielen 1NC Rolle, un nıcht zuletzt das Turmbaumotiv mıt
SCINCIN katastrophalem Ausgang. Uraltes Himmelsheimweh.

ber eLwas SaAaNz Wertvolles 1e1ß ott den Menschen dennoch auf
Erden zurück, der sandte CS nachträglich (0)88| Hımmel!: Jene Lebens-
kraft, die nach JTempels ı Mittelpunkt en Denkens und Han-
delns Raum der Bantuvolker und ohl weıt darüber hinaus
steht Jene Lebenskrait, JENC schöpferische Knergie, die ich mıt dem
elektrischen Stromkreis vergleichen moöchte, dıe sıch allem g-
schöopflichen e  1n alıs dynamıischer Faktor findet Ina diese Vis
vıtalis 1U mıt den ba-Luba „bumı nennt oder miıt den ba-Fiote

33 Ansatz ZUT1 spateren Ahnen- Sanktion der Ethik? Vgl auch Schmidt,
Die Schöpfungsgeschichte der bıblıschen un ethnologıischen Urzeit, Stimmen der
Zeıt 6 $ 29

Vgl auch „Das Tau des Großen (sottes“ alten Akkad und .‚Das (z01-
dene au des Zeus“ 11n griechischen Mythos. Schmidt (Ursprung der
Gottesidee, Münster 1949, V, 531) definiert dieses „Strick-Motiv“ „ In der
Urzeit verband Himmel un rde C1MC Strick dem dıe Menschen Von der rde
ZU Hımmel gelangen un!| wieder VO:  \ dort zurückkehren konnten dieser Strick
wurde durch die Schuld C1INCS bestimmten Wesens durchschnitten. und von da ab
horte diese Verbindung Von Himmel un rde auf. Bei den Niloten hat
chese Erde-Himmel-Verbindung die Aufgabe, altgewordenen Menschen den
Zugang ZU: Himmel ermoöglıchen, S1IC sıch stets wieder u  » jugendliches
Leben holen können. Vgl Schmidt, Urspr. der Gottesidee VIITL, 709.)
Bei den ba-Tonga ann INa  — dasLied höi'€n $ „O! WIC SCIN möchte ich CInSeil
flechten und ZU' Hımmel hinaufklettern ort mochte ich mıch hinbegeben, um
uhe tinden (M Junod IThe ıfe of Afrıcan Tribe, London 1927

vols 11 430.) Vgl auch Baumann, a 209 Ehrenreich Die
allgemeine Mythologie un ıhre ethnologischen Grundlagen, Leipzig 910 207
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„lu-Nyensu” oder „bunsı  “ 45 Wenn WITr 1in der ethnograPhis_dm‚en
un ethnologischen Laiteratur ımmer wıeder die sogenannte Otiosiıtat
des Hochsten Wesens betont iinden, Iiragen WITr uns doch heute
mıt Recht, ob. diese Behauptung Sanz stimmt. Eın Blick in die
Welt afrıkanischer Spruchweisheit, meıne ich, zeıgt uns Z Genüge,
dafß dieser Hochgott dem Weltgeschehen und dem Menschenschick-
sal wirklich keineswegs gleichgültig, „ot10S“, gegenübersteht. KFür
en speziellen Bereich dieser Studıe, die Sudwestbantu, mochte ich

jedenfalls stark bezweiıteln. In bildhaft-schöner Sprache bringt, in
diesem eıl aer Bantuwelt wenıgstens, der Schwarze seinen lau-
ben die sorgende Herrschaft Gottes über die Welt un die Men-
schen in ergreifender Weise ZU Ausdruck. annn AA nıe in
den Liedern un Gebeten der Kwanjama lesen, die unl Pettinen
aufgeschrieben und uüberliefert hat a  M ohne die schonsten Stellen
UNSeEeTrTer Psalmen erinnert werden. Hıer wiıird uns ein Gaoattesbild
un eıine Haltung dem Heılıgen gegenüber gezeichnet, dıe WIr
wirklich eıne Theologıa naturalıs NECNNECIN können *.

Der Symbolkreis des Ahnenschoßes
Diesen Symbolkreis könnte IHNan auch den „Kreis aes

ewıgen Menschen“ T enthalt entsprechend den TEI Schichten
der Zeichnung den Urahnen (wohl als zweigeschlechtliches Wesen
gefaßt), dıe Ahnen un Vortahren (a) diıe Schicht der mıt den Toten
ın Symbiose ebenden Angehörigen des Volkes un schließlich (C)
den König als Inkarnation des Urahnen. Wır wollen versuchen,
etwas 1in dıe Geheimnisse urzeiıitlichen enkens einzudringen.

Dreı Tatsachen geben dem Urahnen seinen besonderen Charak-
teT., seın Gepräge: zunachst che direkte Herkunft VO Gott
Er nımmt in Sanz besonderer W eise, als „Erstgeborener der (56=
schöpfe“ der Lebenskraftt und Schöpferkraft (sottes teil. gilt,
W1E alle Erstgeburt, als besonders lebensstark. Die ıhm folgenden

4A5 Beth, Religion un Magıe beı den Naturvälkern, Leipzig 1914, 177
Auch Pechuel-Loesche, Volkskunde von Loango, Stuttgart 1907, 269

Pettinen, Lieder und Rätsel der Aandonga, Zeitschr. f. Eingeb. SDI: „;
2092 Pettinen, Sprichwörter der Aandonga, Cr f; Eingeb. Spr. 245 ff
Pettinen, Einıge Züge des Gottesbegriffes der Aandonga, Allg. Miıss. Zeitschr.
1913, 552— 560
135—155. G. W. Dymond, The idea of God ın Ovamboland, in AF

unserer Auffassung vom „Heiden“ vgl47 Zur grundlegenden Korrektur
Ih. Ohm, Die Liebe Gott in den nichtchristlıchen Religionen, Kraillıng vor
München, 1950
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Geschlechter sınd zunehmend schwaächer- als erSS wırd kraft-
mäßig gesehen ZU UÜbermenschen, ZU Halbgott, ZU. Heilbrin- RACr  ? ZU Demiurgen, ZU Riesen, ZU Oegre. für spatere, lebens--

"schwächere (senerationen * <  L

Selbst C1MN „Schn (rottes“ ist der Urahn ann VOTL allem Stammvate
der Nachkommen dıe goöttlıche Vıs vitalis weiten geben hat Er ıst
der „starke Vater“, der durch außergewöhnliche gottentstammte Lebens-
kraft Zl Begründer der Menschheit, des Volkes geworden 15 Die andern
Ahnen spıelen, WIC Tempels ausführt, 10 ahnliche; ber doch SCTINSCIC Kolle

der Menschwerdung des Volkes, JC nach der ahl und Stärke iıhrer Nach-
kommenschaft Der Urahne ist kraft dieser SC1INECT einzıgartıgen Stellung als
„erster dam  k uch derjenige, der (rottes Gesetz weıterhandet Nach-
kommen un ber dessen Beobachtung acht Die andern Ahnen nehmen NUrT,
ıhrer kraftmäßigen Stellung und Würde nach, AR dieser Regierung „CWISCH
Menschen“ teıil ö1e verkörpern, soweiıt ıch ; sehe, dıe immanenten Strukturgesetze

es sozialen Lebens. sınd auch dessen Sanktion. Diese Ahnenschicht schlielßt .ein
dıe Schicht der ebenden Mitglieder der großen diesseıtig--}3enseıtigen (rs+emeln-

Schaift (II b.) Die Lebenden, lautet das ungeschriebene, HM Gesetz, sınd
Von den Toten abhangıg, un: dıese hinwiıederum sınd ANSCWICSECN uft SCWISSC

R  A
Leistungen. der Lebenden.

Die Tatsache NU: dieser ıINMNISCH Wechselwirkung tuhrt uns des Urahnen
drıtter Qualität als Kollektivallerseiner Nachkommen und Kınder.
Er iıst nıcht UU Wurzelgrund, ist auch End- und Zuelpunkt alles menschlichen

” Lebens und geschöpfliıchen Seins Zu ıhm kehren alle zurück, dıe SC1NCN Lenden
entsproßten. ıst ıhr gyroßes „Zusammen“. Dies ist das CINZ1$ Wirkliche, Blei-
bende, waäahrend das Indıyıduum Nnu C11! voruüuberhuschende Erscheinungsform ıst.
Diesem Ahnensymbol scheıint m1r bıblıschen Sprachgebrauch der „Schofß Abra-
hams  6 entsprechen. dıeses eıch lokalisiert wird, L colaren der chthonı-

schen Kaum oder ırgendwo ı remden Winkel der Erde. tut sıch nıchts
ZUT Sache 51 So fremd uns Kuropaern auch dieses Symbol des „Ahnenschoßes“
erscheint, DerS‘ 1sSt doch CIn wundervoller Gedanke ıhm eingebettet:
erste Mensch, der „eWAIDC Mensch“ SCINCT gottstarken Jugend, der seın

gottentstammte Lebenskraft hıneinstromen laßt Millionen SCINCT Kınder:
die er dann, nach kurzem Autftreten uf der irdıschen Bühne wieder für
immer die Arme schließt. Versuchen WIT einmal, Von hier AaUus dıe großen,

‚ zentralen Geheimnisse unNseT CS Glaubens heranzutreten: Corpus Christi mYyst1-
48 Vgl dazu Kap und der enes1s, \(on er schwindenden Lebens-

kraft nd Lebensdauer der eschlechter dıe ede 1ıst.
„Die mittelalterliche Kırche SeLiz dıe Sta3mg1yyefllterp durch unbekannte uto-

rıtat in den Heiligenkalender. cr (B Bartmann, c hrbuch der Dogmatik, Freiburg D aa
1917, 2922

50 Hier hegt ohl auchdıe Wurzel der ‚weıtverbreiteten Furchtkomplexe,
hne Nachkommen Er sterben. Das „Seelenheil“ hangt VOon möglıchst zahl-
reichen Nachkommenschaft ab

In diesem Zusammenhang ıst interessant testzustellen, daß der Jok
der Niloten SOWOhl.die Rolle C11CS5 Hochgottes spielt, WIC auchdas Kollektiv der

Y Totengeister darstellt Mohr. 4 ’ 1950, 893)



che 75£  Krpmer S *Aufbauw’erte der Äfrik;jlhiséhen Kir
Cu und Communi0N9i Das 1N diesem S Ahnensdfl)ß ® sich abséielende
Leben, den Kräfteaustausch, scheıint m1r P. Fempels gut erfaßt haben 9 Er
sagt „ Wır kennen diese Interaktionen 1L1UX 1m ontologischen Verhältnıs Gott
Mensch, der Afrıkaner ber sıeht tiefer un: erkennt eın solches als auch 7zwischen
allen Kreaturen bestehend.”“ Die Kenntniıs und Auswertung dıeser Kraftfelder
und iıhrer Auswirkungen bildet nach Tempels dıe „afrıkanische Philosophie”, dıe
Lebensweisheıit des Afrıkaners. Sie sSe1 ar nıcht leicht: erwerben, denn die
Kräfte des Universums glıchen einem Spinnennetz: 190028  —; koönne keinen einzelnen

webe erschüttern DFaden dieses Netzes beruhren hne cdas N Ge
Im Zentrum dıeser Symbiose VO  — Lebenden JT oten, des „Ahnenschoßes”,

steht dıe nkarnatıon des Urahnen, der (auf der Zeichnung ist 1L C.)
1rotz vieler, auf ethnischer Überschichtung eruhenden Unterschiede kann
man 1wa folgendes Sagen: . Her König ıst Vater se1nes Landes und Volkes.
dessen Vertreter gegenüber den Himmlischen, eın Halbgott, den nıemand leib-
lıche Bedürfnisse befriedigen sehen durfte, der übrigen‘sf. seine Untertanen miıt
Regen VETSOTSCIL hatte Als mächtige Miıtregentin stand ıhm dıe Makunda ZUB.
Seite.“ Diese Miıtregentın spielte auch 1mM unda-Luba-Reıch ıne große Rolle:
dort War s1e „Luko-kescha” genannt, „Herrscher- Weib” un spielte kultur-
historisch ıne interessante Rolle“ 9 Hıer steht der „Gottkönig” in dem hohen
Sinne, eın hochstes Symbol Zı schaffen, zunachst als vollıg makelloser _ Mensch
edelster Zucht un Art gewählt VOT uns. Er erlebt ann ıne Machtausstattung

sch-kosm1-göttlıchen Geprages, lebt mıt seınem Hofe nach den Regeln eınes irdı
schen Weihespiels, endlich se1n Daseın ın ungeschwächter Leben
beenden, indem sıch VO  — seinem Nachfolger toten laßt > %skraft

Ideénko_mpléxDaißs dıe Vorstellung VO  —_ der Vıs vitalıs Gottes in diesem
die beherrschende Rolle spıelt, lıegt wohl klar zutage. H. C: Decker 'sagt darüber:
„Der jeweılige König ist der lebende Ausdruck eiınes koptinuierli‘ch fortwirken-
den göttlichen Prinzips, das mıt dem göttlichen Urahnen seinen Anfang nımmt
und 1m Unendlichen verläuft. Dieser könıglıche Ahne, bisweiılen auch als Ur-
mensch . aufgefaßt, gilt als Spender des ersten Feuers, das nıcht verlöschen darf.

52B T a  Kromer, Urbildkreise 215
D P Tempels,

P. Tempels, aa () 3, 41
Der FEinfluß der Rhodesischen Hochkultur macht sıch durch Banz Angola

hindurch noch heute stark bemerkbar, s1€e brachte diese Kulturelemente, die das

Gottkönigtum und den „heilıgen Königsmord” umgeben. P. Tempels, a.0Q
o  Z  'n de la trıbu est le chainon de rentorcement de Vv1e relhant les ancetres

leur descendance, SOUrCe de la V1ıeE intense influencant la vie de sCc5 &  ZCNS et
meme de toutes les torces anımales, vegetales inorganiques quı exıstent Sur
son fonds, pOUTr le b  ene  Z  Z  fice de SCS gens. “ (Zit B 20, 1946, 169.)

E. Peschuel-Loesche, a.a.Q0 185 H. C. Decker, Die Jagazuge und das
Könıgtum ım mittleren Bantugebiet, Zeitschr. Ethnologie, 19539 299.—9295
Bes Der König eın Gott D
273—281) \ 262-273) und Diıie Frauen u den g<?ittlidaen König

Zuegler, Überlieferung Leipzig 1936, 00— 94 Frobenius, Eryl hrää.
Berlin 1931, DODZZ2I6 L. Frobenius, Kulturgeschichte Afrikas, Züriıch 1933,
153—190 („Welt un Mensch“). H. C. Decker, a.a. O 262 Vgl auch dıe
Insignien der Kaiserkro ung Blauer, sternbestickter Mantel als SymbolHımmels un! Reichsapfel als Symbbl der Weltherrgcha.ft.

‘ Mis;ions- Religionswissenächa_ft 1951 Nr
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solange der König iebt. Seıne hl. Flamme ist, W1E der Könıig selbst, Symbol für
das Wohlergehen des gesamten Volkes” o}

Mıt seinem ode erloschen alle Feuer des Landes, eın rechtloses Interreg-
NU (der Koönig, das personifizıerte Recht, ist ja tot) begınnt, bıs der NCUC König
In einem symboliıschen Akt das Feuer erzeugt, dessen symbolische Annahme
durch das olk Loyalıtat dem Herrscher gegenüber bedeutet... Wenn
auch heute 1mMm zerfallenden Dorfkönigtum VoO  _ der einstigen Groöße des ott-
kOonı1gs sıch 11UX Spuren erhalten haben 9 ıst doch immer noch diıe Erinnerung
wach die goroße Vergangenheıt, ehe der weiße Eroberer kam

Um dıe Rolle des Könıgs 1mM afrıkanıschen Volk verstehen, mussen WIr
dıe gru'ndl%gende' Struktur der Volksgemeinschaft verstehen. ber das atrıka-
nısche Sozialgefüge ın sıch und in seinem Verhältnis ZU Indivyiıduum ist viel 5C-
schrieben worden, ber oft hne tieferes Verständnıs der zugrunde liegenden
Weltanschauung. Man hat das Wort „Kollektivismus” haäuhg gebraucht, diıese
urtüumliche Lebensform kennzeıchnen. Hofstra versteht unter diesem afrıka-
nıschen Kollektivismus „eın weitgehendes Zurücktreten der persönlichen Selb-
staändigkeıt, eın starkes Eingebettetsein 1m Gruppenleben, eınen test geregelten
Ablauf der soz1ı1alen Prozesse hne individuelle Variation“. Unter „Individualis-
mMmus wollen WITr muıt Hofstra verstehen „eıne relatıve Selbständigkeit es Einzel-
WEESCHS ın psychischer und besonders in sozialer Hinsicht, iıne Atomisıerung der
Gesellschalt, eın Losgelöstseim des Individuums VO Gruppenverband” ö In
unNnseTCI Beurteilung un der Vergleichung unseTCc5 Sozialsystems miıt dem der
Bantu haben WIT vielleicht dıe Gegensatze scharf gesehen, haben NSCIC (56;
sellschaftsform individualıstisch, dıe der Afrıkaner kollektivistisch autf-
gefaßt. Die Wahrheıt liegt ohl 1in der Mıtte. Hof{fstra hat mıt seıner Zusammen-
schau des Verhältnıisses Individuum-Gemeinschaft ohl das Rechte getroffen,
wenn schreıbt: „Im normalen Gruppenleben hat das Indivyiduum zahlreıche
Gelegenheiten, sıch VO:  — seinen Gruppengenossen unterscheıden un: SICH selb-
ständig Z verhalten. Nicht jedes Verhalten ist durch feste Regeln „gebunden”
un:' festgelegt. Am meısten trıtt das Individuelle bei den polıtischen un! relig10-
sen Führern hervor ö Es ist noch nıcht Jange her, dafs Levy-Bruhls Auffassungen
ber afrıkanısches Geistesleben un! Gesellschaftsform dıe Führung hatten; heute
sıeht INa  w doch e1In, dafß stark, wenigstens in seiner} ngchologie der Prımi-

H. C. Decker, 262 echuel-Loesche, a.a.QO 1584
59 W. C. Willoughby, a.Q. 290— 296 (hl. Feuer), 413 (Gottescharakter

des Königs) 1Lüssmann, Eınige Sitten und Gebräuche der Basuto, Neue allgem.
Miss.-Zeitschr. 1928, 109 Die Eingeborenen Nn „Der Häuptling ist der Segen.”

Shropshire, The Church and prımiıtıve Peoples, London 1938,
263—9265 (hl. Feuer).

Höfspa An
In diesem INn

zZu fassen. ıst der eingangs öfters benutzte Äusdrud< } évoluéf
Hofstra 208S ahnlichen Ergebnissén kommt auch W Beck, Das

Indiyiduum beı den Australiern, Leipzig 1924, 78 Vgl auch Wester-
N, Der Afrikaner heute und morgen, Essen 1937, 1’ 165—178. Tempels
a.a.0© Tfr k Zum rechten Verhältnis dieser Fragen vgl H. Beukes, Der Haäupt-
lıng In der Gesellschaft der Sud-, Ost- un!: Zentralbantuvölker, Dissertation,
Hamburg 1931, (Der Altestenrat als demokratisches, machteinschränkendes Ele-
ment, 21.) — Wiılde, Schwarz und Weiß, Berlin 1913, 108 Ohm,
Gemeinschaft und Mission 1ın Afrika, 2 » 1935, ;30—14? bes 132 O
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tıven, die Irre ist Man sıeht, W16 vorsıchtig Naln mıt derartigen
Urteilen uber dıe Kulturarmen SCIMH mufßß, da uns schwer fallt, dıe fremdrassige
Welt- und Denkordnung rıchtig erfassen, un da noch mancher europalsche
Forscher VOon den Wunschträumen SCINCT evolutionistischen Erzıehuny beeıin-
Außt ist

Der König ist. als Nachfolger der Urahnen, Wächter über dıe Stammesethik,
dıe sıttlıch gehundene Sozialordnung. Wir sind uns ohl daruber klar, CLE bej
den sogenannten Kulturarmen die althergebrachte Ördnung VO  e der Gottheit
abgeleitet wird daiß dıe Ahnengeister ber SI wachen und dafß direkte starke
Erschütterungen des menschlichen Lebens der der Fruchtbarkeit des Landes
Folgen Abweichung waren“ Ö} Die beı uns radıkal getrennten Gebiete des
Relıigi0sen und des technısch Nützlichen Hießen €e1m Afrıkaner CMn mıt
anderen ethischen Verhaltungsgeboten Sammelbegri{ff, „dıe Sitte“ für
den Mosbacher das Wort „heilsam“” gepragt hat Öl Ihm steht der gleichgerichtete
negatıve Begriff des AAPADU - gegenuüber 67/ Als „dunde“ können WIT bestim-
Inen Die Abweiıchung Von dem, Was ıe Ahnen als heilsam empfunden haben

Noch besser und gründlicher fassen WIL die Frage der afrikanı-
schen Ethik un iıhrer Norm VO der ontologıschen Seite der Welt-

L  EVY-Bruhl 1St stark VO Positivismus August Comte’ un! VO  - Durk-
heım beeinflußt, hat sıch 1e1 mıiıt dem Kollektivismus der „Primitiven“ beschäf-
tigt. Les fonctions mentales dans les socıietes inferieures, Parıis 19292 ('7 Aufl.)

La mentalıte prımıtıve, Paris 1927 Die geistige Welt der Primitiven,
München 1927 I rotz aller Comte’schen Einflüsse zeıgen sıch SCINECET

Einschätzung des Kulturarmen auch grundlegende Unterschiede gegenüber der
Schule Compte'S dessen Idee VOoO ‚caractere ıdentique de LOUS les hommes“*“

These der „heterogeneıute radıcale de la mentalıiıte civıilısee et de la
mentalıte NON-cıyılisee” gegenüberstellt. Vgl hierzu uch Allıier, Le NON-

civilise et NOUS, Parıs 1097 29—33 Der NSCITIMN Zusammenhang
wichtigste Gedanke Comte }  U scheint INIL SC111 CNSC Verbindung zwıschen
Biologie un Soziologie Vgl Comte, Die Sozi0logie die posıtıve Philo-
sophie 1ı Auszug. (Herausgegeben Vo  S Blaschke), Leipzig 1933, „Dafißs auf
das Ganze der Biologie der Ausgangspunkt der Soziologie gegründet '‚.werden
muß,1ıst klar.“

L  EVY-Bruhl,; Die geistıge Welt der Primıitiven, München 1927, „ZiW1-
schen dem des Primitiven und SC1INCIM Nicht- ist gut WI1IC keine Grenze.

Dazu "Trilles: „Die organısıerte Gemeinschaft ıst das eigentliıche Wesen.
das allein wirkliche Kxistenz hat (Zıt Levy-Bruhl A, 307.) Siıeche auch

Preuß, Die gelstige Kultur der Naturvolker, Leıipzig 1914, 19 f., 30 f.
Westermann unterscheidet: „Gott ist wohl dıe Quelle des sıttlıche

Gesetzes, ber nıcht des sittliıchen Tuns (Zıt. Preuß, Die Hochgottide
bei den Naturvölkern, Afriıca 4, 1951, 295) Wiılloughby
381—394 Tempels E

Mosbacher, Untersuchungen ZU Sündenbegriff der Naturvoölker, Baessler
Archiv 1934,

O6 Mosbacher, d. d.,. d
Dinge, diıe den Stempel höheren Macht tragen, dıie „gestempelt“

nd und deshalb nıcht berührt, g  an der benützt werden dürfen. ame der
chon 1 der Urkultur vorzukommen scheint.
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anschauung her, W1€eE Terfipels das betont ®. l Nach Tempels ist  T ja
der Kosmos streng hierarchisch, dem rad der Lebenskrait nach,
gegliedert. Aus diesen biologisch-ontologischen Strukturgesetzen
der Welt der dreı 5Symbolkreise erg1ibt sıch eine ontologisch bedingte
naturliche Ethik Die „Sunde” entsteht infolge einer Nichtbeobach-
tung (auch einer unbewußten) dieser Kräftestruktur. Gut, schon,
heilsam, wahr sınd für den Afrikaner noch ontologisch verankerte
Großen. Diesen Begriff der Weltordnung un der: Rangordnung
aller Kräfte un die daraus S1 ergebende Sıtten- un Sozialord-
NUuNs sollte man eigentlich einmal vergleichen mıt dem analogen
Weltordnungsbegriff Asıens und Kuropas

Es erübrigt sıch wohl, den stark stoffhaften i1arakter der
„Sdunde “ betonen Die Sündentilgung erfolgt ]9, W1e bekannt;
durch leicht deutbare Symbolhandlungen des Austreibens, Fort-
blasens un: Fortwerfens:; S1e wiıird bewerkstelligt durch Abwaschen
oder Übertragung auf stoffliche oder tierische, ja selbst menschliche
Stellvertreter 7

Der kollektive harakter der „Sünde“ ist ebenfalls offenkundıg
iIm Siınne der Gemeinschaftshaftung für eine VON einem Einzelwesen
begangene Verfehlung: eıne kollektive Haftung, W1e S$1e ja wieder
in unseTer „hochentwickelten“ Zivılısatıon belıebt wiırd, dıe gleich-

empels „Comme tOUS les pfimitifs, les Bantous tournent
Vers leurs CONCcepts philosophiques, ef VeIrS leur theodicee, POUTr degager des prın-
C1pes immuables et transcendants, selon lesquelles ıls determinent qu un cte est
bon ou mauvVvaıs, confiorme NO  - 1 ordre vıtale des choses.“

Vgl dıe seinsmäßig-ontologisch-ethischen Grundlagen dieses Begriffes der
Rangordnung der Kraäafte un:! des Se1ins mıt der ursprünglichen Bedeutung des
„Tao der Chinesen, dem Rta des Inders, dem „Kettu”recht Babyloniens un:!
dem on-Gedi der on-Kedi Begriff Uu. be1ı den Bantu Zur Verbindung „Kettu”-
ta und dem analogen indischen „datya vgl v. Negelein, Weltanschauung
des indogermaniıschen Asıens, Erlangen 1924, 136 Zur Verbindung Ra Ta0°
vgl Negeleın a.a.0 106 Zur erb „Tao mıt dem „Ordo“-Begriff als kosmolog1-
schem Axıom 1m Weltbild des Aquinaten vgl KöOsters, Dıe Ordnung 1m Weltbild
des Konfuzius und des hl Thomas il Aquın, 2 „ 1935, 106— 130 Diese
ontologische Ethik äßt sıch zusammenfassen: „Gut ist alles, worautf IMNa  — sıch
verlassen kann, W as der Erwartung gemäß ın Welt und Menschenleben eintrifft,
Was wahr, Was real ist der wird Aus dem Begriff der Realıtat Hießen also die -
ethischen Qualıtäten.” (V Negeleın, f! 20 101, 107.) Eıne interessante
Parallele bieten Shakespeares Meısterdramen, WwWOo eın König stirbt der ent-
thront wiırd, hne daß /Ä einer Revolution in der Natur kommt Die Welt-
ordnung 1n Natur 1}nd $ Mensd1enleben laäuft parallel ab Vgl auch v. Nege-
Dein, a a. O© 12 0&

Willoughby (a.a 398) meınt, das stellvertretende >blutige Öpfer
se1l den Bantu wesensfremd. bezweitele das W. T. Shropshire; O. 343
(Opfer un! Suüundenbekenntnis). W. D. Hambily, The Ovimbundu of Angola,
Chicago 1934 (Sündenbock, 118, 285, 327) Mosbacher., a.a.Q0 20—27.
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zeıtıg für C11C andere kollektive Haftung, dıe der Erbsunde,: keıin
erstaändnıis mehr aufbrıingt.

Aus dem (Gresagten InNnas dı1ıe Struktur des „Ahnenkreises dieser
Symbiose des Urahnen, der Ahnen un der Lebenden mıiıt ihrem
Herrscher der Spitze und ıhrem biologischen Grundgesetz der
gegenseıitigen Haftung, ihrer ontologischen Ethik klar geworden
SC11] Es mas uns auch schon diıe Anknuüpfungswerte für Ni15510-

W  * narısche Arbeit ahnen lassen, Werte, nach denen WIFTr abendlän-
dischen Kaum heute vergeblich suchen. Und nu noch kurzen
Blick hınein ı den drıtten Bildkreis.

