
des Rämäyana den Berg aıläsa nach Tibet bringt. Außerdem WIT'! König
Räma tib rGyal-po-ra-[ma-]na) 1mM C1itralakshana erwähnt, einer indischen
Abhandlung uber dıe relig10se Malerei, dıe WI1Ee beispielsweise für TIhema
eın Stück aus KÄLIDÄSAS Meghadüta in den tıb bsT’an- gyur aufgenommen
wurde vgl (GRÜNWEDEL 1N: Festschr. Bezzenberger, Göttingen 1921,

ff.) Eın als KRäavana gedeutetes Bildwerk hat SARAT HANDRA DASs in
einem sudtibetischen Kloster gesehen. Vielleicht ist auch die bes Verehrung der
ffen (Affentotem) ın SO- Tibet(rI'svalrIsa]-rı) durch den Einfluß des Kpos
noch gefördert worden (vgl. HUMMEL, Günstige ungunstige Zeıiten
Zeichen nach dem Tibetischen, 1n Asıan Folklore Studıes, XXITL, 95)

In Tun-Huang tanden sıich einıge Bruchstücke des Epos 1n tib Sprache vgl
Faksimile-Tafeln Schlusse des Buches), die In der Nationalbibliothek

Parıis aufbewahrt werden (Sammlung Pellıi O f Nr. 981 Ü. 983); vıer weıitere,
hnlıche Dokumente, dıe VO ert. ZU) Vergleıch herangezogen werden, sınd
In Londoner Besitz. Aus diesen Bruchstücken lassen sich ZwWweEe1 voneinander unab-
hängige tiıbet. Redaktionen ableiten. Die Pariser Fragmente gehören gemeınsam

der einen VO  } iıhnen: das ergibt sıch Aaus der V OIn Vert. angestellten Kon-
kordanz. Unterschiede der tıbetischen ST klassısch indischen ersion 28 ff.)
lassen auch einıge spezifisch buddhistische Eigenheiten erkennen. SO waählt
z. B Räma Aaus eigenem Entschlufß das asketische Leben.

Die Anmerkungen S1N! zugleich ıne vorzügliche Bıbliographie ZU Rämäyana,
WwWI1Ie sS1e selten in diesem Umfang finden sein wırd (Notes 65— SOWI1e
ein wertvoller Beitrag ZUT tibetischen Lexikographie (Notes II 68—70). Die
Veröffentlichung als (sanzes hat zweifellos ıhre Bedeutung einmal beim Studium
des Kpos 1m allgemeınen, ZU andern ber für uUNseCI«C Kenntnis der tibetischen
Literaturgeschichte 1m besonderen.

Plohn Sachsen) diegbert Hummel

Benz, (Ed:) Messianısche Kırchen, Sekten un Bewegungen ım heutıgen
Afrıka. Brill/Leiden 1965, 128 Gld 24 ‚—

Les mouvements mess1anıques et les sectes para- post-chretiennes d’Afriıque
constituent certaınement le champ le plus fecond Ouvert actuellement 4A2UX
chercheurs des religi0ns. Outre la capacıte creatrice naturelle de L’Africain

domaine, les tendances du christianısme protestant - L autonomie Pal fragmen-
tatıon, appuyees encore par les prıses de conscıience racıales et polıtiques
suffisent STOS expliquer taıt

Le tıtre du volume 1C1 presente est trop general, Car evidemment 11 n envisage
que quelques Cas partıculiers. Gependant les essalıs qu'i] contıent essalı1ent de
pasSScCI du partıculier general, et beaucoup de leurs conclusions seralent aussı
valables ailleurs.

Le professeur DAMMANN, quı est meme temps L’editeur general du volume,
classe certaınes sectes postchretiennes selon la place grande, reduite nulle
qu elles donnent Christ dans leur ense1gnement et leur culte Mme SCHLOS-
SER, 1en CONNUE POUT Son e  tude SUT l’Afrique du Sud, classe aussı des
motivations profanes qu1, ce reg10n, amenent les Africains joindre
AauX sectes; travaıl, L’un des meıilleurs, 1en qu 1l porte YJucC SUT quelques
STOUDPCS, 110 US parait cependant fait completement le champ de cec5
motivations. Suivent tro1s etudes plus speclales: L’une de RAUM SUT la
transformation de certaıins prophetes trıbaux CM chefs de secte; la seconde, de

TURNER SUr des catechismes sectaıires de L’Quest-Africain (dans lequel
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on faıt entrer le Bas-Congo); la tro1sıeme, de (GRESCHAT, SUT le role de
la sorcellerıe de tels mouvements.