II Der Symbolkreıs des „Unter-Menschlıchen
Wir können ıh auch den Bildkreis der „Materie NENNECII iM

Gegensatz ZU obersten Symbolkreis, dem des „Numen“, des Ott-
liıchen Es handelt sıch 198801 den Kreis, der alle JeENEC Wesen umfaßlt.
dıe iıhrer Vis vitaliıs nach rangmälig unter dem Vollmenschen
stehen. („Les etres interieures“ nennt SIC Tempels.) Drei Schich-
ten unterscheıide ich auch ı diesem Kreıis. Die erste versinnbildlicht
das anımalische Leben und umfaßt das Tier un den JUunNSsCH noch
nıcht reiten Menschen (solange 6 noch nıcht die Jugend ode1ı Inıtia-
tionsfeier miıtgemacht hat) Wie oft habe iıch Afrıka das Wort
gehört „Dieses ınd da 6S hat noch keine Seele Wenn
auch das anımalische Leben schon vorhanderrt 1St ZUIN Vollmenschen
wird das Kind erst durch den Kreis J Rıten die ıh Aus dem
Bezirk des rein Anımalischen herausheben un CS Ahnenrnschofß

Ahnen wiedergeboren werden lassen “. Diese Jugendweihe mı1t
iıhrem Mysterium des Sterbens des „Unreifen“, Tierischen und des
Wiedergeborenwerdens vollkommenem menschlichen Leben, das
Kingegliedertwerden ı den „CWISCH enschen“ erhebt den 41I1n-

Damit erhaltgeweihten 111 dıe Gemeinschaft des Ahnenschoßes.
/l Es ist interessant festzustellen, dail$ diese Unterscheidung zwıschen dem

Stadium der „unvollkommenen” Vor-Pubertätszeıt un! dem müundıgen Reifealter
auch asıatıschen Raum 106 'bedeutende Rolle spielt: Vgl die Hagar-
geschıchte des und ıhre Anwendung vgl auch (Eph 12) den
paulinischen AuSsdruck VOmMm „Reıfealter Christi“ Linguistische Spuren dieses
bedeutsamen nterschieds tinden WITr heute noch den Japhetitensprachen des
Kaukasus un wahrscheinlich weıt darüber hinaus. (Die karthwelische Gruppe
ıst davon ausgenommen..) Dirr gıbt folgende Klassenordnung 1ı diıesen Spra-

:chen Belebte un: unbelebte Wesen. Die ersteren sind wıeder eingeteilt
vernünftige nd vernunftlose Wesen und beide wıeder ı „reife“ üund „unreife“.
Diese Rangklassen sınd durch Präfixe un Suffixe gekennzeichnet und haben
sıch, wenıgstens teilweıse, ı} den amitischen un!' semitischen Sprachen erhalten:
vgl Trombetti. Elementi di Glottologıa, Bologna 1923, 130 f.
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uch das echt nd dıe Pflicht CISCNC, durch den Ahnen
VO  — ott uüberkommene Lebenskraft zeugend großen Kreislauf
des Lebens weıterzugeben. Solange noch nıcht „mündig‘ ist. kann
davon rechtlich noch keine ede sein *. Tempels hat dAie
entscheidende Bedeutung der Jugendweihe nıcht genugend betont.

Die zweiılte Schicht des dritten Kreises (111 D) stellt dıe Pflanzen-
elt und ihre Kraäfte dar Die Sprachen aller Zeıten und die Myste-
LicH aller Völker W15S55S5CH die Analogıe VO  e Mensch un: Pflanze
kennen den Parallelismus iıhres gleichen Wachstums und ihres Ver-
falles Hierhin gehoren uUunNnseTE Stammbäume Y der Baum des
Lebens und ungezahlte andere Motive der Mythologie, €s Kultes
ınd der Sprache *. Die renzen zwıschen Mensch un Tier ınd
Pflanze sınd verschiebbar, C1IinNn Gedanke der auch dem modernen
Wissenschaftler nıcht unsympathısch SC111 dürfte, sınd doch auch für
den Naturwissenschaftler un Biologen die SCNAUCH renzen ZW1-

schen den Seinstufen alles andere als klar un eindeutig Wertvoll
1st diesem /Zusammenhang die Feststellung Tempels über die
Semsauigabe dieses Kreises hinsıchtlich des Menschen Die gesamte
vernunitlose Welt die diesem Symbolkreis gehort hat die C1N-

ZI1SC Aufgab dem Menschen Dn dienen, oder WIC ausdrückt
des Menschen Lebenskraft verstärken

Diese TEI ineinander vertlochtenen Lebenskreise sSınd ontolo-
gisch mıt all dem ıhnen wirksamen Kraftespiel C1UC große Ein-
heit C1inNne „biologıische Ordnung Sınne Clomte e Sie bilden
des Afrıkaners Weltanschauung oder wen1ıgstens deren Rahmen

den sıch hundert andere Einzelmotive eINeEer (seıistes un Sozial-
elt einbauen lassen vielfach erst VO  —$ dort her ihre Deutung
finden. Kennt INa  $ diesen psychologıischen Hiıntergrund nıcht, WIr.

79 jensen, Beschneidung und Reitezeremonien be1i Naturvölkern, Stutt-
gart Walk, Inıtıationszeremonıen und Pubertätsriten der sudafrı-
kanıschen Stämme. AnthrZ 19258, S61—966 W alk; Inıtiation, LexThK,
V’ Ohm, Die Afrikamıssıon - un: die Beschneidung, E
1934, 94

Vgl auch Negeleiın, 60—65 ber asıatısche Parallelen ZU)

Verhältnis Mensch-JTier- Pilanze. Au Comte redet VON „hierarchie
anımale"”. Kır ist der Meınung, dafß Mensch un: "TLier durchgehenden
Rangordnung stehen, die ber noch nıcht W1C bei Haeckel 1NC einheitliche Kınt-
wicklungsreihe darstellt (Vgl Comte-Blaschke, 534, Anm 70.)

Tempels, 31 1€ alle Yi1ıere un! Pflanzen) haben dıe
CMECINSAMEC Aufgabe, ırgendwie dıe Vis vıtalıs des hochsten und stärksten Ge-
schöpfes verstaäarken und ihr dıenen, der €es Menschen IF anerkennen
C1iMNn ontologisches Kräftespiel NUur zwischen Gott un! Mensch, der Afrikaner
erfaßt solche ontologısch-biologische Verbindungen als zwischen allen Geschöp-
tenexistierend. (Vgl auch 39.)
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Ina  ’ VOIL hundert Rätseln stehen bleiben Auf die große Bedeutung
für missjionarisches Lehren und Erziehen brauche ich nıcht noch
besonders hıinzuweıisen Die sıch AaUus ihr ergebenden ungezählten
Analogien zwischen dieser Geisteswelt als „Schöpfungsordnung
un den Grundwahrheiten der „Erlosungsordnung sınd evident

Diesen 5puren (Gottes un SCIHCT Weısheıt Menschengeiste
un! den Menschheitserinnerungen nachzugehen 1St köstliche Auf-
gabe Anziıehend un!: notwendig zugleıich tüur den Boten (rxottes
draußen unter den Heiden Gottes Gedanken den iıhm anverirau-
ten Seelen noch einmal durchzudenken S1€E christlicher orm
ıhnen verdolmetschen Ist SC1IMN jel nıcht geistıger Umbruch
nıcht Umgestaltung ach artftremdem Denken un KEmpfinden SOMN-
ern Erfüllung un dSublimierung arteıgener Lebensweisheit des
ihm ZUSCWICSCHCH Volkes Nur C1INE erfaßte un: getatıgte Mis-
sionsarbeit 1st C1in wirklicher sıch selbst verleugnender Liebesdienst

suchenden Bruder Nur werden für Christus W  nN-
olk all besonderen Gaben un Werke wach die

wahren Weltkirche zusammenklingen sollen P gewal-
ıgen Symphonie Nur auf diesem Wege wiıird dıe tiefrelig10se A
lage der Afrıkaner reifen, die ach eCeiNEM Worte 1oynbees, viel-
leicht einmal berufen SC1IN werden, dıe kalte. sche des hrı-
tentums Abendland wieder ZUrFr göttlichen Flamme entfachen.
die LotenZU Leben erwecken.

Buddha und Jesus
ach ihren altesten Darstellungen 113 dear Kunst

Von Unıv Proi Dr München

I1

In ahnlicher paralleler Entwicklung W1IE €1m Buddha Bilde
erfolgte die Ausgestaltung des 11 ‘ Bei de1ı 1101-

Vertrautheit Leser mıt dem W andel des Christus-
bıldes Laufte der Jahrhunderte genugt C106 mehr skizzenhafte
Darstellung Die Urchristenheit WAar VO  } tieten Ehrfurcht
und Scheu VOLr dem Kyrı10s ergriffen dafß S1C zunachst nıcht wagfe
den Herrn selbst, darzustellen. Diese heiliıge Ergriffenheit der
Person Christi gegenüber beherrschte auch dıe Arkan-Diszıplın.
Schon seıt dem ersten bis zweıten Jahrhundert nachweisbar. suchte
S1e bis 111S fünfte Jahrhundert hinein da Heilige, Numinöse, _die
Mysterien (Eucharistie andere Sakramente, dıe Glaubenslehren
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vVvon der Dreiemiigkeit USW. den Augen der Nichteingeweihten VOTr-
zuenthalte un damıt VOT Profanation durch die Ungläubigen
schützen, bei den“Katechumenen hingegen die Sehnsucht.nach dem
vollen Genuß der Heıilslehren steigern. Hatte der Heiland
selbst befohlen „Ihr sollt das Heılıge nıcht en Hunden geben und
ure Perlen nıcht VOT dıe Schweine werten damiıt S1C dieselben
ıcht miıt ihren Füßen zertreten (Mi Leider 1St diese Arkan-
Disziplin der alten Christenheit spater der Kirche fast vollıg
Vergessenheit geraten zumal infolge der Ausartung, WIC SIC und-
tfunk Presse und Bildberichterstattung der modernen eıt der
Neugierde un Sensationslust der Masse entgegenkommend uberall
torderten Selbst VOT en Toren der Geheimnisse des Glaubens
machte SIC nıcht halt Denken WITLr 198038 die unzahlıgen photo-

"graphischen Aufnahmen un Veroöffentlichungen, WIC S1C selbst auch
katholischen Blättern VO  w der Fronleichnamsprozession

wieder gebracht werden. Die heilige Scheu der alten Kırche VOT
dem Brote des Lebens als der Erinnerung das hl Abendmahl
un: die Liebesverein1gung mıt dem Herrn SINS der Christenheit
TOLZ aller Verschleierung der Monstranz fast vollıg verloren. Da-
mıt hat das Mysterium geheimnisvolle Weihe un Anziıe-

_ hungskraft auf das (Gremut der Menschen großenteils eingebüßt. Um
begrüßenswerter ist ein Wort des Bischofts Julius Döpfer VO

W{ürzburg, womıiıt CFE VOT CIN1ISCT eıt die photographische Bericht-
ens‘tattuné wıeder ihre geziemenden Schranken zuruckweisen
mochte *.

Aus der (zxeheimdiszıplin entwickelte sıch uch ı der urchristlıiıchen Zeıt die
11 und dıie symbolische Sprache. Ihr Inn War NUrLr den Eingeweihten,

nıcht ber den Fernstehenden verständlich. In der altesten christlıchen Urzeit
kennen WIT Sprache und ıld als heilige 5Symbole: Fisch (Ichthys), Anker, Schiff.
Taube, Lamm, Brotkorb W einstock neben Genien Putten Flußgötter Psyche uSW
auf den W andgemälden der Katakomben WIC autf den Sarkophagreliefs des

bıs jhdts., auf Grabinschriften WIC auch 111 der christlichen Kleinkunst
(Amuletten, Phylakterien, Rıngen, Münzen a.) Als ‚Symbol tür die Person
Christi erscheint besonders. haufig Orpheus der der gute Hiırte, knabenhaft-
jugendlich WIC alle Hırten,mıt dem Lamm auf den Schultern ® i Sinne der Er-
reitungsszenen wohl den antıken (Gotterhirten nachgebildet Der gute Hırte bleibt
als 5Symbol für Christus bıs 1158 5 Jhdt. herein Auch das Christus Monogramm

Vgl Würzburger Diözesan-Blatt Vo E 1950, Nr. Z
Phoönikische un! kypride Opferer; welche C1inN Schaf tragen, ohl die

Vorläufer der klassıschen „Guten Hiırten“ Hermes (Merkur) cr1ophoros der des
Arıstes, welche mit Schafen auf den Schultern abgebildet werden. Sarkophage
mı1t uten Hirten der Via Salaria Lateran Museum Aaus dem (?) Jhdt

Konservatorenpalast Rom., . | Jhdt Maria Antıqua, Rom, Jhdt
VO La Gayolle beı Marseille (® Jhdt Auch dıe Gandhara-Plastik kennt 1inN€



fÄ£1ihai1é%er: Buédha und V'.Ive517vls‘ 1nderKgnst  D  S1  als Abkürzung XP u.an *a’—ls Sorineniéichen schon ın der Antike 1;ür &1ronösiZcit‘‚  chrysos (Gold als Metallmarke) gebraucht, als Abkürzung des nomen sacrum vor-  konstantinisch seit Anfang des 3. Jhdt. XP, später auch XP im Zusammenhang  mit en XP oder dulos, seit Anfang des 4. Jhdt. wirklich als crux monogramma- _  tica XP. auf Grabinschriften und Sarkophagen, Mitte des 4. bis Anfang des  5. Jhdt. auf Münzen, wie des Mithridates XP- seit 335, häufig mit der Viktoria, als‘_“  Unheil abwehrendes Zeichen auch auf Haustüren, bes. in Syrien, später bes. häufig‘  entsprechend dem Berichte des Eusebios (Bios. Konst. I, 28.29 u. Historia Ecclesia-  stica IX, 9, Lactantius, de morte persec. c. 44) von der Vision des Großen Konstan-  tin vor der Schlacht an der Milvischen Brücke, am 28. Oktober 312, als der Kaiser _  am Spätnachmittag am Himmel ein Kreuz aus Feuer über der Sonne stehend mit  der Inschrift „Darin. siege“ sah. Auch das Kreuz, ein uraltes, böse Geister ab-  wehrendes Zauber- und Heilszeichen schon der vorchristl. Zeit, auch bei den  Germanen, dann aber als Sinnbild des Leidens und Sterbens des Heilandes und ;  Inbegriff des christlichen Glaubens, ebenso das aus dem Sonnenkult, dem Sonnen-  wagenrad, erwachsene Hakenkreuz schauen wir als heilige Symbole auf christlichen  Sarkophagen. Ein leerer Thron begegnet uns bisweilen in der Mosaikkunst der.  ersten vier Jahrhunderte in den Katakomben, das Lamm-Symbol auf dem Sarko-  phag der Galla Placidia im Mausoleum zu Ravenna im 5. Jhdt. und häufig.  Die einfachen Fischer vom See Genezareth und die spätere Urgemeinde  des Herrn waren schlichte, ungebildete Leute des Volkes, welche die stark aus-  strahlende Persönlichkeit des Herrn anzog, die Not des Lebens sich als Mühselige  und Beladene zu ihm flüchten ließ. Tieferes Verständnis für die Kunst oder gar  eigene künstlerische Veranlagung war ihnen fremd. Sie verhielten sich der  Lebens- und diesseitigen Freude der Antike gegenüber ablehnend. Schönheits-  gefühl, Freude und Genügsamkeit am Diesseits war ihrer mystisch-eschato-  logischen Jenseits-Richtung völlig fremd. Vergeistigtng des Lebens, Entmateriali-  Ziel:  sierung der vergänglichen Diesseitigkeit galt ih;er Spiritualisierung als hödustgs  x  So dachten a  uch die Apostel un?i Jünger des Herrn, die doch  dank ihrer dreijährigen Gefolgschaft am meisten berufen gewesen  wären, der Urgemeinde und Nachwelt ein Bild des Meisters zu  schenken, gar nicht daran. Sie wußten als Fischer wohl die Nege  zum Fischfang, nicht aber Pinsel und Meißel zu gebrauchen. Selbst  dem hl. Lukas, dem Arzt und Maler, weiß die Überlieferung nur  ein Marienbild zuzuschreiben. „Der Herr“ lebte zu lebendig in der  Erinnerung der pneumatisch-eschatologisch ‚ gestimmten Jünger-  gemeinde weiter, sie hoffte zudem auf sein baldiges Wieder-  kommen. So bedurfte sie gar keines Bildes ihres Meisters, und  bleibt es auch erklärlich, daß das neutestamentliche. Schrifttum _  nirgends eine Andeutung vom äußeren Aussehen Jesu gibt.  Die Heiligedexriften des Neuen Testamentes und die altchristliche Lit‘era—‘  tur besagen nichts über das äußere Aussehen, das Antlit, die menschlichen Züge  die Größe des geschichtlichen Christus. Die urchristliche eschatologisch-pneuma-  Skulptur eines „guten Hirten“ (‘vél. Grünwedel, Buddhistische Kunst Abb. 65;  doch sagt Grünwedel, es sei leider nicht unbedingt auszumachen, was die Figux  trägt a.a.0..S.126, es könnte auch der in der am  tiken Kunst häufig _'wi—*e*der—  $ehr‘er3de „Tributträge\r“ sein; d’Alviélla a.a.Q. S: 50)  }  A{Auihai1$ér: Buddha un! 3 esés in der Kunst,
als Abkurzung un! als Sonnenzeichen schon in der Antike für d1ronösii £Zci t),
chrysos (Gold als Metallmarke) gebraucht, als Abkürzung des SaCcrum Vvor-
konstantinisch seıt Anfang des Jhdt X ‚ spater auch im Zusammenhang
mıiıft der dulos, seıt Anfang des Jhdt wirklich als CIUX mMONOSTAaMMa-
tica autf Grabinschriftten un: Sarkophagen, Mitte des bıs Anfang des

Jhdt auf Münzen, W1€e des Mithrıdates seıt 335, häulig mit der Vıktorıa, als
Unbheil abwehrendes Zeichen uch auf Haustüren, bes in Syrıen, spater bes. häubg
entsprechend dem Beriıichte des Eusebios (Bios Konst 1, 25.29 Hıstorıia Ecclesia-
stica 1A., 9, Lactantıus, de morte PCTSCC, 44) VO der Vısıon des Großen Konstan-
tın VOT der Schlacht der Milvischen Brücke, 28 Oktober 312. als der Kaiser

Spatnachmittag Himmel ein Kreuz Aus Feuer uber der Sonne stehend mı t
der Inschrift „Darın siege” sah. Auch das Kreuz, 1ın uraltes, böse Geister ab-
wehrendes Zauber- und Heilszeichen schon der vorchristl. Zeıt. auch bei den
(z;ermanen, 2a2nn ber als Sinnbild des Leıdens un: Sterbens des Heilandes und
Inbegriff des christlichen Glaubens., ebenso das AUS dem Sonnenkult, dem Sonnen-
wagenrad, erwachsene Hakenkreuz schauen WITr als heilige Symbole auf christlichen
Sarkophagen. kın leerer Ihron begegnet uns bısweilen 1in der Mosaikkunst der
ersten 1er Jahrhunderte in den Katakomben, das Lamm-Symbol auf dem Sarko-
phag der (xalla Placıdıa 1m Mausoleum avenn3. 1 Jhdt un häutig

Diae einfachen Fischer VO See Genezareth und dıe späatere Urgemeinde
des Herrn WAarch schlichte, ungebildete Lieute des Volkes, welche die stark uUS-

strahlende Persönlichkeit des Herrn I  » die Not des Lebens sıch als Mühselige
un: Beladene ıhm flüchten ieß Tieteres erständniıs für dıe Kunst. oder ar
eıgene künstlerische Veranlagung WarTr ıhnen fremd. Sie verhielten sıch der
Lebens- un dıesseitigen Freude der Antiıke gegenüber ablehnend. Schönheits-
gefühl, Freude und Genügsamkeıt . Diesse1uts War ıhrer mystisch-eschato-
logıschen Jenseits-Rıchtung volhg iremd Vergeistigung des Lebens, Entmaterialı-

1el
sıerung der vergänglichen Diesseitigkeit galt ih;er Spirıtualisierung als hö&xstqs

So dachten uch die Apostel und Jünger des Herrn, die doch
dank ıhrer dreijährigen Gefolgschaft meısten berufen gewesen
waren, der Urgemeinde un Nachwelt ein Bild des‘ Meisters
schenken, Sar niıcht daran. Sie wußten. als Fischer ohl dıe Netge
ZU Fischfang, nıcht aber Pinsel un: Meißel gebrauchen. Selbst
dem hl Lukas, dem TZt und Maler, weiß die Überlieferung nNUur
eın Marienbild zuzuschreıiben. „Der Herr“ lebte lebendig in der
Erinnerung der pneumatisch-eschatologisch _ gestimmten Jünger-
gemeinde weıter, Sie hoffte zudem auf sein baldiges Wiıeder-
kommen. So bedurfte. sıe Sar keines Bildes ihres Meisters, und
bleihbt CS xuch erklaärlich. dafß das neutestamentliche Sc4hriftt‘ujm\—
nırgends eıne Andeutung VO außeren Aussehen ‘ Jesu gibt.

Die Heiligen Schriften des Neuen JT estamentes un!' diıe altchristliche Litera-
tur besagen nichts über das außere Aussehen, das Antlıg, die menschlıchen Züge
dıe Größe des geschichtlichen Christus. Die urchristlıche eschatologisch-pneuma-
Skulptur eınes „guten Hirten“ (vgl Grünwedel, Buddhistische Kunst Abb 05;
doch sagt Grünwedel, se1 leider nıcht unbedingt auszumachen, Wäas dıe Figur
tragt a.a.0.-5 126, könnte auch der 1n der atiken Küunst häufig wieder-kehrende ‚?Tributträger . sE1N; d’Alviella a.a.0 S5. 50)
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tische Stimmung und tiettromme Gläußigkeit hatte oh! gar eın besonderes
Interesse der außeren Gestalt des geschichtlichen un verklärten Kyrı10s.. Sie
irug das ıld des Heilandes zutieist 1m Herzen un! blieb auch hne außeres
iıld miıt ıhm ın lebensvoller Verbindung. Eıne Reıihe altchristlicher Schriftsteller
bezeichnen Christus als unansehnlıch mıt Berufung auf Is 532 („Keın Ansehen
un: keine Schönheit WAar In ıhm, eın Mann der Schmerzen”); sSo Justin Apol.

592, Dialog. Iryphone 1 9 55, 55, 21 ('lemens Alex., Paedag. IIL, G
Stromata ILL, 17; VI, 17; Orig. Celsum V, 7 ’ ert de Christi 9;
adv Marcıonem 1I1 17; Cyrillus Alex., Glaphyr. 1ın xod I7 Andere ruüuhmen
in Übertragung des Psalmenwortes (Ps 44,5 „Schön VO  - Gestalt bist Du VOT den
Menschenkindern, Anmut ist AausSSCcCHOSSCH ber Deine Lippen“ un: Joh 1,14)
Christus als schon W1€E Chrysostomus, KxXpos. in D 4 ‚ Hieron. CP 65 ad
Princıpijam.

Je mehr sıch dann der Jüngerkreis Jesu vergrößerte, desto mehr wandten
sıch uch Mitglieder der oberen Stande ZUT Gemeinschaft Jesu. Manche VO!  —

ihnen kannten wohl .die gleichzeitige spatantike Sarkophag-Reliefkunst. Sie
möchten auch SCWECSCH se1nN, dıe den spät-antiken Reliefwerkstatten mıt ihrem
altüberlieferten kompositionsreichen und ıllusionıstischen Stile den Auftrag
gaben, se 1 die vorhergenannten Symbole, se1 dıe Statue des guten Hırten

formen, ja schließlich den Herrn un: Meiıster selhbst darzustellen 1m Verlaufe
des bi P {hdt Vom bis Jhdt schauen WIT in der Katakombenmalerei
und Mosaikkunst wı1ıe auf den gleichzeitigen Steinsarkophagen und 1n den noch
vorhandenen Statuetten aus cdieser eıt hoheitsvolle un wertvolle Darstellungen
Christi. In welchen reisen freilii;:h das erste Christusbild geformt wurde, wıssen
WITr hıs heute nıcht Die Kulturfremdheıt, das künstlerische Unvermögen der
Juden WIE ihre Bilderteindlichkeit assen diese Kreise von vornherein QUS-

scheiden Das gleiche gılt VOL der christlıchen Urgemeinde Uun! der alten Christen-
heıt, die gleichfalls bilderteindlich eingestellt Am wahrscheinlichsten mas

SEIN, dafß gnostische Karpokratianet bei ıhrem Synkretismus, iıhrer Hınneigung
ZuUur hellenistischen Kultur und Bildkunst das erste Christusbild geschaffen haben.
Karpokratianer VO:  - Alexandreıa verehrten neben der Büste eines Pythagoras,
Plato, Aristoteles auch das Bildnıiıs Christı. Auch Kaiser Alexander Severus (222—
235) hatte ın seiner Hauskapelle (Larariıum) neben Apollonios VO  } Tyana, Abraham,
Orpheus auch Christus dargestellt. Noch Eusebios, der bekannte Kirchenhistoriker
(gest. 379), spricht VO'  w zwelı Philosophenbildern miıt langem Barte un langen
Haaren, dıe Paulus un: Christus darstellten, un: die eiıner Frau abgenommen
hätte, um nıcht bei Christen Bilderkult aufkommen lassen. In dıesen
gnostischen Kreisen erstand spater 1m Jhdt auch die erste Kreuzesdarstellung.
1e€ alte Christenheit lehnte ıne solche als Schma: und Verunehrung Christi ab
Es ist der jugendlich-schöne-bartlose CRr aistus. der als eEW1g-
zeıtlos jugendlicher verklärter Gottessohn jugendliche Anmut atme und bıs
Ende des Jhdt weıte Verbreitung gewınnt, geformt nach hellenistischem
Schönheitsgefühl und -1deal mıt Lockenhaar. das das von hoheitsvollem Leuchten
umglänzte Gesicht umrahmt. Meist tragt gleich dem antiken Philosophen den
Wundersta_b, womıt C 1n den biblischen Szenen den otfen Aazarus erweckt, den

Herrn Kollegen Dr. Sedlmeier verdanke iıch den Hınweıis. daß eine Syna-
goge VO  w} Dura-Europos KEuphrat, also ın der Diaspora, aus der Mitte des
3. Jhdts. Chr. 232—7) alttestamentliche Fresken ın großer ahl aufweist
(vgl Cumont, Les fouılles de Dura-Europos; Reports of the Excavatjons 1n

Dura-Europos, New Haven seıt 1934 von Hopkins und Baur.



Aufhauser Buddha und Jesus 1L} der Kunst 2855

Jüngling VO  ; Naim 11585 Leben zuruückruft uSWw So erstanden dıe ersten Christus-
darstellungen, welche den Heiler, den Wundertäter, Totenerwecker ent-
sprechenden neutestamentliıchen Szenen mi1t dem W understab der Rechten,
wiedergeben Der jugendliche Iyp erhalt sıch avenna bıs 1N5 Jhdt

Der WI1C ben erwaäahnt VONN den Gnostikern un! Karpokratianern durclh:
hre WIC dıe orthodoxe romanhaft apokryphe Visionsliteratur (Akten des
Petrus mıt Simon 5.21 Andreas- und Matthıas Akten 17 Petrus-
un! Andreas Akten Matthaeus Akten 13 Leidensgeschichte
der heıilıgen Felicıtas und Perpetua { Leben und Leiden des heilıgen (Cae-
cılıus Gyprianus durch Pontıus 12) besonders geiorderte d 1
bartlose Christus- Lyp, entweder mäadchenhaft sentimental weıch un: anmutıg
der VOonNn mannlıch reıterem Alter, m1 1112 gelocktem der halblang gelocktem
der langlockigem, dıe Stirn verlautendem Haare verbreıtete sich V'o

bhıs Jhdt uüber die früchristliche Welt Er entstammt: selbst dem
späthellenistisch alexandrinischen Schönheitsgefühl Ahnlıich WIC die dahın-
sinkende Antike Apollon, Dionysos, Asklep10s, Serapis, Antınoos un: andere
Gotterideale physischer Schönheit Anmut erstrahlen ließ sollte
auch jedoch hne bewußte Herübernahme N} antıken (Gotterideale der
jugendlıch madchenhaft schöne Christus entsprechend SCINECT überirdischen Herr-
ıchkeit als Gottessohn „Kaloskagathos erscheinen Diesen jugendlichen bartlosen
Christustyp schauen WITr besonders haäufg autf des und

Jahrhunderts WIC etwa auf den Lateran Museums Sarkophagen Nr un 104
AaUus St Paul 4./5 jhdt 119 125 (vom 4./5 Jhdt 135 (2 HAaltfte des
ö 161, FE 17/4, etztere beıde zLUS dem Jhdt 150 (5 Jhdt weıterhin ut
dem Junius-Bassus-Sarkophag (4 Jhdt der Unterkirche Vo  } Peter; auf
dem Sarkophag Von Francesco-avenna aus dem Jhdt., den Sarkophagen
Nr 1306 155 1ı Museum VO  — Arles (4 dem Sdarkophag der Adelphıa ı1111

archäologischen Museum Syrakus (4 Jhdt auf dem Sarkophagfragment
aus Konstantinopel Jhdt Christus miıt Nimbus stehend, miıt Toga bekleidet
äahnlıch der berühmten Sophokles- Statue L.ateran, jett Berlin Kaiser-
Friedrich-Museum. Von auf frühchristlichenChristusdarstellungen
Sarkophagen beı Grerke ZCISCN den jugendlichen, 18 den bartıgen
Christus. Auch den Katakombenmalereıen begegnen WILE diesem
jugendlichen Christustyp WI1eE der Sakramentskapelle .der. Kallistuskata-
kombe Aaus dem Jhdt., der Lucinagruft (2 Jhdt Krypta der Domi1-
tillakatakombe A4aus dem Anfang des Jhdt In der Mosaikkunst der
Basıliken iindet sıch dieser Iyp besonders häuhg Ravenna, sıch ıs 1N$

Jhdt hınein erh  d  {It 1111 erzbischöflichen Palast VON Ravenna., 1N der Apsıs
von Vıtale u  B 545, den Höhepunkt byzantınıscher Kunst der Justinianı-
schen eıt (527—65), 111 der ApSI1S VO  - Michele Affrıc1sco,. ULIEL 545 als Stif
tung des Julius Argentarı1us, jetzt f Berlın, Kaiser-Friedrich-Museum (aufder
äußeren Stirnwand des Apsıdalbogens ist Christus als Richter auf dem Throne
sıtzend bärtig), 1111 Mausoleum der (salla acıdıa avenna Aaus dem Jhdt.

Dem Nimbus des Herrn. dem edelsteingeschmückten Weltenthron; auf.dem
Christus als Majestasumgeben VOoO  ) SCINCN Aposteln sıtzt, uch dem leeren Thron
als Symbol der Verehrung, dem Coelus unier dem ımmelszelte als Fußschemel
für den thronenden Christus, der G&resetzesübergabe entsprechen als Vor-
läufer un!' Parallelen die gleichen Attribute der Adoratıo bzw. acclamatıo
des aisers. Kaisenzliche un Christus-Ikonologie un! -graphie stehen Z
einander engster Beziehung.
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(Christus mıt Schafen); auf eänem darkophag Von Callisto/Rom Jhdt (?} Die S5ar-
kophagreliefs zeıgen den jugendlich-bartlosen Christusn in den evangelıschen
Wunderszenen wie der Erweckung des Lazarus, des Jünglings VO:  —$ Naim, der Hei
Jung des Blındgeborenen, des Gichtbrüchigen, des Lahmen, des Besessenen, deı
blutflüssiıgen Frau, der Vermehrung der Brote un! Fische, der Verwandlung des
Wassers, e1m Fınzug in Jerusalem, der Ansage der Verleugnung des Petrus,
Pılatusszene, Dornenkrönung. Auch der auf dem (loelus thronende Christus zwischen
Petrus und Paulus wird sStefifs jugendlich dargestellt. Das antıke Schönheits-
empfinden edelsten ausstrahlend ist dıe beruhmte. iwa hohe Iunensısche
Marmor-Statuette des lehrenden Christus miıt jugendlich-ıdealen, maäadchenhaft-
weıchen Zuügen und schwellenden Koörperformen. Sıe stammt angeblich AUS cıvıta
avınıa und wurde urz VOTL dem ersten Weltkrieg 1n das Nationalmuseum bei
den Thermen des Diokletian in Rom uüberführt. In starken W ellen tallt das
Gesicht un Stirne umrahmende ungescheitelte Haar auf dıe Schultern abwarts.
Die Rechte ıst abgebrochen, die Linke halt ıne Buchrolle. Die Statuette tammt
vielleicht noch AUSs dem spaten uch In den Szenen auf den ('iborıiums-
ulen VO 5. Marco, einer syrisch-palästinensischen Reliefskulptur Aa4us der Mıtte
des Jhdt erscheint der jugendliıche Christustyp.

Zwel Goldgläser des britischen Museums ın London AUS der ersten Haltte
des Jhdt zeigen gleichfalls den jugendlichen Christus Von ausgepragt sem1-
tıschem J ypus. €e€1nN Haar fallt strahnenartıg in d1e Stirne, iın aufgebauschten
Locken in den Nacken

Gerne stellten auch dıe 1f 355 Christus als Lehrer
der Wuüundertäter miıt Sanz jugendlich-schönem bartlosen Antlıtz dar, iıne
Pyxıs des Kaiser-Friedrich-Museums 1in Berlin, ıne syro-ägyptische Arbeıt um
400 (Christus als Lehrer der Apostel), sodann eın Elfenbeintäfelchen des bäyer.
Nationalmuseums in München AuUS dem Jhdt (Himmelfahrt Christi), dıe Plat-
ten- des Elfenbeinkästchens, die SOr Londoner Passıonstätelchen 425, jetzt
1im britischen Museum. 1n fragmentiertes fünfteiliges Elfenbeindiptychon des
Louvre/Paris 420, ıne Elfenbeimnplatte VO  w der Maximianskathedra, Mailand-

useum, eın Elfenbein-Diptychon AUS Murano 5./6 Jhdt., ım Museum Ravenna,Nnen auf dem Elfenbeinkästchen, der 508. Lipsanothek 1m Museo C1V1CO

Brescia, noch VOr 370 (?) Erwähnt se1 noch eine Mailäm?er Silber-Pyxide Oln

Nazaro. j der Christus-Vereinzelt 1m 3.,häufiger seit dem 4. Jhdt. verbreıtete sıch
typ ahnlich dem bartıgen Zeusbhilde der Antike, hne jedoch mıt ıhm in genealo-
gischer Verbindung stehen als Symbol strenger Würde und prophetischer Au-
orität. Befürwortete doch GClem. v. Alexandrien (Paedag. 111, 11 11l. 60) den bartıgen
T'yp besonders., da eın wurde- und furchtgebietendes Aussehen gäbe.. Schon
früher hatten die Didascalıa IIL, 11 un! die Clonst Apost 11 3 das Scheren
des Bartes untersagt, da cdies da: Antlıtz entstelle. Auch Epiphanı1os schließt sıch
dieser Auffassung an. Für Augustinus (Enarr ın Ps 132) bedeutet der art
Kraft. Mut, jugendliche Energıe und Weisheit. S0 brauchen WITr uns nicht
wundern, dafß 1in der darstellenden Kunst, auf den Sarkophagen WI1e ın den
Wandmalereien und Mosaiken der Kampf zwiıschen bartlosem un! bartıgem
Christus im Laute des Jhdt sıch mehr und mehr zugunsten des Letzteren SCc-
staltet, obwohl das Barttragen seıt Konstantın außer Mode gekommen ar

Bartlosigkeit erscheint nunmehr als weibisch und verwertflich. Von den ältesten
bärtigen Chriétusdarstellqngen voll maännlichem Ernste, zunächst mıt ungeschei-

Nach Wilpert sogär noch AauUs dem ]hdt; (Strena Buliciana 300).
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teltéfix, spater gescheiteltem Haupi:haar‚e des Nasiräers des un! &. Mdt seien
VOL allem diıe Repräsentationsbilder, welche Christus als Richter zeıgen, genannt
(S Ermete, ubiculum 114 der Domiutillakatakombe, ubiculum 1SOß. kallı-

kalyptischen Fresco-Szene der ata-stinischer ED ebendort. C.hristus in der AaPDO
de des der Anfang des 5 Jhdt.,kombe Peter und Marcellinus/Rom VO En

dıe Mıiıtte des Jhdt., inın den Mosaıken des Baptister1ums VOo Neapel
CGostanza, Theodoro/Rom AUS dem ]hdt., Apollinare 1n ('lasse uSW.).

Das bisher ruhest bekannte Beispiel eınes bartıgen Christus befindet sich 1n der
chen Katakombe (umTS{ 1919 Viale Manzoni-Rom aufgefundenen gnost1s

230) Das Schönheitsgefühl hat sıch im Volkbewußtsein gewandelt. Galt bisher
der knabenhaft-jugendliche Christus als Idealbild, nunmehr der reitere

W andel neben dogmatisdx-religionsg@gdxidl!:_*männlich-bärtige. beı diesem
lıchen {i{wa auch national-kulturelle, morgenländische der asketische Vorstel-

lungen mitgewirkt haben, ist aum entscheıide1, Auch im Kultbild sıegte der

bäartıge ber den jugendlichen TIyp, 1n den a 1 der (senerosa- (erste
Ponzıan- (6DE t der Gaudioso-Katakombe unHalfte des der

des Baptisteriıums in Neapel wıe auf allen ık darstellungen des 6./7 Jhdt
Besonders prächtig ist dıe Christusgestalt voll majestätischer Hoheıt mıt starkem

Bart, 1n Strähnen auf die Schultern herabfallendem Haar 17 reiten Mannesalter
a/Rom zwischen 4092 und AVE: weiterhınauf dem Apsidalmosaik VO  a Pudenzıan
Damiano/Rom 526—550, Theodoro-auf dem Apsidalmosaik vVvVon (Cosma

Rom (6 Christus 6Echeint hier meıst iın reiterem Alter, voll Ernst, miıft
langem teıls gescheiteltem, teıls ungesche1teltemkurzem, ungeteiltem art
;niıatur malereı erscheınt Christus als MannnHaupthaar. Auch 1n der

ın reiteren Jahren mıt Jangem Barte, W1€E iwa 1m Matthäusfragment VOILL Sinope
Au dem Jhdt., jetzt 1m Louvre, dem Codex Ossanens1s dem syrischen
Rabulascodex.

Diıe Akten der Apostel Petrus un: Paulus sp£ec:hen gleichfalls VOo „schönen
Barte un!: bräunlichem Gesichte und leuchtenden Augen” Tesu, ebenso der Brief

Kaiser Theophilos, angeblich von Johannes VO  - Damasus (opPp- L, 63) der

spate SOßB: !..entulus-Bripf S Der Christus- I'yp der A<j:heropoiiten kehrt 1m Chrıstus-
bilde des Turiner Grablinnen wieder.

uch in der S plastik wird nmehr Christus bärtig dar-
Museums Nr. 119; Jhdt.,gestellt, So auf dem Jonassarkophag des Lateran
te Hältte des Jhdt., eınemeinem Sarkophag des Museo Kircheriano/Rom, zweıl

Sarkophag VOoO  — Arles Nr 149, Sarkophag Nr 178 Lateran-Museum, auf
Jhat (?) auf einemeinem Sarkophag des Museums Ravenna aus dem

('P aut dem SarkophagSarkophag des Rinaldus 1m i)om Ravenna Jhdt
des Barbatıanus 1m Dom Ravenna AausS dem Jhdt A — D Eine syrische Silber-
Patene aus Rıha (Sammlung Kalebdjian) aus dem Jhdt (?) zeigt. in der
Abendmahlsszene den bartıgen Christus mıt Kreuz-Nimbus, ebenso eın Weıi

Z Thdt.,rauchfaß AUuUS Kerynia (Kypern) jetzt 1m britischen Museum, aus dem
e1n syrischer Silberkrug aus Emesa, jetzt ım L,ouvre, au dem Jhdt. (2) den

Auch auf einem Elfenbein-bärtigen Chrıstus zwiıschen Petrus und Paulus.
medaillon 1m Vatikan schauen WTI. Christus bärtıg, ja häfßlich.

kstatten Roms.Als Vorbild diente der ın den antıken Sarkophag-Relief-Wer
Galliens un! Spanıens dargestellte bärtige 110 S der die Welt uüber-

wiındet, entsprechend der damals ber Rom 1agernden Weltuntergangsstimmung.
Als Armutsapostel, evtl mit der Evangelienrolle in der Hand, erscheint Christus
ıin der vorkonstantinischen. Plastik gleich dem Kyniker der Antike als bartıg,
ungelenk un:! ungepflegter Heilbringer. Christus wird ın diesen Darstellungen
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des SS } Jhdt Gewande Römers, nıcht indiyıdualisiert der portrat-
ahnlıch sondern typısch wıedergegeben

Interessant 1S£t dafß be1ı größeren christologischen Zyklen auftf Sarkophagen
der bartıge Christus vielfach der Repräsentations S7zene der Gesetzesübergabe
an Petrus der als KRıchter WIC uch ı Hıstorienbildern der Lehrverkündigung,

derVerklärung unmıttelbar neben dem jugendlichen bartlosen (besonders ı den
seitlichen Wunderszenen) auf Cin und demselben Werke erscheint, S! iwa auf dem
Lateran- Sarkophag Nr 1835 (Christus als guter Hırt, bartıg un: zweımal bartlos),
auft Sarkophag der Krypta (310vannı Valle Verona auf WC1

Sdarkophagen der Vatikanischen (Girott N, darkophag VvVon Ambrogio,
Sarkophag der Kathedrale St Sauveur/Aix Die Holztüre VON Sabina-

Rom aAaUs dem der Jhdt zeıgt den bartıgen Christus der Kreuzigung, den
bartlosen den Wunderszenen un: der Verherrlichung Auf dem eruüuhmten
herrliıchen Sarkophag Nr 174 des Lateran Museums Aaus dem Jhdt erscheıint
Christus 101 der Gesetzesübergabe W1C VOT Pılatus bartlos, aut der Schmalseite
ber der S7ene der Erhörung der kananäischen Frau bäartıg Dieser bartige Iyp
ıst vielleicht 116 Nachbildung der beruhmten angeblich portraıtmaßig g-
haltenen Erzstatue Chriısti mıiıt der Haemorrhoissa VOT dem Hause der Frau
Paneas (Caesarea Phılippi) AUS dem Jhdt die bekanntlıch Eusebios auf SC1INCT
Durchreise durch die Stadt mıiıt Augen sah und hist ccl VII IS -
waähnt Auch auft den Mosaiken Von S Apollinare avenna 00 ıst
Christus teıls bartlos (Kana Wunder, Scheidung der Schafe VO  -} den Böcken) teils
bäartıg (ın der Verklärung; e1m Abendmahl, eım Judas Kuß, Christus un dıe
Jünger auf dem Wege nach Kmmaus) dargestellt.

In der Katakombenkunst des Jhdt entfallen auf den unbartigen Christus-
LYP eiwa 145 Kınzeldarstellungen, azu noch tiwa 100 Darstellungen unter dem
Symbol des guten Hırten, auf den bärtigen I'yp LUr VIiCTr Darstellungen. Die
Frei- und Sarkophag-Plastıik kennt den bartlosen un: bartıgen guten Hırten,
wobei beıde AUuUs außeren formalen Gründen der symmetrischen Abwechslung
hne ırgendwelche tiefere iINNCIC Motivierung wechseln Das erhältnis des
bartıgen ZU bartlosen guten Hirten mag i{wa SC1IMN

Von Elfenbeinarbeiten SC1 das Diıptychon der Parıser Nationalbibhliothek Aaus
dem Jhdt erwaäahnt der Miıtte der bäartiıge Christus zwıschen Petrus und
Paulus, der bartlose Christus un!: die Samariterin, be1 der Erweckung des
‚AZarus un! Heiılungswunderszenen (eines Blınden, Gichtbrüchigen, der lut-
flüssigen, eines Besessenen).

KEıne bestimmte Regel für dıe Gestaltung des Christusbildes und für die
Abwechselung des otives aßt sıch nicht ermuitteln. Weder Volksempfinden und
Phantasıe der altchristlichen noch der frühmittelalterlichen eıt hatten 1in feste,
einheitliche und gleichbleibende Vorstellung Von CINZ1g gültigen Christus-
bıld Wie Tertullian adv. Marcionem 1IIL, 17) sagt uch Augustinus (de Trini-
tate V, I — könne keine sichere Kenntnis VO körperlichen Aussehen
Jesu haben. Je nach der seelischen Disposition des Betrachters erscheine den

miıt Berufung auf Is 532 als„Mann der Schmerzen“, } als häßlich, zumal
Kampfe dıe Doketen mıt ıhrer Lehre, Christus habe NuUu:  s CINCH Schein-

leib geiragen, den anderen gemäß dem Psalmenwort (44,3 und Johannes ‚14)als Gottessohn. als anmutıg--schön (vgl Origenes Comm Matth SCXr. 100;
Augustinus Na Ps LE 8 Lehre un: Geist des „Herrn” galt ihnen als
das allein wesentliche. Beide Typen lebten dann nebeneinander weıter, hıs der
bärtige seıt dem Jhdt den vollen Dieg CITaNg, ber JC nach der kulturellenSphäre und den Zeitbedingungen wieder neEeUE Wandlungen erfüuhr
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Sicherlich soll, wI1ie bereits erwähnt, der ärtige Typ die Autoriıtat des Lehrers‚
den mannlıchen Ernst, der Achtung un! Ehrfurcht erweckt, besonders betonen,
äahnlich dem bartıgen Philosophen- un! Lehrer-1yp der Antıke mıt starkem
Barte und dichtem, das Antlitz umwallenden Haupthaar, voll Hoheıt, Weisheıit
un: Achtung erheıischender Wiürde Aber auch Christus in der Verklärung un!
iın seiner Herrlichkeit (Majgestas Domini) erscheıint bartıg. Ja dieser feierlich-
hıeratısche, majestätisch-ernste, zeremonılell-strenge, entstofflicht-irrationale Typ
(vgl den Pantokrator 1m Mosaikbilde der Zentralkuppel der Kırche VO:  - Daphnı
AUuUs dem FRdt: das Evangelienbuch In der Linken, dıe Rechte ZU. degen
erhoben, mıt greisenhalt, fast unfreundlichem Gesichtsausdruck, ahnlıch iın der
Apsıs Von Monreale), der das (ottliche besonders betonende Christustyp der
sakralen östlichen Kunst, gewinnt zumal unter dem Einfluß der Schilderung des
außeren Aussehens Christı durch Johannes VO  - Damaskus (gest 754) in der
östlıchen Kırche (600—120' volle Herrschaft, die dann durch dıe Malerschulen
des Berges Athos, Ww1ıe jene VON Kiew, Nowgorod und Moskau ımmer wieder
weıter tradıert werden (Pantokrator-Iyp voll herber Strenge un fteierlıcher
Größe)

kın Alabasterkop(d, 11 groß, au fruüuhester christlicher eıt (dem ersten
Viertel der Drittel des ıne hellenistische Plastik AaUus Jerusalem wurde
1905 VO  —$ einem griechıschen Händler ın München ZU) Kaufe angeboten un! vVvon

Franz W olter priıvat erworben. Nach dessen ode ging S$1€E In den Besıtz VO  }

Amanda Schater, München, Bismarckstraße L über. in deren and s1e sıch noch
heute behindet. dıeser Jerusalemer Christus miıt kurzem, diıchtem, unten gC-
teilten Barte un!: langem gescheiteltem, bıs auf dıe Schultern fallendem Haupt-
haar, voll edler Wurde, uhe und Geistigkeit „du>S porträthafter Saturnähe ent-
standen ist oder aut das Urbild mıit art uUun! mıtten auf dem Kopfe geteiltem
Haupthaare zurückgreıift” Wolter 17) der auf ıne Erzstatue, die Pilatus
VO  - Christus un der Haemorrhoissa habe anfertigen lassen, bleibt rTeılich zweifel-

eıt ist.
haft, ebenso ob S1C überhaupt ıne Darstellung Christi, noch dgzu Aaus truüuher

Zu diesen beıden Typen geselIt sıch dann als 3. I1ypus der]a.ilreszeiten—
S  S 1n der frühkonstantinischen Periode, weıterhın der 5

(äahnlıch w1ıe Apollo, Orpheus, Adonis) 330—360 Der C  N tu
erscheint auf den Sarkophagreliefs zwischen 34() un! 410, wıederum bartıg. Schließ-
lıch begegnen WIT 1ın der Theodosianischen eıt einem TI'yp,; der Ma s {
Do dem Christus Vıictor des reprasentatıven Christusbildes. Auch hıer ıst
der Heiland meıst jugendlıch dargestellt. Seıt Anfang des un besonders se1t
nde des 5. Jhdts. ubernimmt dann die Basilika-Mosaikenkunst, bzw. -Malereı
dıe Tradıtion der ruüheren Figural-Plastik, ahnlich wıe schon die Mosaikenkunst
der Katakomben, dıe Coemeterien-Kunst des bis Jhdt getan hat Dabeı
erscheint Christus häufig bartıg, ber auch bartlos. mıiıt der hne Nımbus. Seit
dem Jhdt WIT uch die Kreuzigung, 1Iso Kreuz mıt dem sterbenden Christus.
dargestellt, zumal ıIn Jerusalem un!: Dyrıen (Rabulas-Darstellung von 586), 1m
Abendland auf dem Hochreliet der Holztüre VO:  } S. Sabina 1n Rom und aufeinem Londoner Elfenbeintäfelchen.

Der jugendlich, bartlose Christus- 1 yp bleibt wWwIıe gesagt ın der Kunst von
Ravenna bıs n  1Ns Jhdt hıneın herrschend. Er begegnet aber auch ın der
karolingisch-ottonischen Kunst des deutschen Mittelalters. Die
Ausstellung Ars (Kunst des frühen Mittelalters) im Prinz-Karl-Palais A

München bot dafür ıne Menge von Belegen. I nenne NUur eın Epistolar
0  0 Vgl Ars Kunst des frühen Mittelalters, vMünd\xen 1950

Okumenisches
der Universität Tüb  ingen
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aus Irier miıt Bıldern der Reichenauer Schule Aaus dem etzten Viertel des
Jhdt., jetzt Berlin, ebenso SC1H Gegenstück, den Codex Egbertı ITrıer

(Evangelistar), gleichfalls AaUS der Heichenauer Schule, die christologischen Zyklen
1nes5 Evangeliares des Bamberger Domschatzes gleicher Herkunft das Evan-
gelien Buch des HI Bernward Hıldesheim e1nNn Kyvangelıar öln 2US dem
ersten Viertel des 11 Jhdt mıt den umfangreichsten Zyklen VO  $ evangelischen
Szenen, Ikonographie un! Stil nach byzantinıschen Vorbildern Je der
Landesbibliothek Darmstadt C1inNn Salzburger Perıkopenbuch AUus der Mıiıtte des
11 Jhdt., jJetz der bayer Staatsbibliothek München., Elfenbein-
einband 1090 1ne frankısche Arbeit AUS Bamberg, jJetz der Univ.-
Bıbliothek Würzburg, Eltenbeinbuchdeckel des Jhdt Ada Rıchtung

Berlıin, Kaiser-Friedrich Museum, den Golddeckel des Ashburnham Evange
lares Aaus der zweıten Halfte des Jhdt Rheimser Rıichtung

Auch syrısche Miniaturen des spaten Jhdt ZCISCH den jugendliıchen
bartıgen Christustyp, C1inNn Etzschmiadzıner-Evangelıar un! der dazugehörige
ber altere E1lfenbeinbuchdeckel (aus der Gruppe der fünfteıligen Eltenbein-
platten).

Auch der fejerlich-ernste Pantokrator- der Majestas Domiuinıi--Iyp mıt
langem art un! diıchtem, bıs den Schultern fallendem Haupthaar findet sich
als thronender Christus der Mandorla haufg den Kunstwerken der karolın
gisch ottonıschen un romanıschen eıt des frühen deutschen Miıttelalters auf
dem Einbanddeckel un: den Illustrationen des Codex AUTCUS VO  - S{ Em-

Regerisburg 870 ohl Spatstufe VO'  - Reims, jetz München bayer Staats-
bibliothek Clm 000 Evangehiar des Bamberger Domschatzes Aaus dem
nde des Jhdt., ‘Reichenauer Schule, Jetz Muünchen bayer. Staatsbibliothek
C'lIm 4453: auch die W andmalereien Vo  — Öberzel!l und Goldbach aus dem

Jhdt. ZCISCN Christus 1U bartıg. Besonders begreiflich ıst, daß WITr den
Schätzen Von St (Gereon Koln dem Pantokrator-Iyp oftmals begegnen.
Weilte doch SC1MH Erzbischof (Gero 971 selbst ı Byzanz und durfte sıch dıiese erste
Kultstätte Rhein ıhrer Beziehungen Kaiser Theophanes ruühmen. Eın
Sakramentar AUS un! für St Gereon, nde des Jhdt., Jjetzt Parıs ıbl nat
lat SE C1N Evangeliar Köln Aaus dem zweıten Viertel des 11 Jhdt., jetzt
der Landesbibliothek Stuttgart, bıbl 49 27 C1n anderes Evangelıar von
Köln aus der Miıtte des 11 Jhdt.,‚ getzt Bamberg, Staatl. ıbl Lit 94, Cc1nNn weıteres
VO  — Köln aus dem ersten Vıertel des 11 JIhdt., jetzt Darmstadt, Landesbibliothek
Cod 1640, C1in Sakramentar fur Kaiıser Heinrich I 9 Regensburg 002/04, jetzt
München, bayer. Staatsbibliothek Clm 4456, C111 Elfenbein-Einband, fränkisch
(Bamberg?) 1090, jetzt Würzburg Univ ıbl Mp theol qu. ZC19ECN alle
den bartıgen Christus, ebenso C1N Zisterzienser-Brevier-Fragment, Maiınz 1260
jetzt der Staatsbibliothek Hamburg: ı T; 17 C111 Evangelıar aus Byzanz.
erste Häalfte des Jaht der ehemaligen preußischen Staatsbibliothek
Berlin.

Dıese Belege Aaus der Fülle unendliıch reichen Materials 5C*
U:  N, das Nebeneinander der beiıden Christus“Iypen noch und
11 Jhdt

Auch C1Nn anderes Errbe der altchristlichen Zeit, die Ssogen
Acheropiten, nıcht VO  —$ Menschenhand geschaffene Bilder VO  —;

Christus Maria haben bei SCINCTI mystischen
Verbundenheıt miıt legendären Motiven Wundererzählungen uUuSW
sich ihre ausstrahlende Kraft aufs olk bewahrt Spätere Kunstschöp-
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tungen suchten durch iıhre Legenden ıhr Christusbild die
Lebenszeıt des Herrn selbst zurück datıeren, dadurch ihrem
Werke porträtmäßige Treue un: größere Glaubwürdigkeit
siıchern, das E.dessenum, C1inNn Tuch, das angeblich Christus miıt
SC11LLCHN Bilde Kon1g Abgar Uchomo VO  w} Edessa übersandt haben
soll, das kappadokische. VO  e Kamulıana, 574 nach Konstantinopel
gebracht un bıs 6929 ı den Perserkriegen als Palladium mitgeführt

Bekanntlich lehnt dabe1 die orjentalische Christenheit seıit
altester eıt bis heute jegliche Plastik un! Skulptur vollig ab, S1C

kennt 1Ur Malereıen (die heiligen Ikonen). Im Gegensatz den
historisch-dramatischen Darstellungen, WI1IC WILFE WE den Schop-
fungen der niederländisch-t1amıschen, der deutschen, ıtalienischen
un spanıschen Schulen der gleichen eıt iiınden, WI1IC ihrem Histo-
UuS, Realısmus, lehnt dıe östliche Christerheit die weltliche ind1ı-
viduelle (xestaltung, die Darstellung der Schönheit des Leibes oder
gardes Nackten ı der Kunst ab Geistige FEnthaltsamkeit wırd auch

Grundregel der ostlıchen Kunst. Selbst auch dıe Kreuzıgung
un Kreuzesabnahme des russischen Ikonenmalers Dionysıus

Jhdt wahrt das Schematisch-Unpersönliche, Typische iı Gegen-
satz den gleichzeitigen westlichen Kunstschöpfungen.

In der S Kulturwelt kennt die Karolingıisch-
Ottonische eıt C9 bıs Jhdt die früh-, hoch- und spätromanische
Kunst ı ihrer Miniatur- un Glasmalerei Christus alsKönig2 mit der
Krone., selbst auch ;: Kreuze, Christus als Held, der SC1DNECN Mannen
voranzıcht (Utrechtpsalter) während die frühgotische Malereı die
Plastik des hohen Mittelalters (12 Jhdt un! die klassısche Zeıt
der mittelalterlichen Plastik (135 Jhdt den hoheitsvollen bartıgen
Christus mıt Krone bevorzugen.<  ıt der Malerei un Plastik der
deutschen Mystik ı 14 Jhdt wendet sıch dıe Kunst, entsprechend
de damalıgen Kreuzzugsstimmung, dem leidenden Christus, dem
Christus als Schmerzensmann, Neben der Darstellung -er
Person Christiı allein schauen WIT den Meister auch ı Kreise seiner

JüngerWIC beiım Abendmahl und anderen Szenen der Heilsge-
schichte. Der jugendlich-bartlose Christustyp ist dem Abendland
un C1iNer Kunst vollig verlorengegangen. Nur Raffael’s Aufer-
standener, (Gemalde 111 der Städtischen Galerie Brescıa, zeıgl.
Christus:bartlos-schön.