Les auteurs n ont plus tre recommandes:;: regrettiera cependant qu ıls
font manifestement pas, PCU, S' des etudes francalses, ıtalıennes et pOTI-
tugalses. La bibliographie elle-meme, abondante meme, domaiıne,
trahıt cependant Par certaiınes CIICUIS etonnantes, urtout ua AU.  DE SOUT CCS

catholiques. Le lıvre de DE VAULX et L’article du DUFOUR regardent pas
le sujet de livre-cı, ma1ıs des communautes (©£UVI CS catholıques absolument
normales et integrees. Quant faire de „De Brouwer, Du L’auteur du volume
collectif: Devant les sectes non-chretiennes, ela revıent attrıbuer les „Mes-
sianısche Kirchen dont NOUS parlons Brill

I1 faut ONC re]ouir amplement de YUUuC CcCcsS etudes apportent, ma1ıs
souhaiıter quc l’echange ".informatıions et la ecture rec1ıproque deviennent de
plus plus frequents entre savants de dıverses natıons.

est 1en POUrquol 110055 souhaıtons effet qu«C CCS etudes so1ent lues par
les speclalistes irancals, iıtaliens, eic Elles le meriıtent. Eit souhaitons auUssı
de plus plus la rec1proque.

Rom/Löwen Masson 5.J

Die Herausforderung des Islam, hrsg VO  3 Rolf e - Muster-
schmidt- Verlag/Göttingen, Berlın, Frankfurt 1965; 281

Dieses Buch erscheint zugleich In einer deutschen un! amerikanischen (The
Challenge of Islam) Ausgabe. Der Herausgeber War Gastprofessor ın Amerika
und hat viele Gastvorlesungen 1in Europa, Afrıka un:! Asıen gehalten. ährend
dieser Reisen hat erfahren, daß die Laıteratur der slam-Kunde sich SE  er-
wiıegend mıiıt dem geschichtlichen Islam befaßt un wenıger mıt dem Islam, wıe
WITr ih: heute auf dem gesamten Erdball erleben. Das Buch, dem fünfizehn
(meist islamische) Gelehrte mitgearbeitet haben, möchte diesem Mangel ab-
helfen. Die ersten 1er Beıtrage S1N! allgemeıiner Art Der Islam 1n unsererI

Zeit Muhammeds Leben un! Ideen, Mekka in Vergangenheıit un! Gegenwart.
Es folgen spezielle Beıtrage uber  S Agypten, Afrıka sudliıch der Sahara, Iran,
Pakistan, Indien, Indonesien, Rußland, China, Südamerıka, Nordamerika un!
Europa. Den Schluß bildet ein Aufsatz über den Beitrag des Islam ZUT Welt-
kultur. Das Buch bıetet 1ne gute Informatıon, besonders uüber die Geschichte
des Islam 1n den verschiedenen Läandern. Der Rezenzent haätte etwas mehr uüber
die Eigenart des islamischen Lebens und der islamischen Religionsgestaltung
erfahren mogen. Die aktuelle meist politische Geschichte des Islam ist ZWAaTr

interessant, ber wichtiger ist die Vielgestaltigkeit des relıg1ösen Lebens inner-
halb des einen Islam Vielleicht könnte der Herausgeber mıiıt seinen Mitarbeitern
ın diesem Sınne eın Buch vertassen!

Nijmegen Dr Arnulf Gambps ofm

Kewenig, ılhelm Die Koexıistenz der Relıgionsgemeinschaften ım
Libanon. Neue Kölner rechtswissenscha{ftlıche Abhandlungen. Hrsg. von
der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität öln eft
Walter de Gruyter Co./Berlin 1965; 1958 O 20,—

La dıversite, voıre meme l’opposıtion de diverses confessions politico-reli-
gleuses se1in d’une meme „nation“ et uULNCc epoque determinee de L’Hiıstoire
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