Buddha un Jesus gehören, ıhren Darstellungen, AauSs dem
geMEINSAMEN Mutterboden der gräko-indischen oder hellenistisch-
romischen Kultur un unsterwachsen, zeıt- und Lau
losen Sphäre Diese beiden Kulturen W1€E auch alle
anderen Menschenwerke sterblich un vergänglich. S1ie siınd V  -

Missions- Religionswissenschaft 1951 NT
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sunken. Ihre Kunstschöpfungen überdauerten ihren Zusammen-
bruch, auch das Bild der beiden großen Menschheitslehrer und
rel1g10sen Führergestalten. Ja dieses hat gleıich ihrer Lehre die
natıonalen TENZEN ihres (Geburtslandes gesprengt und ist ZUFFC

SaANZCEN Menschheit gewandert. Zu welchen Ländern auch immer
die Lehre Buddhas oder Jesus sıch verbreıtete, ımmer brachten
diese beiden Weltrelıgıionen den Volkern, dıe sıch ihnen be-
kehrten, dıie ersten Anfange der Kultur. Dabei hat gerade das
Kultbild in der sıch entfaltenden Kunst selbst eine ungemeın Dr
wınnende Anziehungskraft ausgeübt. Ungeheuer rasch hat sıch 1a,
W1€E obıge Ausführungen zeıgen, das einmal geschaffene Buddha-
un Jesusbild dıe ostliıchen Länder von iIndien ber CGeylon, Burma,
China, Java, Cambodja 1S Japan bzw das Abendland erobert.
Die ın iıhrem Heilsverlangen VO  w China nacch Indien wallenden
Pılger Fa-hien 399—414, dung Yun 18—921, Hsuan-tsang 629 b1ıs
—  ‚ I'sıng 671 brachten Aaus den dortigen Klöstern neben
dem hl Sanskrit-Schrifttum, em buddchistischen Rıtual un
Zeremonienwesen das Buddha-Bild als kostbare abe miıt In hre
Heımat, VONn der annn auch nach Korea un:| Japan weıter Wan-

derte, überall der Menschen Herz für den mılden Weisheitslehrer
des (Jstens gewinnend. Be1 seiner Betrachtung bedurtte S ja keiner
großen Bücherweisheit und tietfen Gelehrtheit. Seine suggestive
Kraft wirkte auf alle ohne Unterschied Von Geschlecht, Rasse und
Sprache. Wer sıch seinem Banne ın ruhıiger Betrachtung und Ver-
senkung hingab, Ffühlte sıch VOL iıhm zutiefst berührt. Das gyleiche
gilt vo Christusbilde. Sagt doch schon Johannes VON Damaskus,
der gelehrte Verteidiger des christlichen Bilderkultes 1im Jhdt.,
die Bilder seıen f  ur alle, dıe nıcht lesen vermochten, das An-
schauungsmittel, das s1Ee ott führe

Dabei stellt das Buddha-Bild zumeiıst en milden Heilslehrer
der allgemeinen Wesensliebe oder den innerlich beglückten Selbst-
überwinder, erhaben ber alles eıd 1n der Welt, in sıch selbst VeI-

sunken dar, mag der Erleuchtete stehend oder auf der Lotosblume
mıt untergeschlagenen gekreuzten Beinen sıtzend VO  an kleinsten
Formen bis zur gewaltigen Große eınes Daibutsu VO Kamakura-
Japan (15m hoch 30 m Umfang, Gesichtslänge 26 IN, 1252 AUS

Bronce gegossen) erscheinen. Die Christusdarstellungen hingegen
zeıgen eıne unendliche Fülle der Wandlungen 1im Lauftfe der Tahr-
hunderte, schöpfend AuSs allen Episoden der evangelischen.: Er-
ZA lungen, bereichert schließlich durch die modernen Herz- Jesu-
Darstellungen. Der gutıg ehrende, segnende Chrıstus von Bertel
Thorwaldsen ın der Frauenkirche\ D Kopenhagen In klassıschem
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Stile Mas etwa als das Gegenbild Zu ehrenden Buddha CI-

scheinen. Wer vermöochte dıe ahl der Buddha- und Jesusbilder
der Welt ermessen” Unzweifelhaft bleibt ihre missionarısche

Bedeutung ı der Geschichte der beiden Weltreligionen. (Der Islam
als drıtte Weltreligion ist bekannthch WI1IC das Judentum VO

Gesege des Bilderverbotes beherrscht.) Das Buddha und Jesusbild
vVeErmasS der wırkend ausstrahlenden duggestion auch heute och
ungezählten Millionen Menschen unendlich el Kraft und (Gnade

vewähren SCI c5 der mystischen Weihe VO  — Kirchen un
Tempeln SC1 Privatgemächern der Alltagswohnungen SC1 C5

Feldwegen oder Dunkel der Wäalder oder auf Bergeshöhe
Führt doch die Betrachtung Skulptur oder Bildes des

Meditation versunkenen Buddha das Gremut des Beschauers
selbst ZUT Versenkung, Weltüberwindung, ZU) Frieden Das War

auch der Fweck der vielen Buddchas dıe den Borobodur Nischen
oder sonstigen gyroben Kultstätten der buddhistischen Welt
den 00600 Buddha Tempeln China die Pılger zutiefst
griffen Dem Christen wiırd das Bild Jesus des Lehrers oder Wun-
dertaäters der altchristlichen unst des Erbarmde Mannes oder
Gekreuzigten der Passıonsmystik und Leidensekstatik des Mittel-
alters wıieder ZUr reichsten Quelle innerlicher Begnadigung
716 treuer Jüngergefolgschaft für Heılıgung aUus Schmerz un: e1ıd

Und WIC Westen Marıa verkläart Osten Kuan yın-Kwan-
1101 Menschenfreud und eıd als gutıge Mutltter un Ahllhelterin

Das STELTS bartlose Buddhabild bleıbt sıch sSsEINECEM gesamten
Verbreitungsgebiete durch alle Jahrhunderte fast vollıg gleıich, ab-
gesehen VO  — en Varianten der oben erwahnten and-
Gesten. Welche Fülle der Wandlungen hıngegen bietet das
Christusbild Laufe der Jahrhunderte!

Dabe:i Varlleren die "Themen: Die alte Christenheit bevorzugte
ihrer (‚oemeteriıen- (2 hıs JIhdt Basılıka- (4 D1IS Jhdt

und Sarkophagkunst (2 H18 Jesus als jugendlıchen Hırten,
Heiler nd undertater. Die altchristliche vorkonstantinische
Cömeterienkunst, WIiC S1C sıch uls den Katakomben-Fresken un
Mosaiken dess bhıs Jhdt WIC auch den spatantıken
Sarkophagreliefs des Caa ] Jhdt oftenbart, stellt die gemeE1INsSamMe«€
Basıs der christlichen Kunst des Ostens un Westens dar Biblische
Symbolik un Allegorie ( Jonas, Noe a.) WIC historisıerende Er-
zahlungen des alten un:! Testamentes sind das ikono-
graphısche Gesetz: Damit verbindet sıch das anıkonische Verbot der
Darstellung Jesu als menschliche Persönlichkeit unrsıchine
Lämmer- un Kreuzessymbolik und Allegorie. In er weiteren
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Kntwicklung gehen annn (Ost und West ıhre CISCNECN Wege Die
stkirchen halten em symbolhaften Charakter der altchrist-
lichen Sepulkralkunst auch weıterhin fest Hier steht der mensch-
gewordene Gottessohn als Lehrer Mittelpunkt der Kunst Por-
traı:ıtahnlichkeit interessıjiert nıcht Grewinnt Westen der Hısto-

Realismus Naturalismus un Individualismus mehr
un mehr Kraft schafft Usten monchische tradıtions-
verhalitete Askese zeremonijenhaft-hoheitsvoll- feierliche., hieratisch-
monumentale, linear stilisierte, bisweilen greisenhafte fron-
tale Christusbilder mıiıt besonderer Bevorzugung des Pantokrators.
Schon seıt der Theodosianıschen eıt und frühen abendlän-
dischen Mittelalter (Romantik Jhdt bıs 1250 Frühgotik 1200 bıs
1250 wird Christus als König, Herrscher und eld VO  — ber-
irdıscher Schönheit der och- und Spatgotik 1250 bis
Uunfter dem Einflufß der Kreuzzugsstimmung, des schwarzen T odes
WI1e der Urdensgründungen (Franziskanische Passıonsmystik) un

spaten Miıttelalter al\s Krbärmde Mann un: Gekreuzigter
(Dürer Grünewald Rembrandt) den WITr heute auft den Altären
der Kırchen WIC allen katholischen ausern inden dargestellt
Dabei kreuzten sıch C1i1Cc mehr die Natur nachahmende. aber WE
doch idealısıerende mıt der hellenistischen erwandte künst-
‚erische Formsprache, die der Gotik den „E:delmenschen“ Cihri-
stus, den „schönen (5Oött* (Amiens) schuf und .den „ Veronıka-

un:! CınBildern“ SC1IN Antlıitz wundersam gestaltete ürer)
anderer naturfremder, lınear-abstrakter Ausdrucksstil der
syrıschen Kunst nahestehend der der Romanık das Bild
Christi als himmlischen uüberweltlichen König pragte. Die Fruüuh-
re  1SSance b1is 1550 schuf zumal unter (siottos un Miche-
langelo’ Eintlufß Christusbilder VO  — beseelter un stiller Innerlich-
keit verhaltener Realistik und schoner Menschlichkeit die Spat-
rec  GE bis C111 Schönheitsideal voll mystischer
Verklärung, das Barock Cin Bild VvVon übersteigerter transzenden-
taler liıchtumspielter Sentimentalität Hıngegen 1sSt der jugendliche
Christus vollıg dem Denken. Schauen un! Darstellender Christen-
heıt verloren uch das Bild des lehrenden Christus findet
sıch verhältnismäßig selten, ı der neueren eıthingegen, ı derNeu
romanık i wieder derChristus des Nazarener-T’ypus. Die prote-
stantiısche Christenheit bevorzugt vielfach den segnenden die Müh-
seligen einladenden Christus von Thorwaldsen neuklassizist1-
schen Stile Die Christusdarstellungen des IHlusionismus, Natura-
lısmus, KEx- un Impressionismus, Realismus un Futurismus schufen

-bisweilen- Bilder, dieer Christusverehrung mehr widersprachen,
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als diıenten, vielfach mıiıt übersteigerter Betonung derseelischen
Leidenskomponente, des prıimitıv--symbolisch-Exotischen, magisch-
mystisch Ekstatischen.
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KLEINE
Die Géneral$ersammliing

des Instituts ur  .. missionswissenschaftliche Forschungen
In Verbindung mıiıt der Heiligtumsfahrt und der Generalversammlung der

Päpstlichen Missionswerke hiıelten WIr am Nachmittag des Julı 1951, 1mM Hause
der Hl Kindheit In Aachen, die Generalversammlung des Instituts. Anwesend

Kurst rıch VO  - Waldburg Zeıl, 1. Vorsitzender: rof. Dr Max
Bierbaum. Stellvertr. Vorsitzender:; Prälat Johannes Solzbacher, Schatzmeister:;:

Dr. Benno Biermann Schriftführer:;: Arens C 55 B Dr. Franz
Bäumker, Martın Booz F.M. Cap., Dr Brecher B. (Ottik.), Dechant
Breithecker (Limburg), Dr Breuer (Aachen), Msgr. Decking (Münster), Freiun
von Dorth (Pfaffendorf), Praälat G. Dossing Aachen), Dr Firmenich (Karıtas-
verb Aachen), Bernh Flesch SS5.R., Friedr. Fröhling (Rafaelsverein. Ham-
burg), Joseph Glazık M.S (Hiıltrup); Emmerich Gördes O.F
Gypkens (Frankfurt); Haag A.,; Domkap. Hartong (Osnabrück), Dom-
kap Praäalat Dr ten Hompel (Paderborn),; Fr Hüffer (vom Verlag Aschendorff.
Münster), Domkap. Dr Theodor Kramer (Würzburg), Dr Louıis, alther
Marıaux S;. J] (Hannover), Pralat Dr Mund (Aachen), Dr Neuenhofer, Pftarrer

Nilles, Jos tto S, ] (Bonn Joseph Peters Aachen) Studienrat
Reeb, Dr Reinhard (Freiburg), Domkap. iınzenz Schreiber (Speyer),
Steinhage (Linz), Jos Stumpe. Vom Ausland Nn erschıenen. Dr

Anton Freıtag Steyl), Prof. Dr. Joh. T’hauren (Wien) Masson
S ] (Pax Romana, Löwen), Dr Joh Rommerskirchen und Dr Kowalski

Aaus Rom
Nachdem Kurst Waldburg- eil die Anwesenden begrüßt, Aıe fi"äges-

ordnung bekanntgegeben, auf dıe Wichtigkeıt der Beschlüsse hıngewıesen hatte.;
berichtete der Schriftführer kurz uber die letzte G:neralversa.mmlung Vo:
3. August 1949 ın Limburg (vgl. dazu 1949, S. 214 ff.).

rof 1€ berichtete ber dıe Aufgaben der Missionswissenschaft
Aande ıe Lieeistungen des Instituts. Zu den Missionsanliegen, die besonders aktuell

sınd un uch der Missionswissenschaft Auf gaben stellen, gehören die
stärkere Erziehung der Laıen zur .Mitverantwortlichkeit tür den Bestand und
diıe Augbreitung der Kirche dıe Schulung der eingeborenen Christen ın der
christlıchen Gesellschaftslehre nach den sozialen Rundschreiben der etzten Päapste,
dıe Notwendigkeıt eines zahlenmäßig stärkeren Nachwuchses Aaus dem einhei-
mischen Weltklerus mıt Rücksicht. auf die Eınführung der ordentlichen Diözesan-
verfassung 1ın viıelen Missionsgebieten, das Studıum der Massenpsychologie SC
genüber der Propaganda des Kommunismus, die Pflege naturrechtlicher Studien

Dienste der Mıiıssıon.und dıe Verwertung naturrechtlicher Normen 1m
Der Referent kam dann auf dıe Erfolge und Schwierigkeiten des In/:ttif}lt'$

Zu sprechen. Als Erfolge sej]en buchen die Erweıterung der M einer vier-
mal jahrlıch erscheinenden Zeitschrift seit 1950, das. Wiedererscheinen der
„Texte un! Studien“ als Veröffentlichung des Instituts 1n Verbindung mıt dem
missionswissenschaftlıchen Seminar der Universıität Munster. dıe ber nach einem
Beschluß des geschäftsführenden Ausschusses ZUr Vermeidung einer Konkurrenz
mıt der ZM  Z an. Umfang über 100 Druckseiten haben sollen, — die yverschie-
denen\ Beihilfen von amtlichen Stellen, dıe me Anerkennung der wissens'dngt-
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lıchen Arbeıten €s Instituts bedeuten Als Sd1wierigkeitcn bestelie1n immer noch
der Mangel missionswissenschaftlichem‘ Nachwuchs, der tur dıe Mitarbeit der
ZMR ın Betracht kommt, und che noch nıcht ausreichende ahl der Bezieher
der 7ZM.

Zum gedachte Prof. Bierbaum der Gründung _ des Tachicats VOor
Jahren und seıiıhner Schicksale bis ZUT Gegenwart. „Irotz vielfacher Hemmun-

SCH VO  —_ außen un ınnen her ist das Institut nıcht zusammengebrochen, obwohl
weder finanzkraitige Kreise noch große Massen noch iıne reklametüchtige Presse
noch kirchenamtliche Stellen dahinter stehen. ber 65 gıbt iın Deutschland noch ine
kleine geistige Ellıte, ine intellektuelle Aristokratıe, die überzeugt VO Wert
der Wissenschaft un! beseelt VO:  $ chter Liebe ZUTXT Kırche sıch gedrangt f
dem Missionswerk se1ın wahres Gesicht als eıner tieferen geistigen Bewegung
erhalten und dıe Missionsbetätigung Z religiös-theologischer Besinnung nach den
Vorschriften der Kirche un! in Anpassung die edürinısse der eıt und der

diıeser Elıte dürten WITr alle jene Lalen, Priester unVolker aNZUre$SCcN. Zu
Ordenspersonen rechnen, die seıt Jahren dem nstıtut diıe Treue bewahrt

haben der als Freunde 181  e hinzugekommen sınd IDiese Tatsache alleın be-
rechtigt zu dem Vertrauen, daß das Institut auch 1m Jahrzehnt se‘i'nes estc‚ihens fruchtbare Arbeit eisten kann un!: WIT:

Zu cieser vertrauensvolj‚en Haltung un!: zäaher Ausdauer gegenüber allen
Schwierigkerten, aber auch einem Erfülltsein mit dem Geiste der Kırche

tels der Deutschen ımmer wieder anrcSch unmöge das Beispiel des Apos
berichtet in seinen zahlreichen Brieten haäuhg übermutıgen. Der hl Bonitatıus

Hindernisse seınes Wiırkens, Arbeitsüberlastung Anfeindungen. In einem
VOon Thanet 745 klagt Undiıque labor,Briet an dıe Abtissın Eadburg
ntus tımores. Das ist menschlich und der Tributundıque rriaeror. Forı1s pugnae,

der gequalten Seele an die menschliche Schwäche. Aber STO übermenschlich und
heroisch ist C WEn Bonifatıus 1m Jahre 751 dem Papst Zacharıas brieflich VCI-
siıchert: (up10 vestrI1s oratiıonıbus comıtante gratia De1 ın famıiılijarıtate KRomanae
Ecclesiae et vestro servıt10 inter Germanıcas gentes, ad quos mM1SSUS ful, Kn
VETAaIC et praecepto vestro oboedire. Auch WIr haben ıne Sendung 1m Rahmen
€s Instituts, un!: s1e ist durch das neueste Missionsrundschreiben Pıus X11 VO!

approbiert: der Dienst der Wissenschaft ZU Segen der Weltmission.
Deshalb ıst dıe Versicherung des hl Bonifatıus ıne gufte Losung für das1297  \  Biermian!“1 _ (’?._e;‘ixu-‘:‘r;a-lxrréfs_a.nunlütlvg.;‚  V  S  -  lichen Arbeiten des Instituts bedeuten. Als éd1wiefigkeifé_n besteiie?i if’nmer'\ix_;vtöch  der Mangel an missionswissenschaftlichem‘ Nachwuchs, der für die Mitarbeit an der  ZMR in Betracht kommt, und die noch nicht ausreichende Zahl der Beziebe(  der ZMR.  Zum Schluß gedachte Prof. Bierbaum der Gründungflés Jastituts vor  40 Jahren und seiner Schicksale bis zur Gegenwart. „Trotz vielfacher Hemmun-  gen von außen und innen her ist das Institut nicht zusammengebrochen, obwohl  weder finanzkräftige Kreise noch große Massen noch eine reklametüchtige Presse  noch kirchenamtliche Stellen dahinter stehen. Aber es gibt in Deutschland noch eine  kleine geistige Elite,  eine intellektuelle Aristokratie, die überzeugt vom Wert  ‚der Wissenschaft und, beseelt von e  chter Liebe zur Kirche sich gedrängt fühlt,  dem Missionswerk sein wahres Gesicht als einer tieferen geistigen Bewegung zu  erhalten und die Missionsbetätigung zu religiös-theologischer Besinnung nach den  Vorschriften der Kirche und in Anpassung an die Bedürfnisse der Zeit und der  dieser Elite dürfen wir alle jene Laien, Priester und  Völker anzuregen. Zu  / Ordenspersonen rechnen,  _ die seit 40 Jahren dem Institut die Treue bewahrt  &©  _ haben oder_ als Freunde neu  hinzugekommen sind. Diese Tatsache allein be-  rechtigt zu dem Vertrauen, daß das Institut auch im 5. Jahrzehnt sej'nes Bestg„i  hens fruchtbare Arbeit leisten kann und wird.  Zu dieser vertrauensvolien Halfixng und zu zäher Ausdauer gegenüber allen  Schwierigkeiten, aber auch zu einem Erfülltsein mit dem Geiste der Kirche  tels der Deutschen immer wieder anregen und er-  möge das Beispiel des Apos  berichtet in seinen zahlreichen Briefen häufig über  mutigen. Derhl. Bonifatius  Hindernisse seines Wirkens, Arbeitsüberlastung un  d Anfeindungen. In einem  von  Thanet um 745 klagt er: Undique labor,  Brief an die Abtissin Eadburg  .  ntus timores. Das ist menschlich und der Tribut  undique maeror. Foris pugnae, i  \  der gequälten Seele an die menschliche Schwäche. Aber gro  ß, übermenschlich und  heroisch ist es, wenn Bonifatius im Jahre 751 dem Papst Zacharias brieflich ver-  sichert: Cupio vestris orationibus comitante gratia Dei in familiaritate Romanae  Ecclesiae et vestro servitio inter Germanicas gentes, ad quos missus fui, perse-  verare et praecepto vestro oboedire. Auch wir haben eine Sendung im Rahmen  "des Instituts, und sie ist durch das neueste Missionsrundschreiben Pius XII von  neuem approbiert: der Dienst an der Wissenschaft zum Segen der Weltmission.  _ Deshalb ist die Versicherung des hl. Bonifatius eine gute Losung für das  ; 5. Jahrzehnt des Instituts:  in fgm?liaritate Romange Ecclesiae pgrseverare  et oboedire.“  ;  bericht de‘é Sd1atémeister$‚ Prälat SoIzba&xef. Er kofintg  Es folgte der Kassen  _ zu allgemeiner Befriedigung feststellen, daß die drückende Lage zur Zeit der  ‚vorigen Generalversammlung sich gebessert hatte, dank besonders den im letzten  . Jahre auf Mahnung hin eingelaufenen Beiträgen und Nachzahlungen vieler Mit-  glieder des Instituts und den Zuschüssen des Kultusministeriums un  q Qer Nat_‘;  S geméihschaf’t der déu;;dxen Wissensthaft.  Wir sdlld_5!se'n »_‘a@ 31. Dezembgr 1949 mit einem Kassen-  }  bestand von -  DM ı ‘1‘4.1‘,66  Im Jahre 1950 zahlten nur 4 Mitgliedér ihre Beiträge. Das  s  — Päpstl. Werk der hl. Kindheit zahlte einen Beitrag von 200 DM,  Pfaffendorf 50 DM, das Kultusministeri  <  A  samteinnahmen waren  1fm‘ 2OOQ DM. Die Ggé  DM\ 2 362,49  Sa  DM 3 504,09Jahrzehnt des Institut;: 1n fgm\iliaritate Romange Feclesiae pgrseverare
et oboedire.“

bericht des Schatzmeisters; Pralat SoIzbacheé‘. Kr kofintgEs folgte der Kassen
allgememer Befriedigung feststellen, daß die drückende Lage ZUr Zeıt der

‚vorıgen Generalversammlung sıch gebessert hatte, dank besonders den 1MmM etzten
Jahre auf Mahnung hın eingelaufenen Beiträgen und Nachzahlungen vieler Mit-
glieder des Instituts un!‘ den Zuschussen des Kultusministeriums der Not-
gemeinschaft der déu;;dxen Wissensthafit

Wir schlossen am 31 De;ember 1949 miıt einem Kassen-
bestand von 141,60

Im Jahre 1950 zahlten NUur Mitglieder ihre Beiträge. Das
Päpstl. Werk der hl Kıiındheit zahlte einen Beitrag von 200 DM.,
Pfaffendorf das Kultusministeri

&' \a samteinnahmen um 2000 Die Ge- DM U
Sa D 504,09
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An Ausgaben ergaben sıch für UDruckkosten 8065 10 DM
Honoraren 10850 25 Zuschufß für das Buch Von TJTellkamp
78) Porto Uun: Ypesen 162 4() insgesamt

Unser Bestand 31 Dezember 1950 betrug demnach 1 113 34

Das Jahr 1951 brachte bısher Miıtgliederbeiträgen 2147
VO Kultusministeriıum 2000 dazu 100 VO:!  $ dem Vorsıt-
zenden für die „Abhandiungen un lexte un: als
Restbetrag bei der Umwandlung, insgesamt 370 03

Die Ausgaben betrugen bisher 673 als Druckkosten
1102 15 als Honorare für die Abhandlungen und JTexte
400 Porto un! Spesen 176 insgesam 351 95

Unser Bestand Juli 1951 betrug somıiıt 018 0®

Fürst Waldburg eil sprach dem Schatzmeister den ank des Instituts au>
tüur selbstlose Arbeiıt un erteıilte ıhm Entlastung, da der Bericht bereits
durch die Herren Dr Breuer un!: Hesse VO  - den Aachener Missionswerken ge-
prüft un richtig befunden worden War

Da 106 wesentliche Erhöhung des Bezugspreises der Zeitschrift vorläufig
nıcht befürchten ıst. wurde der Beıtrag der Instıtutsmitglieder auf 15

belassen.
Es erfolgte NU] Abwesenheıit der bisherigen Vorstandsmitglieder unter

dem Vorsitz VO'  _ Dr. Louis cdie satzungsgemäße Neuwahl des geschäftsführenden
Ausschusses. Er wurde einstimmı1g wiedergewählt.

Den nachsten Punkt der Verhandlung bıldete die Werbung für das
Institut un! die Zeitschrift. Prof Bierbaum hob dıe Notwendigkeit persönlıcher

Werbung der Mitglieder hervor Als Interessenten wurden hervorgehoben die
Missionare, dıe Missionsorden, auch dıe Frauen Genossenschaften die ıhre
Schwestern nıcht DUr einsetzen sollen karıtativer Tätigkeit, sondern auch für

das Apostolat; die Studentenkorporationen koönnten Gemeinschaft die Zeıt-
schrift auflegen. Gewiß muß zunachst angestrebt werden, daß dıe Mission
überhaupt ı das Blickfeld der Jungakademiker trıtt, wofür andere Zeitschriften

naher liegen, ber die wissenschaftliche Vertiefung dart dem Akademiker als
solchem nıcht fremd bleiben. Dr Louis sprach Vo  $ SC10NECMN Erfahrungen i dem
St.--Ansgar- Werk. Prälat Solzbacher hob als Grundsatz hervor, daiß die Zeitschrift

den Studienhäusern der m1ssı1onı1erenden Orden aufliegen u  9 € könnte
dann der Betrag twa bei den Auszahlungen der Werke die Gesellschaften
abgezweigt werden. Für dıe Priesterseminare wırd Dr Gypkens die

Werbung übernehmen, dem die Werbung dort für dıe Päpstlichen Missions-
werke obliegt. Ferner soll Man herantreten dıe weltlichen Universitäts-
Professoren, deren Fachgebiet sıch mıt der Mission irgendwie berührt. Viel

könnte auch geschehen durch die Diözesan-Sektionen der Unio Cleri
Es folgte dann die Planung füur den Internationalen Akade-

miıschen Missıonskongreß, der schon 1ı Verbindung mıt dieser Gene-
ralversammlung statthinden sollte, ber N besonderer Umstände aufge-
schoben wurde. Trof. Bierbaum eitete die Diskussion CIN, dıe unter allgemeiner
Teilnahme geführt wurde und klaren Ergebnissen führte. Veranstalter des
Kongresses sınd die Katholische deutsche Akademikerschaft KDA) der Katho-
lische Akademikerverband, dıe Katholische deutsche Studenten--Einıgung (KDSE),

Cas Mıssionsärztlıche Institut von Würzburg, dıe Unio Cleriı pro Missionibus
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un das Institut fur missionswisseflsdxafflidm Forschungen von Münster, in Ver-
bindung mıt der Pax Romana: letztere hat die internationalen Missionskon-
grESSE seıt langem durch ihre Anregungen und iıhren internationalen Einfluß
gefordert,. Die Vertreter dıeser Organısationen hereıts ZuUu einer Vorbe-
sprechung iın Düsseldorft, Junı des Jahres, zusammengetreten. Her Kongreß
soll stattiinden 1n Aachen Vo Abend des Pfingstmontages (2 Jun1ı 1952
Pfingstdonnerstag. DIS ZU

Es War ür uns 1nNne besondere Freude, da Prof Dr Joh Thauren
Aus seiner reichen Erfahrung sprechen konnte. Er sprach zunachst VO  - der (re-
schichte der Akademischen Missıonskongresse, dıe aAUS der deutschen Akade-
mischen Missıionsbewegung hervorgegangen sind un! viele Jahre hindurch in VCT-

schıiıedenen Ländern gehalten wurden, zuletzt 1n Wien 1950, un!: War innerlich
und außerlich in eiıner Form, daß eın gebildeter Katholiık daran vorbeigehen
konnte.

Worauf zunaächst ankommt, ıst eın Thema, durch das jeder ergfiifen
werden MU!: rof. T’hauren mpfahl deshalb unter allgemeıner Zustimmung dıe
Anfangsworte der Päpstlichen Missionsenzyklıka VO' Junı 1951 Kvan-
gelu Praecones, und ZWal 1n der lateinıschen, ohnehın allen verständlichen Fas-
SUN$S. Die Enzyklika zeıgt zusammenfassend die Aufgaben und Verpilichtungen
der Mission ın der heutıgen eıt und die anzuwendenden Methoden. Wir sechen
in Rom das Bestreben, dıe Erftfassung der christlichen Missionsprobleme Z ver-
tiefen)\ ber dar{f keine trockene Wissenschaft se1ın, sondern das erlebte Uund
erlıttene Problem der Missıon. Wir brauchen dıe grundsätzliche Vertiefung und
mussen NCUC Wege suchen, 183681 die Heimat erftassen.

rof T’hauren schilderte, W1E der Missionskongreß von Wiıen durch dıe Mıt-
arbeit aller UOrganisationen in Gruppen, Zirkeln un Ausschüssen einem
Erfolge wurde. Man braucht für solche Veranstaltungen nıcht NUur den unmittel-
baren Trager, sondern auch eın Ehrenkomitee, trotzdem das manchem überlebt
erscheinen mochte Man braucht dıe Staatsbehorden, den Episkopat. In Wiıen
beteiligte sıch der gesamte österreichische Episkopat miıt der Regierung ein-
schließlich der Besatzungsmächte. Auch für die Finanzierung ist die Heranz1e-
hung weıterer Kreise VO  —_ großer Bedeutung.

Masson S. ] sprach 1m Namen der Pax Romana seine Zustimmung aus
und fragte, ob das Institut tür missionswissenschaftliche Forschungen bereit sel,
die erste Verantwortlichkeit für die Veranstaltung des Kongresses über-
nehmen, worauf Fürst W aldburg als Erster Vorsitzender die Bereitwilligkeit des
Instituts erklärte. Als zweıtes ser notwendig die Bildung eiınes Ausschusses fürdıe ÖOrganıiısierung.

Darauf erklarte de Erste Vorsitzende, bısher se1 dıe Wissenschaftliche
Kommuissıon des Instituts in Ng RKahmen gehalten, un! schlug iıne inter-
nationale Erweiterung VOTIL, wenigstens versuchsweise auf zwel Jahre. Prof. Dr
Johannes Thauren:‘und Dr Anton Freytag erklärten sotfort ıhre Bereitwillig-
keit ZU  — Mitarbeıt, Eingeladen werden sollen auch die Professoren Dr Johannes
Beckmann der als seinen Vertreter evtl seımmen Kollegen Dr. Joh
Specker entsenden könne) un!' rof Michels in Freiburg Schweiz), daß die
ahl VOo  — Mitgliedern, die im Statut als Höchstzahl vorgesehen ist; nıcht über-
schrıtten wuürde. Für den Ausschuß ZUr Vorbereiutung des Kongresses werden noch

Jos tto S, J} un: Herr ose Peters VO:  >} Aachen beigezogen. Dieser Aus-
schuß soll September dieses Jahres 1n Li_mbu_r_g zusammentreten.

Mariaux sprach als Studentenseelsorger VO:  } Hannover über die Mit-
arbeit er Studenten. Wir können nicht damıt rechnen, daß dıe akademische
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Jugend schon geben könne, dıe Arbeiıt stehe noch den Anfängen Der Kongreß
konne erreichen., WwWas die einzelnen Studentenpfarrer nıcht Onnen 10C ehrliche
Aufgeschlossenheıit für diıe Missionsaufgabe herbeizuführen Die Vortrage mufßten
der Fassungskraft und Psyche der Jugend entgegenkommen Entsprechende
Artikel den Zeıiıtschriften multen den Gedanken Pr  Cn

Miıt ank für dıe Mitarbeit der Anwesenden schloß Fürst W aldburg
Zu eil dıe (reneralversammlung des Instituts..

Im Rahmen der des Instituts tand dann noch 1116 Sondersitzung des
Ausschusses tür den Missionskongreß der teilnahmen rof Bierbaum,

Masson Dr Freitag Msgr Dossing, Proft Dr Thauren S
tto Jos Peters, Marıaux In dieser Sıtzung wurden diıe naheren

Vorbereitungen für den Kongreßß besprochen
IIr Benno Biermann 0OWalberberg

Schriftführer des Instituts

Festakademie
ZU Ehren des hochw Hermn Johannes Dindinger 1

Direktor der Päpstlichen Missionsbibliothek

Am Abend des Julı 1951 fand miıt großzügiger Unterstützung der
Aachener Missionszentrale Vortragssaal des Hauses der Kındheit in

Aachen 116 Festakademie sta' GET das Instıitut fur E - NT  D SW 15 -

senschaftlıche Forschungen VO  — Münster eingeladen hatte
Der Präsıdent des Instituts, Fürst Erıch VO Waldburg Zeıl,

begrüßte der Eröffnungsansprache den Bischoft VO  - Aachen und die auslän-
dischen Gäste, besonders den Apost Admıinistrator VO  —; Hıroshima, Megr. Ogıhara,
d€l'l Diözesandıirektor Lowıe VO Papstlıchen Werk der Kındheit AUuUS Brügge,

Marynissen aus Gent, Masson Leiter des Missionssekretariats der Pax
Romana Namur, ferner dıe Vertreter ' der Regierung und Stadt, der Tech-
nıschen Hochschule, des Generalvikarıats, des Priesterseminars, der Schulen, der
Pädagogischen Akademie, dıe Diözesandirektoren und Verwaltungsräte der
Päpstlichen Werke SOWI1C dıe Vertreter der Presse.
Fürst Waldburg eriınnerte das Reich Karls des Großen mıt. dem Hınweıis, daß
das Bewußtsein 1inrdo aut (rxott hın ı11}2 Aachen lebendig geblieben sCcC1. „Die
Sehnsucht nach dıeser objektiven UOrdnung geht durch die unterdruückten Völker.
Langsam reıift wieder dıe Erkenntnis, daß das gegenseıtige Betrzügen undGewalt-
tat weder C111 sozıales noch CIn wirtschaftliches noch CIn Staatszıel noch C1MN er-
nationales Ordnungsideal noch 1NC Grundlage echter Wissenschaftsordnung
ıst. Wenn jemand den Beweis geliefert habe, daß NCn Ordo der Wis-
senschaft gebe un CIn uniıversales Erfassen ıld weltweiter Einheit der
Vielheit moöglıch SC1, so Uß' dafür das Lebenswerk des hochw. Professor i
dinger. Er habe 1LC versucht, mit Leıistung paradıeren, CI blıeb INDINCT, Wäas E
War un Was iıst „CIn unermudlıcher priesterlicher Wissenschaftler, Diener An
Gottes Ordnung und Arbeıter 11 (Gottes Welt %O ist SATEE Werk das reworden,
Was heute Vor uns steht.“
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Die eigén‘tlichev Festafiéprédle, die die Verdienste des 70jährigen P. Din-
dınger die Missionswissenschalt zu würdizen $uchte‚ hielt Prof. Max Bier-
Aaum (Münster).

Eıinleitend WI1IES der Redner auf die sinnvolle._ Tatsache hin, daß Aachéfi und
Munster sıch HUT Ehrung eines Gelehrten zusammengefunden haben er 803]

Dienste der Missıon gestanden hat un noch steht arl der Große War ein För-
derer der Wissenschaftt durch die Gründung VO  — Schulen, dıe Veranstaltung von
Synoden un!' dıe Heranzıehung des gelehrten Alkuın seiınen Hot. In seıne
Epistula de lıtterıs colendis, zwischen 780 und S00 verfaßt (MGH sect I1
ICSr Franc. 79), steht der Satz Quamyvıs melıus sıt bene. facere quam- nosse,

pPr1us tamen est quam facere. Debet ergo qu1sque discere quod OpP implere
ut anto uberius quid e debeat intellıgat anıma arl der Große war e€s
auch, der dem Friesen Liudger mehrere (3aue in Friesland ZUII Missıionierung und
dann das 1C  ( errichtete Bıstum Münster übertrug, die VO  — Liudger gegruün-
dete Domschule wesentlich AL Christianısıerung des Gebietes beitrug. Unter dem
geschichtlichen Aspekt cdieser Beziehn  A} zwıschen Aachen un! Münster steht

Die Anerkennung wissenschaftlicher ArbeitDU dıe Ehrung des Dindınger.
scheıint heute {reilich beı den STOBen Massen ıuntier dem FEinfduß Von Sport, Kino
un anderen Zeiterscheinungen verloren Zzu gehen. Aber gelehrte Forschungs-
arbeıt richtet sıch nıcht nach dem Beitfall der. Massen: sS1E bleıbt immer notwendig.
auch 1m Bereich des Missıonswesens, wie der Redner zahlreichen Beispielen
nachweiıst. Die wissenschaftliche Beschäftigung mıt . Missionsfragen ist nützlich
und notwendie, damıt dı Missionstätigkeit sıch nıcht ın rein äußere Betriebsam-
keıt verırrt und ZUur  } Bewältigung NECU auftauchender Probleme philoso

Jder Wahrheit nımmt UunSeETEC theo-theologisch ausgerichtet wird Als Dıenerı
logische Disziplın auch das Recht ZULT Kritık gegenüber missı1onarıschen Fehl-
entwicklungen ın Anspruch nıcht „n destructionem”, sondern Sn aedificationem“;
wie Bonifatıus ın seinem Brief a FErzbischof Cudberth Vn Canterbury 1747 unter

seelsorglichem Gesichtspunkt schreıbt: Non S1IMUS nE€ES mut1, simus _ tacıli
Auch tur das ; nséfien undspeculatores, sed_ vigılantes ‚up: KTEFCM Chrıstı

dıe Werbekraftt der. Miıssıon in de christlichen Heimat, besonders uıunfier den
Gebildeten, leistet dıe Missionswissenschaft Dienste, nsofern S1E den Nachweis
liefert, da das Weltapostolat wes_ephaf t ZUT Kırche gehört und ; Pfl1cht a1lér
Christen ist.

Wie weıt der Jubilar durch seıne literäriéchen Studien der Missionswissen
schaft 1m einzelnen yedient hat. fallt unter diıe Imponderahilien. die nıcht W  -
bar un meßbar sınd. ber sovıel steht fest P. Dindinger hat durch se1ine For-
schungen azu beigetragen, dafß dıe noch jJunge Missionswissenschaft als e1igene
Disziplin 1 Rahmen de katholischen Theologie- anerkannt wurde, un er hat
besonders mıt SCIHNCT V1elbandıgen Biblıotheca Missionum den Fachgelehrten
reiche und oft schwer zugängliche Quellen erschlossen. 5o hat sıch ein Leben 1m
stillen hinter Büchern entfaltet, dessen Früchte WIT dankbar genießen können.
Eın Leben, das, auch abgesehen von den sieben Jahizehnten, lJlang gewesen 1s$t:\
Zwar beklagt sich der größere eıl der Menschen uüuber „dıe Mißgunst der Natur”,
wWwıe Seneka an Paulinus schreibt, „weiıl WIr NUur für ıne kurze Lebenszeit geboren
werden“”. ber sie hat sıch doch „freigebig”“ erwıiesen: „Das Leben ist lang, wenn
du zu gebrauchen verstehst. Es ist lang SCHNUS und reicht auch Zur Vollendung
der größten Aufgaben AUS, wenn im anNnzChH recht angewendet würde” (De
brevitate vitae 1—2) Es war ‚ auch eın Leben, das sıch ZWar nicht der

Missionsiront abgespielt' hat, aber doch ne /Aita missionaria WAar, weiıl erfüllt
und getragen von heiligem Sendungsb;wußtseiu gegenüber der Kirche und ihrer
Ausbreitung.
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So 1sS1 recht un bıllıg, daß WL als Vertreter der Freunde der Missions-
wissenschaft dem Jubilar heute danken. uch als Deutsche, insofern Dın-
diınger ZU. Ansehen des deutschen Namens durch Leistungen objektiv beli-
ge  ( hat; dabei verdıent SC1H langjährıger treuer Mıtarbeiter Dr Rom-
merskirchen ehrenvoll erwahnt werden. Be1 cdieser VO  } ank erfüllten
Ehrung fFällt auch hre auf dıe hochverdiente Kongregatıon der Oblaten, der
angehört un dıe wissenschaitlıche Jatıgkeıit weitsichtig erleichtert hat. Ehre
Fällt auch auf die ®acra Gongregatio de propaganda nıde, deren Beamter ist
und die ıhm Forschungen ermöglıcht hat

Y  ur diıe terne Zukunft wüunschen WIT dem Jubilar nıcht C111n otıum CUu

dıgnıtate, das ohl verdıent hat, sondern CIM negotium CU: dıgnitate, 1Ne

würdige weıtere Tatıgkeit und Emsigkeıt der Rıchtung, dafß der Jubilar das
Werk der Bibhotheca Missıonum vollendet. uch ıhm SCIH, WIC schon 1 der heu-
tıgen des Instituts gesagt wurde, das Wort des Bonitatıus Losung un:
Stärkung: In familiarıtate Omanae KEcclesiae DETSCVCIATC et oboedire.

Herrzliche Worte fand Bı h o.ft als Jangjahrıger
Freund des hochw Herrn Dindiınger.

Fürst Waldburg überreichte annn dem Jubılar 1INC Festschritt
wissenschaftlicher Studıien, dıe Freunde ur Schüler dem verehrten Miss1ons-
geschichtler gewıdmet haben

Anschließend sprach als Vertreter der ausländischen (xaste Masson
der Dindinger miıt gewissenhaften Baumeister verglıch, der mıt der
Bibliotheca Missionum 112 gediegenes Fundament gelegt habe, auf em
Schüler NUu  ; den ragenden Dom der Missionswissenschaft errıchten konnen. Ais
Vertreter der Missionsländer statteten der jJapaner Mer ÖOgihara, der Koreaner

Kım un: der nder ama den ank ıhrer Heimatkirchen ab FÜr
dıe Foörderung un! den Auftrieb, den dıe Mission Aaus den Forschung en _ Din-

dingers‚ CWONNCH haben
Der Jubilar dankte bewegten Herzens allen, dıe ZU Gelingen der Fest-

akademie beigetragen hatten. besonders den Herausgebern und Mitarbeitern der
Fektschri#t. In SCINCIN Dankeswort erwaähnte Dındiınger inN! Ausspruch
Pius, der ıhm SCINCT entsagungsvollen Arbeit Ansporn un Kraftquelle
ar. 1s Jahre 1934 Papst Pıus XI Privataudıenz den and der
Bibliotheca Missıonum überreichte, der große Missionspapst: „Es gibt
wen1g Menschen, dıe verstehen, welche Arbeıit, welches Wissen, welches Forschen
notwendig ıst, bıs CIN solcher and gedruckt VOTrT uns liegt, und darum werden

S1C auch irdiscnen Lohn Lebzeiten ernten. Ich kannes beurteilen, und
deshalb kann ıch als Fachmaänn und Papst Ihnen nıcht danken ur den
Dienst, den Sie der hl. Kıirche unden Miıssionen eisten.“ Als Dindinger
darauf antwortete „Heiligkeıt, WLn der Papst IIr das sagt, ist das irdischer
Lohn g€n\!g" entgegnetePius D „Das soll auch SC1IN SA Dındınger dankte

Krott, da: ıhm außer diesem Papstwort _uch dıe Festschrift Zzu SC1INCIIHL

Lebensjahr als irdischen ohn geschenkt hat
Die Festakademie, stimmungsvoll umrahmt VO:'  s} den Darbietungen des Col-

Jegıum der Volkshochschule Aachen, War nıcht MNUF diewürdige Ehrung
für verdıenten (elehrten, sondern auch 106 eindrucksvolle Werbung für
die Missionswissenschaft und vm Kundgebung brüderliıcher Verständigung auf
dem FEMEINSAMECEN Boden VO:  ; Wissen un Glauben.

Rom Dr. Nikolaus Kowalsky
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Die Eintönigkeit Afrikas
Von rof. Dr Thomas hm O.S

Mgazını (Og’&äfrik;;)‚D  305  E  B  S  ‘  l')(ie Eihtöfiigkeü Afr1kas .  Von Prof. Dr. Thomas Ohm O.S.B.  $  Mgazini (Og£afrika)‚ 23.8  }  Afrika! ist in seinem Umriß längst nicht so reich geglieti'ert wie"Asiél,y  Europa und Amerika. Plump und schwerfällig liegt es inmitten der Meere. Auch  im Innern fehlt die Gliederung. Von den Niederungen an den Küsten ge-  Jlangt der Reisende fast allerorten sehr bald in ein Hochland von 1000 bis  2000 Meter Höhe. Die Erde aber ist braun oder rot oder gelb. Von Lybien bis  Ägypten, ja bis in den Sudan und bis an den Ruvuma sah ich nur braune und  rote Erde. Und das Kleid?. Wüste, Steppe und Busch! Selten ein dichter undj  jungfräulicher Wald! Man kann den ganzen Tag mit der Bahn oder dem Wagen  fahren, ohne etwas anderes zu sehen als Pori oder Busch. Wo gibt es das in  Europa? Bei einer Fahrt von Münster über Köln nach München wechseln die  Bilder ständig. Man wird nicht müde, zu schauen. Aber in Afrika ändern sich  ‚die Szenen nur sehr langsam. Manchmal hat man das Gefühl, trotz allen Rasens  nicht von der Stelle zu kommen. Die meisten Schwarzen haben nie Eis und  Schnee gesehen. Afrika ist reich an Gold und Diamanten, aber nicht an Land-  schaftsbildern — im Vergleich mit anderen Erdteilen. Außerdem ist die Land-  schaft nicht so geformt wie etwa die deutsche oder japanische. Schaue nur ein-  mal vom Kilimanjaro auf die Masai-Steppe oder vom Flugzeug auf das Gebiet  von Tabora und die Berge Natals. Im ganzen verschwinden die Spuren der  Menschen und der menschlichen Tätigkeit. Die Urformen der Natur treten hier  viel häufiger und deutlicher hervor als in unseren Ländern. Selbst das Klima ist  nicht so mannigfaltig. Im ganzen ist Afrika tropisch und subtropisch. Es gibt keine  vier Jahreszeiten und keinen Wechsel zwischen den Längen der Tage wie daheim.  In weyitestenr Gebieten des schwarzen Erdteils geht die Sonne immer um sechs  Uhr auf und um sechs Uhr unter. Zwischen Licht und Schatten sind nicht die  vielen Übergänge, die wir kennen. Licht und Schatten stehen hart nebenein-  ander und lösen einander raschestens ab. Afrika ist eintönig, grandios eintönig.  Ahnlich verhält es sich mit der Bevölkerung. Gewiß, im schwarzen  Erdteil wohnen nicht bloß Schwarze. Wir begegnen auch Pygmäen, Buschmän-  nern, Hottentotten, Hamiten, Arabern, Indern und Europäern. Aber die Masse  ist schwarz. Keine Spur von jener Mannigfaltigkeit, die.uns in Indien und Indo-  china entzückt. Und die Lebensformen und Lebensweisen? Auch hier und gerade  hié„r herrst‘:ht ein  e große Einförmigkeit. Es gibt Unterschiede. Aber diese sind  ‚relativ wenig z  £  An  lreich und groß. Ich denke hier an die Nahrung, die Kleidung,.  die Wohnung, das Hausgerät, das Handwerkszeug und die Lebensgewohnheiten.  Überall be'nütit„ man ungefähr dieselben Mahlsteine, Speere, Trommeln und-  Matten: Und erst das geistige Leben! Die Umwelt des Schwarzen ist simpel.  Die Kinder sehen immer nur den Busch; die Hütten, die einfachen Geräte, hören.  immer die gleichen Gespräche und hüten immer bloß Geißen, Kein: Wunder,  wenn ihre Vorstellungs- und Gedank  enwelt arm ist. Bei den Alten ist das nicht  andérs. Ein Wanyassa .8d‘x‘r'i‘eb7‘ m‚;r „Die; rgpnotqne 1flatüi-‘jAf;ikag 'namentlich  1 Mit Afrika ist  ‘ im folgenden Jhaup‘tsächli‘d;;" dcr schwärzé Erdieii ‚gemeint,  ‘?‘159x :iasl südl?d1 der Sahara gele@ggn; A{ti;lxa.}f}“d’r’dafrika{ gehr?rt zum Orient. ‘Afrıka ! ıst In seiınem Umriß langst nıcht reich geglieti'ert wie Asién,
Kuropa und Amerika. Plump un schwerfaällıg lıegt ımıtten der Meere. Auch
1m Innern tehlt die Gliederung. Von den Niederungen den Küsten D
langt der Keisende fast allerorten schr bald in ein Hochland VO 000 bis
2000 Meter Hohe Die rde ber iıst braun der rot der gelb. Von Lybien bıs
Agypten, ja bis ın den Sudan un! bıs den Ruvuma csah ich UTr braune und
rote rde Und das Kleid? Wüuüuste, Steppe und Busch! Selten eıin aichter und
jungfräulicher W ald! Man kann den SanNnzcCch Jag miıt der ahn der dem Wagen
fahren, hne eLwAas anderes sehen als Pori der usch. Wo g1ibt das in

Europa” Bei einer Fahrt VO  — Münster über öln nach München wechseln dıe
Bılder standıg. Man wird nıcht mude, x schauen. ber in Afrıka andern sich
die Szenen 1U schr Jangsam. Manchmal hat I1a  - das Gefuhl, TOLZ allen Kasens
nıcht VO  —_ der Stelle Wr kommen. Die meiısten Schwarzen haben nıc Kıs und
Schnee gesehen. Afrika ist reich Gold und Dıamanten, ber nıcht and-
schaftsbıldern 1m Vergleıch miıt anderen Erdteıulen. Außerdem ist die and-
schaft nıcht geformt wıe twa diıe deutsche der japanısche. Schaue 1a834 ein-
mal vom Kiliman)aro auf die Masai-Steppe der VO Flugzeug auf das Gebiet
on Tabora und diıe Berge Natals. Im FaAaNnzZCH verschwinden dıe Spuren der
Menschen und der menschlichen Tatıgkeıt. Dıe Urtormen der Natur . treten 1er
1€ haäuhger un: deutlicher hervor als In Ländern. Selbst das Kliıma ıst
nıcht mannıgfaltig. Im YanNzZCH ist Afifrıka tropisch un subtropisch. Es g1ibt keine
1ı1er Jahreszeıten und keinen Wechsel zwiıischen den Langen der Jage W1E daheım.
In weitesten Gebieten des schwarzen Erdteils geht dıe Sonne immer um sechs
Uhr auf und : um sechs Uhr unter. Zwischen L.icht und Schatten sınd nıcht che

vielen Übergänge, dıe WIr kennen. Lacht un Schatten stehen hart nebenein-
ander und Dsen einander raschestens ab Afrıka ıst eintonig, grandıos eintonıg.

Ahnlich Sal sıch mıt der ke Gewiß im schwarzen
Erdteil wohnen nıcht bloß Schwarze. Wir begegnen auch Pygmaen, Buschman-
NCTN, Hottentotten, Hamiten, Arabern. Indern un Europaern. ber ıe Masse
ist schwarz. Keine Spur VO  w ı1ener Mannigfaltigkeıt, dıe- uns in Indıen und Indo-
chına entzückt. Und die Lebenstormen und Lebensweisen” Auch hier und gerade
hier herrscht eın große Einförmigkeit. Es gibt Unterschiede. ber diese sınd
yelativ wenig ahlreich und groß denke hıer die Nahrung, cdıe Kleidungs-
diıe Wohnung, das Hausgerat, das Handwerkszeug un dıe Lebensgewohnheıten.,
Überall benützt man ungefäahr dieselben Mahlsteine, SpEere,. Trommeln und
Matten: Und erst das geıistige Leben! Dıe Umwelt des Schwarzen ıst simpel.
Die Kınder sehen ımmer 1Ur den Busch‘ die Hütten, dıe eintachen Geräte., hoören
immer die gleichen Gespräche und huten immer blofß Geißen. Kein Wunder.
WENN ıhre Vorstellungs- und Gedankenwelt Arın ist. Bei den Alten ist _ das nıcht

anders. Eın Wanyassa schrıeb mér: „Die monotone Natur } Afrikas‚y namentlich

Mit Afriıka ıst 1m folgenden hauptsächlich der schwarze Erdteil gemeint,
also das südlich der Sahara gelegene Afrika. Nordafrıka gehört ZU Orient.
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der Wechsel der. Landschaft, hat dıe afrıkaniısche Seele stark beeıin-
fiußt Mondschein ist der Komposition und den Liedern Dıe Monotonie
des atrıkanıschen Liandes hat eım Afrikaner den inn der Inspiration getotet.
Es ıst Sal nıcht wahr, daß dıe Schwarzen C1D reiches (G(Gemutsleben haben, nıcht
einmal wahr, daflß S1C C1N gutes Gedächtnis besitzen. (rsewohnlich wWwW155CHZ S1C nıcht
einmal, WIC alt SIC sınd. Wir huldıgen 111 bezug ayuf das (remutsleben un das
Gedächtnis vielen IHusi0onen. Ebenso ı anderen Dingen. DDa sıtzen dıe Neger auf
dem Boden, stundenlang, hne sıch Z bewegen, hne denken, hne eLiwaAas
erleben. Es gıbt für dıe Masse noch keine Zeıtungen, Filme und Radıos, dtie
Bewegung und Spannung 1115 Daseın bringen. Man hat VO  — Bantu-Phiılosophiıe
gesprochen *. Schön und gut!uch S1C ıst einformi1g. Alles kreıst den Begriff
des Lebens und der Kratft. Das Welt. und Menschenbild ist denkbar einfach.
Charakteristisch 1ST ferner die „Kunst Von eigentlıcher Architektur annn aum
dıe ede SE1IN Eis gıbt allgemeınen LLUT Hütten Nıie 1n Burg der C1MN Schloß
1112 beherrschender Lage. Eın Haus siıcht dem andern ahnlıch, WIC C1MN Eı dem
anderen. Betont wird nıcht WI1C twa C'hina dıe ‘ lebendige, geschwungene
L.ınıe, söndern dıe harte geometrische: Dann diıe Musik! W ie einformıg 1st das
Laed! Wiıe monotfon wirkt die ITrommel. Stundenlangwıederholt:1 die gle1-
chen Worte und Melodiıen. Die JTanzer machen stundenlang dıe gleichen Bewe-

Der Puls des Lebens geht ungeheuer ruhig und bedachtig. ‘Entwick-
lungen und Indivyıduen sind celten. WHast alle Leute sınd durch dıe Umwelt und
Vergangenheıt determinıert. Hıer lıegt vielleicht dıe Erklarung für dA1e große
Anfalhgkeit des Volkes gegenüber remden FEinflüssen und groie KReiselust.

Dem Gesagten entspricht das TELra LO SE Denken un: Leben In den
Anschauungen der Heiden ber Gott, dıe Ahnen und dıe Naturgeister ist N
Mannigfaltigkeit. Alles ist eınfach, das Gebet; die Gebärde, das Opfer An
Mythen sSind die Schwarzen wesentlıch als eiwa dıe Südseeinsulaner. Im-
iINCGT klingen dıe gleichen Motive Überall ıst dıe Frömmigkeıt vorwiegend
Furcht Außerst selten WMUT lindet den Gegensatz; die Liebe (xott, cdie

neben der Furcht notwendig ıst, um das relıg1öse Leben ı Bewegung und Span-
15 erhalten. Auch cie Maxgie und Wahrsagerei- wırken monoton. TaS
der Übergang VO alten ZU' Heidentum. Im ganzech haben WIT hıer 1D

erdenverhaftete Art, 10 dumpfe, unerloöste Welt, haben WITL hıer tellurische
der chthonische Naturen. Die Neger, 1e 1 den alten Zeiten genorm Menschen
n, scheinen uch in der .kommenden eıt „genormte“ Menschen werden
wollen, genormt durch die Schule, die Presse., dıe UOrganisatıon, d1ıe Gewerkschatt

und vielleicht den Kommunismus.

Diese Einformigkeit undEintönigkeit bekommen uch NSCTIC.M ı
und ch nn SPULCH. Im Anfang ıst alles NCU. Alles interessiert. Aber
bald ist INa Ende Es gibt nıchts Neues mehr. Die Aufmerksamkeit erlahmt.
Man ermudet. Eın Bruder tuhr stundenlang durch den eintonıgen Busch, schlief
C1in un verunglückte. AÄhnliche Vorkomnmmnisse gibt C geistıgen Leben Eın
Tag ıst WIC der andere. Immer bietet die Umgebung das gleiche ild SO nahert
ma  an ] sıch den Schwarzen, falls man nıcht gerade „vernegert”, außerlich und
innerlich. Besonders gefährlichsınd bestimmte Wahrnehmungen und Erlebnisse
auf reli1g10sem Gebiet In Sıdafrıka erklärte 1r Schwester: „Daheim ist

Tempels, La philosophie bantoue.
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406058  o voller Begeisterung. ABr e w:rgehf\fein'éni ‚alle Begeisterung. Das ’Volk
iıst __ so komisch.”“ Kın Bruder sagte MIr yerade heraus: „Ich habe keine ust mehr.”
Worin besteht denn der Unterschied zwischen schwarzen Heiden un: Christen”?
Gibt überhaupt ım Grunde eıinen solchen? Mancher stellt sıch diese Frage und
hndet für sıch keine Antwort. KEıner sagte MIT: „Das Christentum ist NUur haut-
tief.“ | D ist sehr schwer glauben, daß sıch beı un: In di1esen natürlıchen, allzu
natürlichen, diesen 1m Banne der Magie stehenden Schwarzen das Übernatürliche

Diese Worte eınes Missı::onarsvollzieht. „Wenn Gott nıcht ware,; dann
klıngen mM1r noch in den Ohren W ie schon Platon Ssagt, entwickeln sıch die Men-
schen folgendermaßen. Zuerst glauben S$1E eıner Person der Sache Dann ent-
decken s1€ dıe Wirklichkeit un! sınd enttäuscht. Und zuletzt werden aus den
Enttauschten und Betrogenen Hasser.

Es kommt ber alles darauf a dalß dıe Bannertrager des TEUZES frısch nd
lebendig und begeistert bleiben. Aa der (ze1st ihnen nıcht erlischt. Deswegen ist

gut, daß dıe Glaubensboten un Schwestern hiın un: wieder 1in die Heımat
kammen un: sıch dort 1m relig10sen Leben Deswegen ist gu(t, daß
WIT den Missıonaren draußen schicken. W as s$1e erhebt, erfreut,; belebt; erneuert:
e1n gutes Bu eın schoönes Bild der eın passendes Musiıkinstrument, WeNN C»

auch DUr ıne undharmonika ıst Deswegen ist schließlich gut, daß. wir
ıhnen schreiben. W ie vıel Trost un: Freude vermag eın einfacher Brief dem
Pater spenden,; der 11U: alle Monate einen Mitbruder trifft und ın seinen
Unterhaltungen ständig auf diıe Schwarzen angewıiesen ist

Im übrigen dürfen , meine Hınvweise keine alschen Vorstellungen hervor-
rufen. Die Eintönigkeıit ıst ıne große Gefahr un! Versuchung. ber dıe meısten
werden mıiıt dieser Versuchung un! Gefahr fertig. Die einen schaudern oh der
Stille,, uhe und Einförmigkeit des Daseıns ıIn Afrıka un:‘ verkuüummern, die
anderen aber finden dort .ııhr Wesen, ihr Selbst, finden . Gott und lieben NU: die
Schwarzen erst recht; gerade weiıl s1€e VO  3 Natur aus benachteiligt se1in
scheinen. ”  1€ Liebe hört nıemals auf“ Cor 13, 8) habe in Afrıka sehr
viele Miss:onare angetroffen, die .sıch den Geist un das Feuer ihrer Jugend
bewahrt haben Es sind jene, die er dem Dunkeln un!' Trüben ‚das Helle un!
Klare nıcht übersehen. Und VOT -  (  &©  .  T c1ht CS wahrhaftıg FECNUE: Mar: braucht
da keineswegs die Martyrer von Uganda denken. Es gl  bt sehr viele
Christen in Afrıka, die ehrlich (sott suchen und entschlossen den schmalen und
steilen Weg ZU Himmel gehen. Manche können den europäischen Chrısten ZU

Vorbild dienen. Eın Miıssıonar, den iıch bei meıner Landung ın Tabora traf,
meınte e1m Abschied von Afrika: S habe Sar nıcht gewußt, daß ıch viele
brave Christen habe habe immer NU) den reck gesechen und diesen Z be-
seitigen gesucht. Auf dıe guten Christen habe iıch wenıger geachtet. Und
sehe ich memem Erstaunen, dals ich viele gute Christen hatte.“

ber 1er hegt mır mehr eLwas anderem. Afrıka ist einförmig und eım-
tönıg. ber die Mission hat schon sehr viel an ‘ Lonen un: FKFormen ın c{igse Welt
hineingebracht: Schon auf dem Gebiete der Ernährung! Den Missionaren VEIrs
danken die Schwarzen 1er In Tanganyıka den Weizen, den' Reıs, die Kartoffeln,
den Salat, die Orangen und dıe Weintraube. Dann auf dem Gebiete der Klei-
dung und Wohnung! Was waäaren weıte (sebiete Afrıkas ohne NSsSeCTrTEe Stationen;,
Kırchen, Klöster und Schulen? Was gıbt ZU) Beispiel am östlichen Ufer des
NYasasees an Gebäuden. welche.  dıe Mondofonte Jer Fe  1  D  GE und:. des Busches
unterbrechen? Nıchts; gar nıchts außer den Bauten der Mission. Diese  hat der
Landschaft Pointen gegeben. Auch SONSEL 'hat. die Mıiıssıon 1n das ‚äußere Leben
Farbe hineingebracht. Noch mehr ın das geistige und ggis‘tlidw 1 Durch“Prédig}te#‚Missions- Religionswissenschaft 1951 NT.
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heilige Sé1riften\, ‘Bi'xd1ery und Missionsschulen ist das seelısche Leben der Schwar-
Zen bereıts ungemeın bereichert worden. Ebenso durch die christlichen Lieder
und Bilder.

Doch bleibt noch vieles tun Wır mussen uns bemühen, immer mehr jene
Eintönigkeit und Einförmigkeit bannen, welche das qOQristliche Leben beein
trachtigt un gefahrdet. Auch viele Chrısten traäaumen un schlaten n  5 und
nıcht, wenıge ruhen gelegentlich Vo der Religıon dUuS, WıEe S1C sıch ausdrücken.
Hier tut Abhilfe nOot. Außerdem muß noch vieles werden, b1s 1MmM natur-
lıchen und übernatürliıchem Leben unserer Chriısten und Christengemeinden jene
Mannigfaltigkeit erreicht ıst, welche dem Menschen, dem ’ Chrısten, der Kırche und
(sott gemaß ist Die Christen sollen Persönlichkeiten werden, Verwirklichungen
der jeweıls verschiedenen Gedanken Gottes; un dıe Kirche coll se1in ıne Ec-
clesia „Eircumdata värietate”, „cırcumamıcta vatrietatiıbus”. Deswegen dart dıe
Akkommodation die Afrikaner nıcht uübertrieben werden der falsch aufgefaßt
werden als Herabwürdigung ZUT Stufe 3 der Primitiviıtat. Aus dem gleichen
Gründe darf twa der Kätechismus nıcht sehr vereinfacht werden un!‘ TauU-
chen dıe Kirchenlieder nıcht überall die gleichen sein. Eın Einheitskatechismus
un Einheitsliederbuch für alle Bantu scheıint mMır eın erstrebenswertes Ideal

se1in.
SchlieRlich mussen noch die Gefahren geschen und beschworen werden, dıe

spezifisch neuzeıtliıch sind. Es besteht dıe Gefahr, dafß 1n Afriıka die Stelle
der alten Monotonıe eine neue trıtt, infolge der monotonen Zeıtungen, Radios,
Kinos. der Monokulturen., der modernen Mode, der Industrie, der neuen linguae
francae (z Kisuaheli) ® und nıcht zuletzt infolge des Kommun1ısmus, der die

Unterschiede zwischen den Menschen und Völkern auslöscht. Wenn WIT nicht
waäachsam sind, wird das kömmende Afrika in manchen Dingen noch viel ein-
fötmiger sein ‚als das vergehende und vergangene. Da hat man irgendwo den
eintönigen Busch hbeseitigt, um ıne eintönıge Erdnußplantage ZzZu schaffen. Aber
die Folge war, 14ß WITr jetzt dieser Stelle eine W üste haben Dabeı hat man

für diese mehr als H Millionen Pfund durch das Fenster gewörfen. Wälder. die
für Afrika notwendig waren, werden rücksichtslos der menschlichen Habsucht

geopfert. Im Interesse der Farmen und Fabriken bricht ma  =) in dıe Sıppen un
Stämme . eın un: bereitet das Kollektiv VOT. Schon wachsen viele uniforme
und ununterschiedene Menschen heran.A  %  506  ‘Kleine Bfaitr‚ägé  heilige Sé1riften\‚ ‘Büd1e‚r‚ und Missionsschulen ist das seelische Leben der Schwar-  zen bereits ungemein béieidze„r? worden. Ebenso durch die christlichen Lieder  ‘  und Bilder.  }  Doch bleibt noch vie  les_zu tun. Wir müssen üns bemühen, immer m‘ehf jene  Eintönigkeit und Einförmigkeit zu bannen, welche das christliche Leben beein:  trächtigt und gefährdet. Auch viele Christen träumen und, schlafen. gerne, und  nicht, wenige ruhen gelegentlich von der Religion aus, wie Sie sich ausdrücken.  Hier tut Abhilfe not. Außerdem muß noch vieles getan werden, bis ım natür-  lichen und übernatürlichem Leben unserer Christen und Christengemeinden jene  Mannigfaltigkeit erreicht ist, welche dem Menschen, dem/,Christen, der Kirche und  Gott gemäß ist. Die Christen sollen Persönlichkeiten werden, Verwirklichungen  der jeweils verschiedenen Gedanken Gottes; und die Kirche soll sein eine Ec-  clesia, „circumdata värietate“, „circumamicta varietatibus“. Deswegen darf die  ‚Akkommodation an die Afrikaner nicht übertrieben werden oder falsch aufgefaßt  werden als Herabwürdigung zur Stufe der Primitivität. Aus dem gleichen  Gruünde darf etwa.der Kätechismus nicht zu sehr vereinfacht werden und brau-  chen die Kirchenlieder nicht überall die gleichen zu sein. Ein Einheitskatechismus  und Einheitsliederbuch für alle_ Bantu scheint mir kein erstrebenswertes Ideal  zu sein.  }  }  Schließlich müssen noch die Gefahren gesehen und beschworen werden, die  spezifisch neuzeitlich sind. Es besteht die Gefahr, daß in Afrika an die Stelle  der alten Monotonie eine neue tritt, infolge der monotonen Zeitungen, Radios,  Kinos, der Monokulturen, der modernen Mode, der Industrie, der neuen linguae  francae (z. B. Kisuaheli)? und nicht zuületzt infolge des Kommunismus, der die  Untersdxiede zwischen den Menschen und Völkern auslöscht. Wenn wir nicht  Wachsam sind; wird das koömmende Afrika in manchen Dingen noch viel ein-  fötmiger sein als das vergehende und vergangene. Da hat man irgendwo den  eintönigen Busch beseitigt, um eine eintönige Erdnußplantage zu schaffen. Aber  die Folge war, dhß wir jetzt an dieser Stelle eine Wüste haben. Dabei hat man  für diese mehr als 20 Millionen Pfund durch das Fenster geworfen. Wälder, die  für Afrika so notwendig wären, werden rücksichtslos der menschlichen Habsucht  geopfert. Im Interesse “der Farmen und Fabriken  bricht man in die Sippen und  Stämme ‚ein ‚und ‚bereitet so das Kollektiv vor. Schon wachsen viele uniforme  und ununterschiedene Menschen heran.  _ Die Mannigfaltigkeit im Menschen- und Völkerleben, auch und gerade. im  afrikanischen, ist aber im Grunde bedroht, weil die Freiheit bedroht ist. Nur in  der. Freiheit: gedeiht die Mannigfaltigkeit. Aber die Mannigfaltigkeit ist auch  bedroht, weil die Liebe gefährdet ist oder fehlt. Nur die Liebe sieht das Eigene  an und in jeder Kreatur und fordert dieses Eigene uneigennützig, die Liebe zu  Gott-und die Liebe zu jedem Geschöpf, die selbstlose Liebe *. Nur die selbstlose  Liebe geht auf. die Gedanken und Pläne Gottes ein, jene Gedanken und Pläne,  die auf Mannigfaltigkeit gerichtet sind, auf Einheit in den großen Wesenszügen  und entscheidenden Dingen, aber auf Mannigfaltigkeit im einzelnen, in der Ein-  kleidung des ewig und einzig Wahren, Guten un Schönen, in der Darstelquk_  und Einmeqsti;lid1ung deg Göttlichen.  f  N  3 In Tanganyika z. B.  werden viele Stammessprachen wie das _Kingrai, Kim  -  wera,: Kibena, Kimatengo düurch das Kisuaheli verdrängt.  &  4 Vgl. den letzten Teil meines Buches: Die Liebe zu G  ott m den Vn‘ida'td1iiét-  11i‘<\:hen Religiofxen‚ Krai/lling l\950.  {Die Mannigfaltigkeit 1mM Menschen- und Völkerleben; auch und gerade. 1m

afrikanischen, ist aber ım Grunde bedroht, weil die Freiheit bedroht ist. Nur ın

der Freiheit gedeiht dıe Mannigfaltigkeit. Aber die Mannigfaltigkeit ıst auch
bedroht,; eil dıe Liebe gefährdet ist oder fehlt Nur die Liebe sıicht das Eigene

und ıIn jeder Kreatur und ordert dıeses Eigene uneigennützig, dıe Liebe zu
Gott-und die Liebe Z jedem Geschöpf, die selbstlose Liebe Nur dıe selbstlose
Liebe geht auf dıe Gedanken und Pläne Gottes ein, jene Gedanken und Pläne,
die auf Mannigfaltigkeit: gerichtet sınd, auf Einheıt in den großen Wesenszugen
und entsche1idenden Dingen, aber auf Mannigfaltsgkeit 1m einzelnen, 1ın der Y

kleidüung des ewıg und einNZ1g Währen,; Guten ung Schonen, ın der Darstellunäund Einmeqsä11id1ung des Göttlichen.

> In Tanganyıka werden viele Stammessprachen wI1e das Kingrai, Kım
wefa, Kibena, Kımäatengo dürch das Kisuaheli verdrangt.

4 Vgl den letzten Teil meınes Buches Die Liebe ott ın den nichtchrist-
lrchen Religio}x’nm‚ Krai}ling 1’950.
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Bartolome de Las Casas als Anwalt der Menschenrechte
Wir veroöffentlichen hier Abschniıtt Qu$S dem wıichtigen MISS10NS-

theoretischen Werk des Indianerapostels Las (lasas: 1 t3 Ö

modo OM NIıU gentıium ad relıigionem, das als verschollen
galt, Bruchstücken (Kapıtel Ba des Buches) VOÜT CINISCH Jahren entdeckt
un! 1949 veroöffentlicht wurde 1.

Eis handelt sıch bei dem unten abgedruckten Text? zunachst dıe 1115 -
sıonsmethodiısche Frage: Wie sollen sıch die Glaubensboten JeENC Un-
gläubigen verhalten, welche dıe Irohe Botschait Christi nıcht annehmen un!
ihre Verkünder nıcht zulasen wollen”? Las Casas verirı 11 Anlehnung Lehre
un: Beispiel Christi den Grundsatz der vollen 13 bezüglıch
der Annahme des Glaubens: Zwang der Bestrafung der Ungläubigen beı
Ablehnung des Glaubens der beı Verweigerung des Aufenthaltes der Glaubens-
boten 1ı ıhrem. Gebiet ist nıcht gestattel.

Vgl Jos. Höffner üunster 1949 Nr 92924/95
Der ext ist dem leider schon vergriffenen. Werke entnommen : Fr. Barto-

lome de las Casas, Del nı modo de atraer todos 10s pueblos 1a verdadera
relıgıön. Advertencıia prelıminar edicıiıOn anotacıOon del eEX{I0O latıno POTr
Agustin Miıllares Clarlo IntroducciöOn POTr Lewis Hanke VersiöOn espaniola POTF
Atenögenes Santamarla. Mexı1co 1942 Fondo de Cultura CONOMIC: 414 ft.

Zum Vergleıch SC1 auf ZWC1 andere Miıssionstheoretiker des 17 Jahrhun-
derts verwıiesen. Jo .  n de Aco St formuliert etwas anders die
Frage bezüglıch der Benutzung weltlicher Machtmuttel durch dıe Miıssion. Er
nennt drei Formen der Missıonierung beı wilden Völkern (apud barbaros)
dıe Glaubenspredigt hne mılıtarıschen Schutz dıe Predigt be1ı den durch
christliche Fürsten bereits unterworfenen Völkern Adı1e Predigt be1ı Ungläubı-
SCH, dıe Christus noch nicht kennen unter Benutzung menschliıchen Schutzes HKr
lobt dıe erste Art dıe auch tatsachlıch bei manchen Völkern beobachtet worden
SC1, halt ber diese apostolische Korm be1ı den Indianern ıhrer Wiıldheit
nıcht für möglıch un: klug; der Missiıonar könne eım Verlust SCIiINECS Lebens
nicht einmal das Martyrıum für sıch Anspruch nehmen: „nNon NI pPro fıde,
PTO Christo, PTro religione moriendum Gst. sed ut vel SUAaV107€ES epulas de te
praebeas, quod Brasiliensibus ei totı septentrionali Tac huijus orbis vulgare est;
vel spolıum praebeas barbarıs elegans Vgl Acosta, De promulgatıone
evangelı apud barbaros S1IVC de procuranda Indorum salute, libri SCX. Coloniae
Agrıippinae 1596, 1lıb 11 Cap pPaS.: 213 S Thomas Jesu trıtt
nachdrükli:;ch tür dıe apostolısche Form der Missıonierung hne weltlichen
Schutz CIN, indem das Beispiel der Apostel. antuhrt: hısce et1am
temporıbus‚apud UASCHMQUE natıones, quantumVv1s barbaras, Ca CSSC SsSEeErvan-
dam propagandae fidei ratıonem, quam sanctı Apostolı et DL ‚Ecclesiae un-
datores praemonstrarunt, merı1ıto VIT1 doctı et p exıstımant. Constat CMN1MM

Apostolos non inferendo regıbus bella, NO  » praes1id1us militarıbus stıpatos, NOn
invadendo PTINCIpPUM cıyıtates, NO  $ Occupando PCI V1  3 alienas terras, NO  r MOoTr-
tem minıtando, NO  s tormenta inferendo Ecclesiam plantasse per  SA orbem ter-

longe Jateque TOPaßfassSc; sed obediendo,patiıendo supplicia, martyria,
mortes tolerando, SANSUINCM SUUMmMm fundendo, sancta stabılı1aque Ecclesiae inıtıa
dedısse Persecutionibus Nainquc crescit KEcclesıa, non tollıtur Tum
secundo, quı1a NO  —; est existimandum DeumesSc mutatum, Deique sapıentiam'
5
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Dann wırd dıe Frage behandelt: Dürfen dıe Ungläubigen, die noch nıchts

über den christlichen Glauben und :die Kirche erfahren haben und dıe Kirche
ın keiner Weise geschädıgt haben, kriegerisch unterworien werden NUTr Aaus dem
(Grunde und dem Zweck, d sS1e nach ihrer Unterwerfung unter die Herr-
schait der Christen für die Annahme des (laubens vorbereıtet werden der
dafß die Hindernisse des Glaubens iınfolge der Unterwerfung eichter beseitigt
werden”?

Las Clasas l dıese Frage nachdem natürliıche (Gründe und
Autoritaten Au vorchristlicher eıt angeführt hatte) azuch mıt dem 1nwels auf
das Beispiel Christı un: seiner Apostel, dıe NotwendigkKeit des guften Rutes der
Miıss1ıonare, die Schadıgung des Ansehens der aNZCH Christenheıit. Kr zieht
dann Schlußifolgerungen: Eın solcher Krıeg die Ungläubigen ist ungerecht,
weıl S1€e blofß durch dıe Tatsache ihres Unglaubens den Christen eın Unrecht
zugefügt haben (im Kap beruft sıch auf das Naturrecht: „Verum quid
de deı:ectione intelicıum domınorum, regum, princıpum et magıstratuum do-
D  MIN11S, dignitatıbus, statibus, officis, iurisdictionıbus et imper11s SU1S, ad
pertinentibus 1ure naturali?”); deshalb versündigen sıch alle, dıe ırgendwıe al

eiınem solchen Unterwerfungskrieg sıch beteiligen, und SIN ZU. Wiedergut-
machung des angerichteten Schadens verpilichtet. Er verurtelut auch Bestratun-
gen der Eingeborenen durch die Glaubensboten: die Religiosen, welche die
Indianer 1 eıner VOr der nach ıhrer Bekehrung begangenen Sunde kör-

ch 11 bestraten der bestrafen lassen, begehen einen schuld-
baren Irrtum; denn als Sunder VoT iıhrer Bekehrung unterstehen sie nıcht der.
kirchlichen Autorität, körperliche Bestrafung nach iıihrer Bekehrung entspricht
nicht pastoralen Grundsätzen und füh wendung VO' Glauben; Ab-
schreckung Vor dem Bösen soll NUur muıt geistlichen Mitteln, nätigenfalls mıiıt

Androhung der ewıgen Strafen‚ gesd1ehent
Lı Cap. 8 17 pag 176). Postquam Ominus docuıt apostolos et disci-

pulos : modum et tormam qualiter SC habere debebant erga cıyıtatem vel
castellum er domum, qul €os benevole, ultro ei gratiose recıplebant, dedit e1s  ‚s
regulam quo pac haberent CIrca C005 non recipientes. Quicumque, 1N-
quiıt, nO receperınt vo eic UÜbı apparet quod solum. Christus apostolis
concedıt ljcen{:ia;rn et potestatem evangelıum volentibus illud : audire „PTrae-
dicare, nolentibus autem vım aut aliquod molestum et ingratum 1O'  - inferre.
Non enım concediıt apostolıs vel tide1 contionatoribus, ut compellerent audıre

nqlentes aut cos etiam quı civyıtatibus SU1S ıllos expellerent, auctorıtatem

alıam NUDNC formam 1n hominum conversione sequi quam antea SEquUI solıta
fuerit ... At S1 quis Dei morem provıdentiamque, quam semper gessit ab ipSius
Ecclesiae inıt10, consideret, facıle comperturus est hoc semperT {u1sse -e1USs. CON-
silium, ut ad hoc tantum OPUS cO5 maxıme coadıutores elıgeret, qui maxıme
praesidiis omniıbus humanıs essent destitut1ı reli .deo perfectae laus;
Christi ut ıdem (Paulus Cor 2y4'_'5) aıt, evacuata, 1ın homiınes aut om1-
num VIres praesidiaque transferretur, et quod Oomnıno divınum est, humano
aux1ılio aut potentiae tribuatur Praedicatıo igıtur Evangelı, miliıtarı custo-
dia munita, Christı schola discrepare videtur.“ Vgl Thomas Jesu, De pro-
curanda salute OomMnN1UmM gentium, lıbrı ISI Novissıma editio cura Thomae

Jesu (Pammollı), Rom 1949‚ lıb IV pars ILcp. k& pag:"190[91.308  V Kl'éinév_ Béit‘räge'  Dann wird die Frage behandelt: Dürfen die Ungläubigen, die noch nichts  über den . christlichen. Glauben und :die Kirche erfahren haben und die Kirche  in keiner Weise geschädigt haben, kriegerisch unterworfen werden nur aus dem  Grunde und zu dem Zweck, daß sie nach ihrer Unterwerfung unter die Herr-  schaft der Christen für die Annahme des Glaubens vorbereitet werden . oder  daß die Hindernisse des Glaubens infolge der Unterwerfung leichter beseitigt  werden?  Las Casası verneint diese Frage (nachdem er natürliche Gründe und  Autoritäten aus vorchristlicher Zeit angeführt hatte) auch mit dem Hinweis auf  das Beispiel Christi und seiner Apostel, die Notwendigkeit des guten Rufes der  Missionare, die Schädigung des Ansehens der ganzen Christenheit. Er zieht  dann Schlußfolgerungen: Ein solcher Krieg gegen die Ungläubigen ist ungerecht,  weil sie bloß durch die Tatsache ihres Unglaubens den Christen kein Unrecht  zugefügt haben (im Kap. 6 $ 1 beruft er sich auf das Naturrecht: „Verum quid  de deiectione infeliciuum dominorum, regum, principum et magistratuum a do-  miniis, dignitatibus, statibus, officiis, iurisdictionibus et imperiis suis, ad se  pertinentibus iure naturali?“); deshalb versündigen sich alle, die irgendwie an  einem solchen Unterwerfungskrieg sich beteiligen, und sind zur Wiedergut-  machung des angerichteten Schadens verpflichtet., Er verurteilt auch Bestratun-  gen der Eingeborenen durch die Glaubensboten: die Religiosen, welche die  Indianer wegen einer vor oder nach ihrer Bekehrung begangenen Sünde kör-  perlich-materiell bestrafen oder bestrafen lassen, begehen einen schuld-  baren Irrtum; denn als. Sünder vor ihrer Bekehrung unterstehen sie nicht der  kirchlichen Autorität, körperliche Bestrafung nach ihrer Bekehrung entspricht  nicht pastoralen Grundsätzen und führt zur Abwendung vom Glauben; Ab-  schreckung. vor dem Bösen soll nur ‚mit geistlichen Mitteln, nötigenfalls mit  Androhuné der ewigefx Strafen, gesdlehen\.  I  ’ Lib. I cap. 5 @'1;I (pag. 176 ). Postquam D6minus docuit apdstolos et. disci-  pulos modum et formam qualiter se habere debebant erga civitatem vel  castellum et domum, qui eos benevole, ultro et gratiose recipiebant, dedit eis  regulam quo pacto se haberent circa eos non recipientes. Quicumgque, in-  quit, non receperint yos etc. Ubi apparet quod solum Christus apostolis  concedit licentiam et, potestatem evangelium volentibus .illud: audire ‚prae-  dicare, nolentibus autem vim aut aliquod molestum et ingratum non inferre.  Non enim concedit apostolis vel fidei contionatoribus, ut compellerent audire  nc31entes aut €cos eham qui é civitatibus sui$ illos expellerent, auctoritatem  E  aliam nunc lfoi*imam in hominum c0nversione;sécjtif qua.m‘ a.fiteä sequi solita  fuerit ... At si quis Dei morem, providentiamque, quam semper gessit ab ipsius  Ecclesiae initio, consideret, facile comperturus est hoc semper fuisse eius con-  silium, ut ad hoc.tantum. opus cos maxime coadiutores elıgeret, qui maxime  praesidiis omnibus humanis essent destituti . .  ne rei adeo, perfectae laus,  Christi cruce, ut idem (Paulus ‘1 Cor 2,4—5) ait, evacuata, in homines aut homi-  num vires praesidiaque transferretur, et quod omnino divinum 'est, humano  auxilio.aut potentiae tribuatur  .. Praedicatio igitur Evangelii, militari custo-  dia munita, a Christi schola discrepare videtur.“ Vgl. Thomas a Jesu, De pro-  curanda salute omnium gentium, libri' I—IV. Novissima editio cura P. Tho’n‘3ac  4  a Jesu (P@mmolli); Rom 1194‘0, l:b. IV pars ‘I{c"p. ‘I—„gpafg;"l‘._)0[9‘l. S
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punijendi1, nullam OCHNamMl statuerıt temporalem infligendam, sed aeternam.
Quıicumque, inquit, nO receperınt vos Nn audıerınt SET  e

VESLITOS, exeuntes toras (non dıxıt resistıite ıllis ef velınt nolint praedicate
aut S] pertinacıter repellendo VUS perseveraverint OCN15 humanıs UNnITC non

differte), sed Excutate pulverem de pedıbu.s VESIr1S. Amen d1ıco
vobıis: T1Tolerabılıus erıt terrae Sodomoaorum et Gomorrhae-
1T U H dıe 1ud1ıcC11, Q U a In C1LVıtialitı illı AÄAc 5} apertius diceret
ultıonem ei1usmodiı repulsae mıhı dumtaxat TeSCTVAaV1, 1O  $ vobiıs AIl

%s
Unde quemadmodum Christus nullam OCHaM. statuıt temporalem, qua plec-
tendiı essent hoc mundo, saltem pCTI homiınes, (JU1 idem SUAI DU  — recıperent,
id est, QqUuı - crederent, sed aeternam post hanc vıtam, secundum illud Marci
utımo |16, 16| Quiı VCTO nO credıderıt, condemnabıtur.
Matth 11 21| et Luc 10, [13] ‚ (pag. 178) Ita parı ratıone nulla temporalis
n iniligenda ab homnıbus PCT Christum stabıilıta fuit 1151 aeterna luenda

alıo saeculo aD N1S, uı fıdeı praedıcatıonem audıre renuunt aut eiusdem fidei: promulgatores admıttere vel nolunt et pCI CONSCQUECNS utrorumque S1D}
reservavıt punıtionem.

Quid, FCCOT, clarıus dıcı aut et1am excogıtarı quıbit, ut onstet nullam
potestatem Christo alıcur homiınum fuisse am, aut molestiam
quıbuscumque inhfidelibus inferendi, vel quod nolınt praedıcatıonem fidei audıre
aut praedıcatores terrıs SU1S NN admıttere” Pertinet Namqu«c talıs repulsae
vindıcta NO  — ad humanum, sed ad dıyınum ijudıcıum post hanc vıtam. Eit ut
nulla dubitatıo deinceps hulus re1ı maneat CUIQUC, notetur quıd Christo 1DS1 ad
confirmandam verıtatem hanc contigıt. Qui &£U. ıret cıyıtatem Jerusalem er
oporteret declinare ad cıyıtatem Samariae, misıt nunti10s, scilıcet, Jacobum et
loannem, ut pararent sıhı hospiıtium et NECECSSaNla eadem. Samarıtanı. autem
nolentes e indignatı apostoli contra ıllorum inhumanıtatem et
repulsam dixerunt Domine, V1 dıcımus ut descendat: SN de
coelo ei CoOonNsumat illos”? Et CONVETITSUS Domıinus C -

pavıt ıllos, dıcens: Nescıtis Sp1ırıtus est1s. Filius
homiıinıs NO venıt anımas perdere, sed salvare ILc 9,55—.  O

(pag. 182) Patet igıturSpirıtus N Christı est spirıtus mansuetudinıs
exemplo et P ı1pS1US Redemptorıis nıhil malı aut compulsionis aut
punıtion1s infidelibus, quı NUMqUAaH fidem receperunt, S1 fidem nolunt audıre vel
praedıcatores hiidei 1O  — admıiıttere, qQquU0OqUO modo inferendum. Kıx quO 111

statım hit evıdens CONSCHUCNS; quod facientes contrarıum usurpatores efficı1antur
dıvını 1udıc1ıı atque proinde fiunt utpote {Transgressores dıvını praecepti..

11
Lib Cap. (pag. 414) Ostensum est h1s duobus paragraphıs modum

hunc, scılicet, PCT bellum subicıendı gentes infideles 9 ut postmodum fiıdem
doceantur etad religı1onem veram trahentur, rationıbus naturalıbus et exemplis
sapıentium phılosophorum et Sanctorum Patrum antıquorum pCer OMIMNnemmm mundı
aetatem usque ad Christum SSC modo naturalı, rationabılı, SUAV1, convenientiı
condicıionı humanae SECU rationalı naturae contrarıum. De cetero probandum et
ostendendum est qualiter ordınatıon! et iıntention1ı Christı modus hulusmodı
directe potissımum contrarıatur. Quod SIC pate: satıs clare: Christus OoTrd1-
navıt et statuıt pCT formam quam dedıt praedicandi promulgatores legıs SUuUa«c

‚ priımıs, antequam vel dicerent aut facerent, habitatores inhdeles
CUIUSCHMAUE castrı, villae aut cıyıtatıs, qua intrarent honore PTaCvENITE salu-
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tantes, offerendo els Eit ut mehlius ıd statım videntibus, scilicet, hOom1-
11C5 SSeE pacıficos ostenderent, prohibuit viırgam portarent. Sed modus iste,
quem IMPUSNAIMUS, dicıt quod u oportet gentes inhiıdeles debellare,
mala et mortem IMPTreCarı, pCI quod 1916)  - modo verbıs praeveniendo inhonoran-
tur ef maledicuntur, et1iam mortiferis operıbus afflıguntur, molestantur.
{aeduntur. necantur Ergo modus Christı ordınatıonı et formae, QUamı dedıt
Kvangelium praedicandı, est CONIrarıus pas 416) Quarto Christus t1am
prohibuit evangelii SUul1l promulgatorıbus possiderent UTU! vel argentum NnNeC

let] multo ortıus ab his, quibus_ praedıcaturı erant, NO  - solum
ut NO  $ violenter raperent aut ab invıtıs tollerent, etiam NECC ab volen-
tibus lıbenter dare accıperent. Quin potıus INN12 bona, qUa«C divainıtus ad

distribuendum gentibus gratis acceperant, gratıs darent. Sed iste et S111-

gularis modus praedicandı fiıdem docet violenter et crudelıiter TapDerc ab pag.
418) Invıtıs nO  $ solum et argentum et quıbus 1lı princıpalı-
ter ei finaliter conhidunt et vıilıssımı etiam valorıs supellectilia
et spoliıare D ei naturales dominos dignitatibus regalıbus et alııs
tıtulıs et honorıbus CU. SU1S iurıbus et iuriısdictionıbus et deicere INISCTIT1M1LUIN
et intelicıssımum inımum statum ONM 1U1112 INISCTOTUM., quO INISCIT1INAINN et
dolorosıssımam ducunt vıtam 1pSa morte longe aMaarı0recHM, Gu. ut aıt Boetius
lıhbro De Consolatione, „infelicissımum nu inftortunii sıt [u1sse felicem“

[Migne 6771 Ergo modus: iste contrarıus est T10171 et naturalı,
quCIN divına dapijentia instıituit et renovavıt lesus Christus.

Quinto: Christus et1am. voluıt 5SU u55 praedicatores Onı NOMM111S et famaePTO-
a habere ratıonem et quod ab oamnıbus bonum haberent testimon1um, ıfa

quod sanctı VITI1 et TAaVCS, modestı et emperatı apud infideles reputarentur et
S1Ne nota alicuumus defectus vel deordinationis, quatenus ab e1S5 dilıgerentur et
reverentı.a INa10T71 doctrina esset Sed pCT modum istum, scıilicet PCI

bellum, '"e1us satellıtes apud COS, GuUuOS bellıgerant, mMmaxXıme S1 parte SU: culpam
vel Causam NO  } noverunt, hunt infames merıto operıbus, aestimantur iniusti,

tyrannı, latrones, crudeles, immodesti, intemperatı, ut Vere sunt 1DS51, omnıbus-
qUuC vıt11s et sceleribus saevıentes, quas ob intames rCcS, OMmMMNn1ıuml videntium et

audientium AaN 105 odium. immortale adverse concıtare NECCC>55C est. Nec ad-.
Versus modo, sed etiam contra otam christianıtatem, putantes oMNı1ıum chri-
sti1anorum eiusmodi SS5C Inde SEeECUtLUruUmM fore contemptum et vilıpensı0-
NneImIn doctrinae christianae totius relig10n1s, est qu1 dubitet NCINO

(pag. 420) Octavo: Apostoli, quıl constituti fuerunt luminarıa et exemplaria,
piscatores, vinıtores, tiurres; columnae, medi1c1, duces, doctores, portus, guberna-

_ fores, astores,aäathletae et pugnatores orbis terrarum, sequentes perfectissime
vestig1a primordialıs exemplarıs, Q ul Christus est, perfectionis OMN1UM-

qucgratiarum, eumdem modum et tormam qUuUam Christus P et SCIINONGCG SeTr-
arı mandavıt observaverunt ı Con  ÖN«C orbıs eft aedificatione ubıque
eccles1arum NC moverunt ATIL et q satellıtes adunarunt qU! robore COT-

q exercıtuum multitudine mundum subiugarunt, sed verbo simplici et
pıetatıs SCTINONEC multam viırtutem habente miraculorum ostensıione crucifixum

‚praedıcantes, barbarorum effera corda ı1: Christi obsequi1um ftecerunt placıda ..
Ergo iste modus et singularıs est et contrarıus operibus et exemplis et

‚piıscatıoni homınum, doctrinae et gubernation1ı et modo‚ praedıcandı OMn 1UMmMm

apostolorum.
‘ (pag. 502) Caput septimum. Conclusio Bellum indıctum inhideli-
bus ertiae SpCeC1IC1, deua SpCeCIC supra CaD scilicet quı nıhiıl umquam de
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tide aut ecclesia intellexerunt NCC qUuUOV15 modoD ecclesiam offenderunt, ob
hoc solum, ut IıMPpeT10 christianorum pCI bellum subiectis ad suscıpiendum fidem

christianam relig1ionem ı1psorum praeparentur vel fidei tollantur
pedimenta, est temerarıum, inıustum, 1N1QUUM ei tyrannıcum

(pag. 14) Quod autem sıt eiusmodiı bellum inıustum pate’quıia
nullum bellum iustum est, 1151 subsıt AU! indicendi, scılıcet, quod BCNS, contra
QUAM movendum fuerit propier quam fecıt alterı n  , mereatur Sed
SCS inhidelis SU.: patrıa separata christianorum termı1ınıs degens qUa«C impetı
bello chrıistianıs dısponıtur, hoc dumtaxat tıtulo, ut IMPCTI10 Christianorum PI1U5S
subjecta ad suscıpıendam fidem et relıg1ıonem chriıstıanam disponatur et ımpedi-
menta hiidei tollantur, nullam fecıt gentı chrıstianae, pCI QqUaInm ımpetı
bello mereatur. Ergo nulla subest indıcendı C15 bellum Ergo eiusmodiı
bellum inıustum est

pag 520) Corollarıum TIMUHA Omnes Qu1 praememoratum bellum
gerunt et UOCUMUC partıcıpation1s modo, scılıcet, U:  U, cons1ılı9, auxılıo vel
favore sunt AU: ut iıllud e1i1usmodiı inhidelibus indıcetur, peccatum mortale ei
quidem TaVıSS1M un commuıttunt.

pag 540) Corollarıum secundum Omnes supradiıct1, QU1 Causam. dede-
runt aut dabunt praememoratı bellı, alıquo praedictorum partıcıpatıonı1s modo
enentur de necessıtate salutıs restituere P damnificatis inhidelibus qu1cquıd
PCTI tale bellum habuerunt moviıle vel immoviıle et satisfacere DIO omnibus
damnıs solıidum, ıd est ofum

(pag. 565) Corollarium ad nOostrum princıpale proposıtum. Errant
relig10s1 culpabiliter valde, ul praedıcatıonı et instruction1ı vacant ndorum
nostrı occıduir orbıs dum corpoeralıbus terrorıbus, Hagellis ef vinculıs pPOCNIS,
mManu proprıa vel alıena de mandato COITISCIC, INIMMO PUNDNITC P Indos
propter quodcumque peccatu: ab Cc15 OMMIS5S5U: nte vel pOost CON VETITS10ONCILL

conantur, etiamsı CPISCOPDPOTUIM habeant potestatem et auctorıtatem. Pro-
batur corollarıum De peccaäatıs posSt . CONVETS10NEM, quantumcumque sınt TaVlıa,
hıc loquımur principalıter, quUON1A4M de hıs, quaet antequam CONVEr‘  iu et ar
menfi{um baptısmı recıplant commiıserunt vel commıiıttunt, NO  w} est immorandum.
CU. nullum iudıcem temporalem vel ecclesiastıcum CX  T 51105 habeant .

Unde corollarium multıplicıter S1C probatur, summatım Quia
sıcut up  , Cap. 5i declaratum fuıt cuılıbet volentiı alıos docere aut Eersua-
dere aliquam. doctrinam, praesertim evangelicam, nECESSE est. T1M1S NC1-
hare anımo05 audıentium, ıta uod audıentes benevoli effecti EeU: dılıgant. Quod
quıdem efficıtur PCI lenitatem vel vultus hılarıtatem, pCr mansuetudinıs
ostensiıonem et huiusmod.i1. Sed S1i praedicator verbi Deı clientulos SUOS terroribus
corporalıbus, Hagellıs, scılıcet, vinculıs et POCNIS PTODFr14 INanu autf de 1U5S INan-
dato propter peccata, Qqua«C pOost conversionem commiserunt affligit, punıt et
angustıat, manıfestum est CU ab C15 0d10 sSS«c habendum ef; pCr CONSEQqUENS;
HNCC vellent CU) audire NEC iıntelligere qUaC ab 1lo dıcentur NC etiam 1! dictis
et receptıs de fide credere ıbebit .

(pag. 576) Nihilominus poterun: tqrrerc proterVvos. sı viderınt expedire;'
1ud1ıc10 terribilı futuro, et N quae ASSur ı sunt aeternalıiter. Quod S11 adhuc
senserint, S! NO  ( proficere, labores SUOS NO  — perdent NEC 15 sed iıllıs Sud dam-
natıo putabitur. . Eorum autem reposita est loco tufto, D' qu0 non

u debent consoları. '
Eit CUu): hıs iinem liıbro”De vocatıon1ıs modo OMMN1LUN1 gentium

ad religıonem“ damus, gratias immortali:ı Deo 'EriınoA Uni agentes —
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mortales. q\11 vitam et vitae ıncolumıtatem misericorditer p1'aestitit et gratiam
er quae ıd perhciendum opportuna erant, gratiose minıstravıt. Amen Laus

C um placuerınt Domino Vı aeDeo, pax VIVIS. TeEquI1ESQUE _defunctıas.
homin1ıSs, 1ınımıcosquodque E1I1US convertet ad (Prov. 16, 7)

Max Bıerbaum.Münster

BESPRECHUNGEN
Das UE Gottesvolk 2n Schrifttum, Schauspiel, hal-

dender Kunst un Weltgestaltung. Bertelsmann, Gü?ersloh, 1950, 5974 Seiten,
Gan‚zleiqex'& Z

Eın inhaltlıch „ußerordentlich reiches und hervorragend ausgestattetes Buch!
Nach subtilen Untersuchuchungen ZU Hebräer- un! Barnabasbrief und Esr.
wiırd der Gedanke VO Gottesvolk in diesen Schriften herausgearbeitet.
Von dıesem Ansatzpunkt ausS erfolgt ruüuckblickend ıne Darstellung der (sottes-
volk- und Bundesvorstellung 1m samt deren Geschichte 1m Judentum. Dabei

urchforscht. Auf gut 100 Seıiten bietetwerden un Apokryphen eingehend
der Verfasser speziell neutestamentliche Theologıe des Gottesvolkgedankens,
den weiterverfolgt in seiner Auspragung 1n der außerbiblischen urchristlichen
Literatur. Religionsgeschichtliche Möglichkeiten sınd hier ohl berücksichtigt.
aber auch dıe Eıgenart des Offenbarungsgutes WIT' anerkannt. Wır erfahren
ferner von den Auseinandersetzungen miıt dem Judentum bis ZU Mittelalter.
wonach dıe Vorstellung dieser eıt VO Gottesvolk der bıldenden Kunst un!'
al Schauspiel, VOoOr allem ber 1n der Gegenüberstellung miıt dem Reichsgedan-
ken untersucht wird Ob der Verfasser, der reiches Materıal einschließlich der
Krönungsordines herangezogen hat, in allem der Vorstellungswelt des Mittel-
alters gerecht wird, mogen die Kirchengeschichtler feststellen. Hıer und da dürfte

wohl AUuUS der Theologie Luthers urteilen, dem das letzte Kapiıtel 1mM Hauptteil
des Buches gilt. Der Gottesvolkgedanke beiı ihm wiırd unter der Frage gesucht,
ob Luther se1n Reformator der eftormator FEWESCH se1i Oepke erkläart ihn
Reformator, wobel einem das Bedenken kommen kann, ob damıt nıcht doch Nnur
ıne Feststellung uber eine wesentlıch varıerte Abart des Gottesvolkgedankens
getroffen ıst, wenıgstens Im Vergleıich C der umfassenden und ın ihrem Grund-
gehalt nıcht als unchristlıch erweisbaren Idee ıIn der Zeeıt vorher. Leider bricht
der Verfasser mıt Luther den Gang durch dıe Kirchengeschichte ab, doch die
positiven un negatıven Auswirkungen der Reformatıon und diıe weıtere K7
geschichte sicher auch Kriterien für dıe Bedeutung es Gottesvolkgedankens er-

geben hatten Dieser Wunsch bleıbt ber insofern nıcht unerfüllt, als hatte der
Verfasser nıcht Sanz konkret dessen Bedeutung für Fragen unserer eıt unter-
sucht Darüber bringt abschließend bemerkenswerte J1 hesen, dıe zeıgen, wıe
aktuell auch ıne solche äoéinengesdxid%tlidme Untersuchung se1n annn Wenn g‚
handelt wird über dıe S1' Aaus dem Gottesvolkgedanken ergebende Missionsidee,
über die Frage der Erkennbarkeit des unsichtbaren Gottesreiches, über Kirche
und Staat, so wiırd deutlich, dafß Oepke jedenfalls eın  Ca wichtiges Buch geschrieben

ordert, ber auch lohnt.hat, das ZU. eil ZWAar die Auseinande{setzung herausf

Münster Dr. Eising
aa



in  mAäesp;e_cyimég]gn
Mertmné'$Thomas‘! Th Waters of X  x  i Hca Brace Aan:

York 1949, XXXWVIII et 377
„Dıe Koönige, die Diktatoren un: die Maächtıgen der O vollffihl-eh ıhre

Taten mıt vıel Lärm, mıiıt Änsprachen, mıt Lautsprechern, Blechmusik und em
Donner der Bombenflieger. (sott aber:- wirkt iın der Stille. Natıionen und Dyna-
stien hinterlassen der Welt iıhre Spuren, indem s1e andkarten zerstückeln, Men-
schen toten, verbannen un: versklaven. Gott ber Hßt Leben erstehen, sıe
'Tod saen, und schöpft Heiligkeıt AUSs dem vergifteten Strom ıhres Hasses.“ 50
begınnt das Schlußkapitel „Paradısus claustralıis des großartigen, Buches
des amerıkanıschen Trappisten Fr. Loui1s (T’homas Merton) R 9 das 1ine
Einführung in Entwicklung un: Leben seines Ordens se1N will, un!' seınen Titel
Isalas Symbol der „schweigenden W asser“ entnımmt. Der Autor geht historisch
V  > der Entwicklung des trühen Mönchtums 15 un gelangt über St. Benedikt
und die Zisterzienser, de Rance un das Kloster La Grande Trappe in der Nor-
mandıe, ZUTX großen französischen Revolution un: ersten Auswanderung der
Trappısten nach Nordamerika. Sein Buch ıst in der Folge für den Miss1ons-
xundler ınteressant: N zeıgt Trappistengründungen iın Kentucky und Illinois 1

beginnenden neunzehnten Jahrhundert, dıe Missionsarbeıt eınes kontemplativen
Ordens unter den Eingeborenen Neuschottlands (Petit Clairvaux), die modernen
Gründungen ın Kentucky, Georgia, Utah un Neumexiko. Eın sehr interessantes
Kapitel beschreibt die Schicksale des Ordens In weı Weltkriegen, die Leiden
cder Trappisten Frankreichs unter der Herrschaft der (sestapo, der Spanıens untfer

dem rofe: Regıme, der Nordchinas (Notre Dame+-de la Consolatıon ın Yang
Kia-ping) unter der Volksarmee. Der zweıte Teil des Werkes vermiıttelt eın
Bild der geistigen Entwicklung C Ordens.

Witzenhausen DE I DA N &. P O Dr. Joh Gille

Krr Q.. Neues Testament, iibersetzt und erklärt. München‘ 1950, Ars

S20 Seıten. Leinen 9,80
Mit dieser handlıchen Ausgabe des Neuen Testamentes, diıe den deutschen

Missionaren empfohlen werden kann, rechtfertigt Karrer ufs NECUC seinen uf
als Meister der Sprache und als gewıiegter Bibelinterpret. Er bietet dıe heiligen
Texte ın sinngetreuer, leichtverständlicher Übersetzung. dıe dem heutigen
Sprachempfinden bestens entspricht un!‘' dabeı doch echt cakral bleibt. Der Auf-
hellung des Sinnes dienen kurze, ın Klammern gesetzte Texterganzungen, VOoT

allem ber diıe unter dem ext stehenden gediıegenen Nn, die
hervorragend geeıgnet sınd, dem Verständnis der Offenbarung den Weg zu be-
reıten. Die der Übersetzung vorausgesandte Einleitung schildert ın prag-
nanter Kürze dıe Entstehung un Kıgenart der einzelnen Schritten un: charak-
terısıert ıhre Verlasser. Der Anh an bringt iıne „Zeittafel ZU NT“ „Ge-
meinsames beı en Evangelısten“, uf Seiten eiın „Register zum Lehrgehalt
des eıne Fundgrube für den aufgeschlossenen Bıbelleser un! zum
Schluß zweı Karten. Die 5 S at E gutes Dünndruckpapıer, solider
Leineneinband, goldgepragter Rückentitel ist mustergültigi  AK  r  313  DE  E  Z  Besprechungen  BED TE  Merton,*Thomas‘! Th  e Watérg of .S)‘z'loexrl-lar(i‘:;:éu‘.rvt‚ Bf2cej and Col,. New  B  York 1949, XXXVIIL et 877.  {  z  „Die Könige, die Diktatoren und die Mächti  é'en derl >Wc.*‚lt \‘rollf{ih_re;1' 1hre  Taten mit viel Lärm, mit Ansprachen, mit Lautsprechern, Blechmusik und dem  Donner der Bombenflieger. Gott aber-wirkt in der Stille. Nationen und Dyna-  stien hinterlassen der Welt ihre Spuren, indem sie Landkarten zerstückeln, Men-  schen töten, verbannen und. versklaven. Gott aber Jäßt. Leben erstehen, wo sie  Tod säen, und er schöpft Heiligkeit aus dem vergifteten Strom ihres Hasses.“ So  beginnt das Schlußkapitel „Paradisus claustra  lis“ des großartigen, neuen Buches  des amerikanischen Trappisten Fr. M. Louis (Thomas Merton) O.C.R., das eine  Einführung in Entwicklung und Leben seines Ordens sein will, und seinen Titel  Isaias Symbol der „schweigenden Wasser“ entnimmt. Der Autor geht historisch  von der Entwicklung des frühen Mönchtums aus und gelangt über St. Benedikt  und die Zisterzienser, de Rance und das Kloster La Grande Trappe in der Nor-  mandie, zur großen französischen Revolution und ersten Auswanderung der  Trappisten nach Nordamerika. Sein Buch ist in der Folge für den Missions-  kundler interessant: es zeigt Trappistengründungen in Kentucky und Illinois im  beginnenden neunzehnten Jahrhundert, die Missionsarbeit eines kontemplativen  Ordens unter den Eingeborenen Neuschottlands (Petit Clairvaux), die modernen  Gründungen in Kentucky, Georgia, Utah und Neumexiko. Ein sehr interessantes  Kapitel beschreibt die Schicksale des Ordens in zwei Weltkriegen, die Leiden  der Trappisten Frankreichs unter der Herrschaft der Gestapo, der Spaniens unter  dem roten Regime, der Nordchinas (Notre Dame-de 1a Consolation in Yang  Kia-ping) unter der Volksarmee. Der zweite ‚Teil des Werkes vermittelt ein  Bild der geistigen Entwicklung d  f:s Ordens.  Witzenhausen  Dr. joh. Gille  Karrer, O., Neues Testament, iibersetzt und erklärt, München‘ 1950, Ars  x  sacra, 820 Seiten, Leinen DM 9,80.  “Mit dieser handlichen Ausgabe des Neuen Testamentes, die den deutschen  Missionaren empfohlen werden kann, rechtfertigt Karrer aufs neue seinen Ruf  als Meister der Sprache und als gewiegter Bibelinterpret. Er bietet die heiligen  Texte in sinngetreuer, leichtverständlicher Übersetzung, die dem heutigen  Sprachempfinden bestens entspricht und dabei doch echt sakral bleibt. Der Auf_—  hellung des Sinnes dienen kurze, in Klammern gesetzte Textergänzungen, vor  allem aber die unter dem Text stehenden: gediegenen Anmerkungen, die  hervorragend geeignet sind, dem Verständnis der Offenbarung den Weg zu be-  reiten. Die‘ der Übersetzung vorausgesandte Einleitung schildert in präg-  nanter Kürze die Entstehung und Eigenart der einzelnen Schriften und charak-  terisiert ihre Verfasser. Der Anh  ang bringt eine „Zeittafel zum NT“, „Ge-  meinsames bei den Evangelisten“, auf 50 Seiten ein „Register zum Lehrgehalt  des NT“  — eine Fundgrube für den aufgeschlossenen Bibelleser — und zum  Schluß zwei Karten. Die Ausstattung — gutes Dünndruckpapier,  solider  Leineneinband, goldgeprägter Rückentitel — ist‘mustergültig‚*  HA  Y  T Daters. Finkehr, Anregungen zur Pflege priester  lichen Ge""1.s*'t’e/>;‚  Verläé } <ieri  Buchgemeinde, Bonn 1950. 314 Seiten.  $  _ Der emeritierte Bonner Pastoraltheologe legt hie  r Betrachtungen Ivox; 'üb'ef  ah  hr, die er in den Jahren 1943‘“u;1d  ' A0n Tageslauf des Priesters und das Kirchenj  1945 in Priest’grp;kollektiyug;; w_org‘e_ttag;;;‚ hat. Diese „_Apregungcn zur PflegeA

Finkehr, Anregungen ZUTXT ege priesterlıchen Ge""x.s‘vt’e/5;‚Verläg der Buchgemennde, Bornn 50 414 Seıten.
Der emeriıtıerte Bonner Pastoraltheologe legt hıe Betrachtungen vor ber

ah; die in den Jahren 1943 undba Tageslauf des Priesters und das Kirchenj
1945 ın Priestgr;gkollektif)nex} \vorgetragen hat Diese Apregungcn ZUT. nege
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priesterlichen ‚eistes“ sınd Frucht langer Erfahrungun Lehrtätigkeit und VOLI-
'raten innige Vertrautheit mıt der Schrift un: der ostlichen und westlichen
Liturgie, Daneben tragen trefflich, oft AusSs nıcht allgemein zuganglichen Quellen
gesammelte Worte der Väater, kırchlicher Schriftsteller, Diıchter undPhiılosophen
O0OW1€6 geschichtliche Beıspiele ZUTL Belebung des zanzen bei Alles ist durchpulst
vVon warmen, schlichten Froömmigkeit und der priesterlichen Sorge für dıe
Mitbrüder Besonders anregend ist der zweıte eıl dem Christus und Sein
heilıges Opfer Fanz Miıttelpunkt steht

Münster Dr Lengelıng

Gıovannı CA30MTO L/’articulo determıinatıvo hroclhıtico alcune
[ıngue dialett2 baniu, Torino 1945, Istituto Missioni Consolata, Seiten.

Es handelt sıch hier 1NCc hochinteressante Sprachstudie Missionars
der Consolata ber 10 Teilfirage des dornıgen Bantu Klassenprähx Problems

Fragestellung: ıbt den Bantusprachen wirklichen, dem las-
senpräfix vorangesetztien Artıkel hinweisenden Charakters („artıcolo determına-
t1Vo proclitico“ )?

Das, W as (Ciomı10 „articulo determinativo“ nennt£, wırd 111 der einschlä-
französıschen Literatur. genannt „voyelle preprefixe“ (P Va  ; Bulck der

”7 preprehxe” de Boeck Les preprefixes dans les langues bantoues du Nord-
oQuest du Congo Belge, „Afrıca" Z 1950, 143) der auch eintach „artıicle”

chuhmacher) In der englıschen Liıteratur finden WIT dıe Bezeichnung „PTC-
prefix“ Johnston, comparatıve Study of the Bantu an emi-Bantu
languages, Oxftford 1919—22, vols

De oeck definiert: „On donne le 18(6) de preprefixes 3 des elements qUu1ı
precedent les prechxes ordınaires Er unterscheidet solche vokalischen
und solche konsonantischen Charakters (De Boeck, 143)

4\. Johnston sagt: 99  he full form of the prefix ı1 the mOst archaıc
Bantu languages ı15 disyllabıc, anı consısts of the generally etachable preprefix
and of the prefix PTOPCT. The preprefix 1ts tullest development identical
wıththe PFONOU}N demonstratıve of the class. TIhe prefix, the other hand,
15 prımarely classıfıer and ı1: repeated ı the adjectival Concord. Sometimes the
preprefixes, hıch ATC abbrevıjated and demonstratives, differ 8 form
from the class-prefix an adjectival concord;: sometımes they We have
therefore {[WO pes of conjoined prefix and preprefix In such of the Bantu
languages as retain the preprefixX--combined-wiıth-the-prefix 1 ONC„classıfıer-

. hayıngdemonstratıve the preprefixes ATC nearly always reduced to vowel .
lost theır inıtıal consonant, hiıch only apPCAars the pronoun demonstratıve“
(Hs Johnston, O., 1I1,

1 rombetti, Klementı dı Glottalogıa, Bologna, 19253, den Chiomio0 leıder
nıchtherangezogen hat, gibt folgende Erläuterungen diesem Artikel-Problem:
„Le VOCI1I dımostratıyve PrOoVCnNgOoNO da 10808  © SpECIE dı gesto lınguale, CNeETE
orale,che 1 OT1I£1NC aCCOMPAaAYNaAVa ıl gesto proprıiamente detto. 1 T1CCO sıstema
de1ı dimostrativı attesta appunto la grande ımportanza che allora l eESsLO
Queste inftattı tendono descrivere glı oggett1 x  > le 4Z10111 nello SPadZ10 nella
stessa anıcITa plastica grafica del „SISN Janguage‘ (S 289f.)

Einige Zusätze Chiomios Nachweis für Ostafrıka: Trombetti führt hın-
sichtlich des Galla S 55 elemento dimostratiıvo che S1 solo al proü-
n  1 674) Für das Somalı K PUTrTC 11} forme pronominalı" (a
674) echt interessant 15 hiıer noch tolgende Zusammenstellung (Galla ka-nä
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dieser: Somalı: -ka-no dieser: Udisch (Kaukas.): kha;nb dieser: ‘ Galla: SU-NO
diıeser: Udisch S0-NO0 (a.a 675  M  }

Verbreitungsgebiet: Nach Chiomi10 wıe nach Johnstons urs}:für'xglilhe‚f
Auffassung beschränkte sıch das Vorkommen dieses „Artikels“ auf Ost- und
Sudafrıka. In meih'är fruheren Besprechung der Arbeit (Chıomi10s (NZM 6/1950,
157) habe iıch schon darauf hingewl1esen, dafßs auch dıe Westbantusprachen ähnliche
Elemente aufweiısen, wıe INnan das ja be1ı der kulturell-linguistischen Verwandt-
schaift mehrerer Angolavölker mıt ostafrıkanischen Kulturen von vornherein
erwarten sollte. Zunächst mochte iıch auf die Feststellungen de Boecks (a.a. O.
143—147) hinweısen, die ich 17 ıhrer englischen Zusammenfassung hier. wieder-
gebe: „A of Bantu dialects ın the northern Belgian Congo 15 characterized
by, the usSe of preprehixes ftormed eıther of consonant and vowel DYy the
prefix from hich the inıtial consonanftf has disappeared. The us«c of the prepre-
fix seems to depend the syllabic struciure of the words. "T’hese dialects arc

nıtıes ıth the ‚Jinguistic‘zone‘ known AS Bangala” (S 147)spoken‘ ın INOTC less continous ICa the whole has linguistic _f1ffi-
derBei . folgenden Angolavolkern findet _ sıch nach Angaben Johnstons

eıgenen Fes stellungen dieser I'yp des „Artikels”: 1n der Sprachengruppe, die
führt, die ohl sprachlıch un: kulturellJohnston als Gruppe Y: Angolavölker

einen ziemlich archaıischen Charakter iragen, finden WIT das tast völlige Fehlen
des „Artikels”. (Kısama, Libolo, Songo, Ngola, Mbamba) (Kımbundu: spurwelSse,
schwach vorhanden, so Johnston, IL, 376) Chatelain weıst dagegen (in ‚seinen:
Folk-Tales of Angola, New York .1894) auf das Vorkommen eines bestimmten
un: unbestimmten Artikels hın Ebenso S. 275 auf den alten Umbunduartikel

Das Kisı-Kongo Nordangolas dagegen benut7{ dıe „preprefixes VverYy much Aas

definıte artıcles” (Johnsten Aa L1, 393) Bei den Ostangolavölkern der
block zuzäh1t, fehlen Hıe Vor-PräfixeLunda-Luba, dıe man auch dem alten Bantu

fast vollständıg. Dagegen sınd die „Artikel” vertreten beı jenen Angolavoölkern,
die man vgl Marquardsen-Stahl, Angola, Berlin 1925, 116) der jungeren
Bantueinwanderung zahlt, be1ı den Kwanyama-Ndonga,;, Herero, Nyaneka,
Vimbundu (vgl Johnston Ala I1 549, 365) Bei den jüngsten Eıin-
wanderern, en Tschokwe, dagegen fehlen S1E wiıeder (Johnston A IL,
349) Bei dem ZUr alteren Bevölkerung rechnenden Gangela-Block fehlt der
„Artikel“ wıeder, wenıgstens weıt ich heute sehe Das Resultat fur Angola:
Die Sprachen der jüngeren Bantu-Einwanderer benutzen den „Artikel®, waährend
dıe alteren Stamme (das Kisi-Kongo ausgenommen) den Gebrauch des S Artikels‘fnıcht der NUur spurwelse zu ' kennen sche1inen.

jerungDie N: Frage WIrdad sıch letztlıch 0888 durch eıne radikale Neuorient
der Präfixforschung losen lassen, dıe Rücksicht nımmt auf die verschiedenen lın-

guistischen Strata der Sprachen. Eıne endgültige Lösung wırd sıch TSt erwarten
lassen, wenn INa  - endlich einmal sıch entschließen kann, asıatische und afrika-
nısche Sprachforschung auf €1necCn einheitlichen Nenner bringen, miıt
andern Worten, wenn WILr in groößeren Raumen und größeren geschicht!ichen Zuu-
sammenhängen afrikanische Probleme losen versuchen.

g

Berthold‘Krom_.erfC‘l.‘rs.s‘p.Müunster

s € Üalıgnanos Mixsiofisgrufldsätze fır a  an
Rom 1951, Edizıon1 dı Storia e Letteratura, Vıa Lancellotti 1 9 474 Seiten.

1.B  Q Von der Ernennung zZUm Visitator bıs zZum ersten Abschied von

\ 'N?:“'Japan (1573—1582), T“eil: Das Problem (1573—1580).
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Valıgnano (1539-—1606) gehört neben Franz Xaver den bedeutendsten
S)yganisatoren / 1112 Bereich der aslatıschen Miıssionen der Gesellschaft Jesu. Auch
Schmidlin, der ı112 SC1HCT Missionsgeschichte krıtısch die Missıonsmethoden der
Jesuiten Japan herantrıtt und iıhren „größten Mangel“ auf dem Gebiete der
Urganisation findet muß feststellen daß TS{ nach dem dieg der fortschritt-
ıcheren Ansıcht VOon Valıgnano dıe Lage sıch gunstıger gestaltet Schutte hat
jetz dıe langst notwendige Aufgabe übernommen, mehrbändigen Werk
das Wiırken V.s unter dem besonderen Gesichtspunkt SCINCT Missıonsgrundsatze
darzustellen Methodisch hat Schutte mıt Rucksicht auf dıe Erforschung der Ge
samtentwicklung der Missjonsrichtlin:en un! auch der Persönlichkeit den SYN-
thetischen Weg gewahlt Als Quellen wurden VOT allem dıe Schriften Vis (Ver-
zeichnıs XAXAI—LVI benutzt weiıl S1C uber dıe Grundsatze und auch er
deren Motivierung und den etzten geıistig psychologıschen Untergrund Aufschluß
geben, ferner zeıtgenOssıische Berichte hauptsächlıch unveröffentlichte Die FC-
druckte Literatur (Verzeıchnis XIX— XXV) wırd i kurzen Übersicht
besprochen, ber verhältnismäßıg n ıtıert weıl S1C für das behandelte
Problem hıetet. Die vorliegende Arbeıt als der eıl des Banıles
aßt zeıtlıch die Jahre VO:  - der Ernennung V.s ZU Visıtator bis Z e1NC

ersten Besuch Japan, inhaltlıch das Problem der Missionsgrundsätze. Nach
C’H'ICF Skizzierung - des Lebenslautfes und Charakters Vs wird '5 Kapiteln
folgendes behandelt: Diıe Grundlagen: Von der Ernennung ZU Visitator bıs
ZUr Abfahrt nach Indıen: Die erste Entfaltung: Vom Verlassen Kuropas bıs
ZU Landung ı Japan; Francisco Cabrals Persönlichkeit, Werk und Methode

der japanischen Mıssion: Valıgnanos Missionskrise, qualvolles Suchen nach
der rechten Methode; Der Lösung entg:  n mıiıt der beginnenden Verwirk-
lıchung der Missiornisıdeen V.s

Schon Indien lernen WITL. den Organısator kennen, der nach den
ortlıchen Verhältnissen angepaßten Methode sucht; wiıll dort SC1INCMN Orden  S-
brudern i1NC tiefere Kenntniıs der Konstitutionen vermitteln, dringt auch auf
Studium . der einheimıschen Sprachen un auf die Gründung VO  — Seminaren un
bemuht sich feste. bleibende Leitungsgrundsätze für die Oberen. (regenüber
den Problemen der Japanmıissıon, ber dıe Nachrichten erhalten hat, bleibt

abwartend un! vorbereıtend. In Makao halt den Abschlufß Vertrages
mıt der Stadt uüber (1IC Beteiligung der Japanmıssıon Seidenhandel tüur not-
wendig nd seiz sich für das Studium der chinesischen Sprache ı Interesse der
Missionierung hinas C111. Zum Verständnıis SC1 ersten Aufenthaltes ı Japan
ırd dıe Persoöonlichkeit und Mıssionsmethode SC1NC5S Gegenspielers Francısco
Cabral klar gezeıchnet, der 1568 ZuUIHN Territori:aloberen über Malakka, Makao und
dıe Japanmission bestellt Wa „ In SCINCIMN Charakter lag (vor der Ankunft 11}

Japan) eLiwWwAS Domiunerendes, hatte die Gabe, enschen für Zanele
Taten hinzureißen nd Gegner schrecken ber C War nıcht frei VOIl

Parteilichkeit S5Sympathıen un Antıpathıen konnten SC1INCNH lick für das bonum
COMMUNGC verdunkeln“ 527 Unter dem Einfluß Cabrals wuchs die Kirche
Japan hne Ziweiftel quantıtatıv un qualitativ TOLZ mancher Mängel. In SCINCT
Missionsmethode stand Vordergrund dıe Gewinnung der Feudalherren und
durc} diese der Untergebenen ferner Reform der Lebensführung der Missionare
1 Sinne größerer Eintachheit un! Armut Wwe1l Grundfehler bei sCINETr ethode

spatere pessimistısche Beurteilung des japanıschen Volkscharakters
und der stark betonte Primat der übernaturlichen Missionsmittel Die Schwie-
rigkeiten für Valignano be1ı seıiNer Ankunft Japan begannen miıt dem Gegen-
satz zu dıeser ethode Clabrals: dazu kam In schiefes ıld das on  mn  M auf
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Grund c& optimisfiscfier Befic’nte‘ SE japaflische Missio ’x.«'.'gemacht- éa.ft&
Seine erste dorge galt dem Sprachstudium der europaıischen Miıssionare, er hielt
uch ine Reform des unter Cabral eingebürgerten, unbefriedigenden Verhält-
nisses zwıschen den europaischen Uun!‘ japanıschen Mıtarbeitern für not1g, das ın
der pessimistischen Beurteilung der Japaner durch Cabral begründet war. Dann
kam cd1e Frage der Missionslei:tung, Un Z WT des (Ordens Ars solchen und der
eseilschaft Jesu als Trager der japanıschen Kırche stand einer gewiS-
SCH Willkürherrschaft und Mißachtung der Konstitutionen Cabrals gegenuüber
und VOT der Tatsache, daß die Jesulten damals dıe Irager un: Führer der
BauUuzZCcCHh Christenheit un! Kırche ıIn Japan N, die noch keinen Weltklerus,
keine anderen Orden und keine bischöfliche Hierarchie hatte Infolgedessen wurde
seın eigener Orden ı1! die Lebenshaltung des Weltklerus gedrangt mıt Abweı
chung VOoO seinem Wesen un War anderseıts nicht ausreichend ahl für die
Miıssıonıierung des großen Gebietes. Dadurch gerıet ın ine „qualvolle
Unschlüssigkeıit” bezüglıch der richtigen Methode Uun!: fand noch keine solortige
Uun: endgültige Lösung: Di{e vordringliche Aufgabe, Bıldung eınes einheimischen
Welt- un:! Ordensklerus un eıner einheimischen Hierarchie, wurde in dieser
Periode noch wenıg 1 AngriffK Man hat den Eindruck, das
Sanzc Problem damals, wıe auch anderswo un: bis in NSCIC Yage hinein oft

gesehen und behandeltder Fall ıst, etwas zu einseıitig Vo  — Ordensinteressen aus

wurde. Den zahlreıchen Bekehrungen entsprach nıcht dıe geriuge Zahl' der Mis-
sıOnare, daß manche führende Laien bald wieder abfielen, Wıe aures 1n
einem Artikel er Takayama Ukon berichtet ZMR 1951 Nr 4) ald rıingt S1Ci

AUuUSs seiner anfanglıchen Unschlüssigkeit tatkräftigerem Handeln durch
Gründung eines Seminars ın Arima 1550, Aufstellung Von Richtlinien für den
Japanoberen bezüglich des Ordens un: der Kirche un:!' ne größere Akkommo-
datıon 1in den Regeln für dıe Seminare.

Aus dieser Skizzierung einiger Hauptfragen WITr der Leser erkennen., daß
WIır mıt ınteressanten Persönlichkeiten und uch für uUunNSeTE eıt noch aktu-
ellen Missionsproblemen Zı tun _ haben, die mit Sachkenntnis und miıt der not
wendigen Kritik dargestellt sınd 1e€ Von einiıgen Missionshistorikern
die Missionsmethode 1n Japan erhobenen Vorwürfe völlig entkräftet werden,
ann rst nach dem Erscheinen der weıteren Bande entschieden. werden. Zum
Schluß mochten WIr den Wunsch äußern, daß P. Schütte be1ı der Fortsetzung
seiner Forschungen iıne andere Aufgabe mitberücksichtigt und schon vorbereitet:
die Abfassung einer Biographie Valıgnanos für einen weiıteren gebildeten Lieser-
kreis, der ohne Zweiılel von der Persönlichkeit V S un: den nıt der Y Yanzung
einer neuen Kirche vér_bunden'en Opfern und Schwierigkeiten angesprochen wird.

Max BierbaqmMünster 1.

r Elisabeth v. Witzleben: Die Glasfenster des Kolner Domes. 50 Seıiten ext
mi1t A mehrfarbıgen Tafeln 1n Offset und 24 ganzseitıgen Kupfertiefdrudrfafgln.Paul Pattloch Verlag, Aschaffenburg

Wenn am Oktavtag des Epiphaniefestes die Propaganda in Rom das Spra-
chenfest feıert, wandern diıe Gedamken auch zu dem kostbaren Schrein, der 17
Kölner Dom dıe Reliquien der. Heiligen Dre1 Könige birgt. Nach alter Auffas-
SUNng sieht die Kirche 1n den Weisen Aaus dem Morgenlande die Vertreter- der
Heidenwelt: :Es ıst nıcht verwunderlich, daß auch -die kirchliche Kunst in zahl-
reichen Altartafeln diesen Gedanken aufgegriffen hat; die, w1ie ‚arl Küt_stle 1n

seiner Ikonographie sagt, 1ın äln ihre natürliche Heimstätt haben Vor allem
M STILTUkumenisches

s Universitäf  w Tübingen
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muüußte ı diesem Zusammenhang hingewıesen werden auf dıe Fahnen un Stan-
darten, die Von den Drei Könıgen oder ıhrem Gefolge geiragen werden. Die
blaue Fahne mıiıt den goldenen Sternen, dıe Fahne mıt dem orjenfalischen Halb-
mond und die mıt dem Mohren sollen sıcher auf bestimmte Völkergruppen hin-
WEISCH.

Das Kölner Dombild VO'  - Stephan Lochner hat hıer beispielhaft auf dıie spat-
mittelalterliche Tafelmalerei gewirkt FKs SC 1U erınnert den 1eben-Freu-
den-Altar“ VO Hans Memlıng München, dıe Anbetung der NIS: Von

Hans Pleydenwurf Nürnberg, den Reıterzug des Meısters VO'  - Sterzing und
vıele andere Altarwerke, auf denen W1I wıeder dieselben Fahnen finden.
Um mehr ist erfreut, dem hervorragend bebilderten Buch VO  - Elisa-
beth Wiıtzleben auch AUus der Glaskunst entsprechende Beispiele tinden.
Die Anbetung der Könige findet sıch Kolner Dom dreimal behandelt Be-
sonders das Fenster Nordschiftf Taf 31) entspricht der Auffassung e1inNnes

Meisters aus Köln, der unıs dıe SAanNZC Pracht vörlühren wall, dıe sıch be1ı der
teierlichen Audıenz der Könige entwickeln aflßt

ahrend W1I diıeses 10Cc Bildthema herausgreifen, wollen WI1ILE die übrıgen
Kunstwerke, dıe uns Elisabeth Wiıtzleben vermittelt und erlautert, nıcht über-
gehen. Elisabeth Wiıtzleben gıbt unNns die I Entwicklung der (GGlaskunst
ım Kolner 1Dom Die als Großauinahmen wiedergegebenen Bılder werden
dem Kunsthistoriker, dem Kuünstler und uch dem Glastechniker willkommenes
Studienmaterıal SC11. Die farbigen Wiedergaben sınd dem Stand unseIrcI Druck-
technık entsprechend Z W: als sechr gut zu bezeichnen, aber nıcht das
wunderbare Spiel des Lichtes und der Farben wiederzugeben, das WILFr 1011167

wıeder be1ı der Betrachtung mittelalterlicher Gläskunst erleben. Immerhiın
gebührt der Vertfasserin W16e dem Verlag großer ank Wir möchten dem Buch
weitgehende Beachtung wunschen.

unster Dr Theodor Wieschebrink

Danıel Rops, Geschichte des Gottesvolkes. Übersetzung Aus dem Franzosi-
schen von Marıa Mercedes Nostiz. Mıt Karten ext Freiburg 1950
Verlag Herder. 4927

Die „Geschichte des Gottesvolkes“ hält, Was S1C verspricht. Hier wiırd dıe
Geschichte Gottes-Volkes geboten, Volkes, das sıch nıcht NUur

bewußtWAaTrT, unter besonderen Leitung‘ VO oben stehen, sondern sıch
dıeser auch tatsächlich erfreute.

C1IN ausgesprochen mYySt1-Der Beginn j der Berufung Abrahams I
scher Vorgang, ebenso geheimnisvoll SC11NCI1 Wesen nach Un! doch ebenso greif-
bar seıineEn. Ergebnissen, als vaielleicht für Frankreich die Sendung der
hl Johanna wWwWar (1)

So 1st der erste Vorzug dieses Buches, daß Heilıge Geschichte un Heils-
geschichte bietet. Es wırd nıcht „alles ganz natürlich“ erklärt un vernuntfitelnd
zerpflückt, sondern ı großen Synthese gesehen.

Darum ist der zweıte Vorzug des Buches, dafß dıe Ereijgnisse mensch-
lich-wirkliche Raum belassen werden. Keligiöse , Kurzschlüsse“ der Deutung
der Geschehnisse werden vermıeden. Was dıe bıblısche Berichterstattung gemäß
ihrem Sti] dıe Erstursache ıst betonen nach Art „Zeitraffers“ -
sammensıeht un zusammenzıecht, wırd echt und uUuNSCZWUN£SCH das Israelitisch-
Menschliche un Völkergeschichtliche eingepaßt; nıcht nach Art der Konkor-
danztheorien, sondern 1 Gesamtschau, dıe die Dinge rechten Ort sıcht



Besp rechungen 319

und darum auch der rechten Weise nachgestalten kann So erfuüullt dieses
Buch mıiıt großen Vertrauen dem ereignisvollen Weben un Werden,
VO  - dem die Bibel spricht.

Der Theologe hatte freilıch den Wunsch, mancher Ansatz der Deu-
tung des Zusammenwirkens zwischen göttlichem ben un! menschlichem Unten
WAaTrTe etwas greilbarer. Zwar werden die Patrıarchen als Mystiker bezeichnet, als
Mystiker des tatıgen, geschichtlichen Wirkens PTE a ber bisweilen annn INd:  —

nıcht unterscheiden, inwıeweit der Verftfasser dem Unterbewußlten doch mehr trel-
bende Kraft zuschreıibt denn der bewußten Gotteserfahrung Gewiß lıegen tür
die Nachwelt hıer dıe unzugänglıchen Grate der Deutung ber 1er lıegt auch
dıe Authentizität der biblischen Helden un: iıhrer Geschichte Diaese ber wiırd
VO:  — dem Verfaster des öfteren betont auch stefits Christus als das -
strebte nde der Zaellinı:e der Geschichte des Gottesvolkes bezeichnet So IsSt
dıieses Buch C100 großer Wurtf Das umfassende Materıial 1st meiısterlich VOI-

arbeıtet, ist exegetisch nach neuestem Stand interpretiert nd ı beschwing-
ten Sprache dargeboten.

Was besonders 1: Auge springt, ist dıe Sieghaftigkeit der Idee, die Abra-
ham ı111 sCiINemM Glauben umfaßte, der durch SCINCN Glauben Raum un! den
Ansatzpunkt ZUT Verbreitung durch die Jahrhunderte un! Völker gab Diese
Idee des Offenbarungsglaubens erscheint „uüber 4000 Jahre noch derart leben-
dig weıl S1IC „den S! Bedürifnissen der Seele sehr entspricht 58)

Die miıis5sıonarısche Bedeutiung Ades Glaubens der Bıbel lıegt
auf der Hand Der mıissıonaAarısche Auftrag wurde ZU: erstenmal ausgesprochen

der Anweısung bra aın SCIMN and un: die (Goötter SCINECT Verwandten
verlassen In gleiıcher Weise gultıg 1Sst aber auch die mıssSionarische Kraft dıe

sıch den WIirTren Mythen un: Politiken der Antike bewaährt hat Besonders
ber kannn gesagt werden, daß das Bedürtfnıs nıchts Geltung verloren hat
laß 1 SCINECIM Nachkommen € werden mussen alle Geschlechter“

MZI.IYIZ Dr. Othmar Schilling.

Weltkrise UN Weltmission Vorträage des Internationalen Akademischen
Missionskongresses Wien ST Juli 1950 herausgegeben VONn Univ „Prof Dr
Joh Thauren Verlag Öt Gabriel Mödling be1ı W ıen 1951 150 Seiten

Die Vorträge des Wiıener Kongresses wurden bereits VO:  — Freitag
SCINCM Kongrefßbericht kurz besprochen (ZMR 1950, Nr 4) Nach Drucklegung
der Vortrage halten WITE ber für nuützlıch, nochmals empfehlend darauf hın-
zuweısen und CINIEEC Gedanken un: Vorschläge dieses „geistesgeschichtlichen Er-
e1gn15ses” herauszustellen. Prof. T hauren, der unermüdlıche und erfolgreiche
Präsıdent der Tagung, zeıgt Vorwort; WIC as Programm des Kongresses
von der. heutigen Weltkrise 2uUuS gestaltet wurde, indem dıe Mıssion dıeser..
Krise mıt allen iıhren roblemen ıhre „große psychologische Stunde“ hat. Der
Vortrag von rof. Steftes ist bereıts der ZM 1951 abgedruckt.. Nach
Darlegung der heutigen Missionslage Fernost (Masson T, Indien
(Plattner) und ı12 Afrıka Sudy M.) un der verschiedenen Denkweisen der
Voölker (Schöndorfer und Tempels M.) werden Miskionsprobleme der Ge
‚genwart angeschnitten. Erdbischof Vannı VOo  _ Sianfu zeichnet unter
Berücksichtigung der  C chinesischen Missıon Rıchtlinien für die missionarische Vor-
bereitung, dıe ber allgemeinen Wert haben Besonders empfohlen werden die
Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, Missionsrecht un Missions-
pastoral, WOZU WwWIr ergaänzend bemerken, daß mıiıt Rücksicht auf die staatlıche
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Vefselb$_tä ndi‘gung ; V>ie’le'r Missionsgébie-te das Sti1dium des SOg 1US publ'xq’uui‘
ecclesiastıcum mıt seinen Normen Lr das Verhaltnıs von Staat Uun!: Kırche und
(ur diıe 1CS mıxtae stärker geptlegt werden sollte. Wichtig ist auch dıe Ausbildung
in der Katechetik und Päadagogik, die Kenntn1s der Sprachen un! profaner Fächer
verbunden mıt einıgen technıschen Kenntnıssen In Landwirtschaft, Hand-
werk, Mechanık, Bildkunst, nıcht zuletzt die Bıldung der missionarıschen Per-
sönlichkeit. Als weıtere Missionsprobleme werden behandelt die katholischen
Universitäten 1mM Fernen Osten (Rahmann 5. V:D)),; Karıtas und missionsarzt-
licher Dienst (Dengel SC MM das sozıiale Problem (Montvallon) In dem
Keferat VO Montvallon wırd ZUT Kennzeichnung der sozialen Aufgaben näher
dargelegt dıe Zerstorung der bestehenden Gesellschaftsordnung, dıe Einführung
einer Ordnung und der unausbleibliche Widerstand der Eingeborenen SCc-
genüber Neuerungen beı dem Zusammenstoß verschiedener 7Zivilisationen.
Wegen der och quantitatiıv und qualitativ ungenügenden ahl VOoOnNn Laienkräften
ist dıe Mission oft CZWUNSCH;, vertretungswe1se sozial Aufgaben und soz.iale
Organisationen übernehmen, nıcht bloß ZUT Heilung VO:  — Schäden, sondern 7U

Schaffung einer gesellschaftlichen Ordnung. In dem Vortrag von Josef Peters
wird abgelehnt, das entchristlichte Europa 1mM theologischen Sınne als „Miss1ıons-
land”“ betrachten, denn das Ziel der Missıon se1 die wurzelfeste Einpflanzung
der Kirche und anderseı1ıts selen Kırchen nırgendwo in der altchristlichen Welt.
abgesehen Von einıgen hne Hierarchie hinter dem Eisernen Vorhang, ent-

wurzelt, dafß s1€e neugepflanzt werden müßten; dabeiı solle ber nıcht geleugnet
werden, daß die abendländische Christenheıit heilige Verpflichtungen -
über der neu-heidnischen Umwelt habe Mıt begründetem Öptimismus wird
dann festgestellt, daß 1m nterschied Z dem Tiefpunkt missionarıschen Wol-
lens Ende des und 1m Begınn des Jahrhunderts dıe heutige Lage
günstıger se1 Vertiefte Ideologıe, anpassungsfreudiıge Methoden, ideenreiche
Werbung, starker Nachwuchs un größere Anteilnhnahme der Laienwelt, obwohl
das nde der Kolonialzeıt der Missionsbasıs natürlıche Antriebe ZUT Werbung

hen der Jjungen Missionswissenschafift, d1€ beson-entzogen hat, auch das Autblü
ers auch einer ideel vertieften Werbung Auftrieb gegeben hat Bezüglıch der
starken Laienbewegung vVvon heute wırd auf die Schwierigkeiten des Einsatzes
vVvon nıcht ordensmäßıg verpflichteten Laı:en verwiesen und vorgeschlagen: Ein-
schaltung der Mission 1n den regularen Arbeitsvermittlungsprozeß, für kath
Laien Existenzmöglichkeiten 1n der Mıssıon beschaffen, ber hne Bindung
oder Verantwortung der betreff. Mission.

Diese Auszüge aAaus den Referaten ogen zeigen, daß auf dem Kongreß
das Weltapostolät wirklich 1in den „Sehwinkel unSserer krisenschwangeren Gegen-
un die daräaus erwachsende Problematik untersuchen“. So dürfte _ diesewart gestellt wurde, „ aus. dieser Sıcht seine innere Begründung, seine Lage

Schrift dıe beste Anerke
steten Arbeit sSe1nN.

n  N der von Proi. Thauren für den Kongreß" gele1-
#Muünster Max 'Bigrb?‚um
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