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WHAT THE

Dy TLC Meyer,

What happens 1n the heart of theology wiıth regard to how Lry to
explicate OUT faith about the relatıon of Christ and God 111 gradually
affect OUT ecclesiology and miss10logy. Theology 15 NO being challenged
to face to “the ea!| of God” Dy the proclamation of “Christian
atheists” that Christianıity must embrace Jesus without God f the
Christian faıth 15 to be meanıngful 1n totally immanent wWwWOor. In this
artıcle, would ıke to poıint out what belıeve SOINC of the effects of
““the ea of God” miss1ology ATC lıkely to be, CVCNMN though heology
has only begun fo COINC to gT1DPS with the problem of increasıng atheism
wıthın Christianıty.

1f God 15 dead, ıt would SCCIHN clear enough that the people of God 15
dead and that Christianıty has divine m1ssıon 1n and for the world.
However, neıither the problem 15 SO simple NOT the result drastıc. 'The
real question 18°* ın what may SaYy God has died” And if Ca  -

INOTEC nearly determine that, then Ca  - attempt to 5a y in what the
Christian m1ss10nN 15 affected. It 111 be NECCCSSATY rst to outlıne how
Varıo0us meanıngs of od’s ea ave ffected the miss1iologıcal thinking
of SOIMINC of the radıiıcal theologlans who merit the paradoxıcal tıtle of
“Christian atheist”

Our 1l be ımıted fo the three acknowledged leaders of Christian
atheism: WILLIAM HAMILTON, PAUL VA.  z BUREN an I HOMAS LTIZER., We
1l note their principal works each 15 treated. longer SUMMAaTrYy an
crıt1que of theıir systems, ell consıderation of the movement

whole, maYy be found ın Is G(G0d ea by >I HOMAS ÜGLETREE, SC  —
Press, London, 1966 William Hamilton g1ves considerable bibliography
of works he consıders pertinent tO the development of radical theology at the
end of Radıcal eology and T’he ea of God Dy IHOMAS LTIZER and
WILLIAM HAMILTON, Merrrill, Indianapolis, 1966 Iwo of the best studıes
of the hıstorical background for this mMmoOovement AdIiIcC The N ew Ghristzanıty,
edited by WILLIAM MILLER, Delacorte Press, New Y ork, 19606, an The Roots
of the Radıcal eology by JOoHN COOPER, 'Ihe Westminster Press, Phila-
delphia, 1967 1wo anthologies of critical reactions foO the od-is-dead theo-
loglans and urther consıderations of the theological problems involved C
The Meaning of the Death of God, edıted by ERNARD MURCHLAND, Random
House, New York 1967, and Radıcal eology Phase T’wo, edıted Dy

Z.,M' /68



Hamalton: od’s ea
Wiıth the phrase “the ea of ILLIAM HAMILTON intends to

descrıbe the theological meanıng of adıcal ange in human experiıence.
Formerly, because of man’s feeling of AaAW' before everythıing myster10us
ın lıfe, because of hıs needs and his OW: seemıng incapacıty to fill these,
he experıenced real of belief 1n the existence, PTESCNCEC and
actıvıty of God to whom adoratıon and TUS wWwWeIr«c possıible, CVCNMN fıtting
and NCCESSATY. hıs experıence has slowly withered and vanıshed 1ın
Jesus and the Cross, 1n the scientific and polıtical and industrıal
revolutions, especlally in the iırresistable development otf atheiısm 1n
aspect of ıfe throughout the 19th and 20th centuriIies. Today experiıence
only the absence e of what ONCEC telt Wwas God HAMILTON has
CVCIMN gıven waılting for NCW God whose mig enN]oy 4A5

opposed to the God OINCE needed and sed (an earlıer Hamiltonian
solution fo "the ea of God” experience). od’s e 15 not the result
of scientific demonstration, ıt 15 ..  an emotıional event, 1n the guts  27
composed of elements that AICc overwhelming when taken together. One
of these elements 15 that God 15 less and less needed As solve UT OW.

problems and increasıngly ook to ourselves, ook AaWAaY from the
iırrelevant God whose help OMNCC felt requıred. Another tactor 15 the
problem of suffering. 'T his problem always there, but the 20th century
has magnihed the problem untiıl it has become ımpossıble LO elıieve 1n the
monster that such all-powerful God WONU. ave LO be LO OW these
things. Further, he believes Can replace all that 19 (& summed
under “G0d" hıs 15 the other experı1ence that has arısen ın connection
wıth the demise of God, better, the posıtıve sıde of OMNC and the Samec

development 1N human experlence. Technological INa  - 15 ın the pTOCCSS of

ÜCHRISTIAN and (SLENN WiTTIG, Lippincott, New Y ork, 1967 I1wo of the
newest examınatıons of the debate ATIC: I'’he Death of God Movement, Dy
HARLES BENT, S. ] ., Paulıist Press, 1967, and Relıgion 1ın Gontemporary
Debate by ÄLAN RICHARDSON, 'Ihe Westminster Press, Phıladelphıa, 1967
Further matter 15 added from the 81  e of the God-is-dead theologıans 1nN:
Toward D New Ghristianıty, edıted by I HOMAS ÄLTIZER, Harcourt, Brace an
World, 1967, and T’he Death of God Debate, edited by JACKSON LEE IcE an!
JoHN ÜAREY, The Westminster Press, Philadelphıa, 1967

Formerly Baptist miınıster, WILLIAM HAMILTON, became ell known durıng
his A4S Professor of systematic theology at Golgate Rochester Diviınity
School ıIn Rochester, New York Recently he became member of the faculty
of New College ın Sarasota, Florida. Hıs principal works ATC! Ihe New SSENCE
of Ghristianıity, Assocıiation Press, New Y ork, 1966, an! collection of maJjor
artıcles ıth Altizer, Radıcal eology an the Death of God, Bobbs Merrrill,
Indianapolis, 1966 I1wo Very important artıcles ATC: ”I he Shape of Radıcal
Theology“, Christian Gentury, vol 4  9 Oct. 6’ 1965
an especlally ‘”C he Death of God”, Playboy, vol 87 August, 1966, 84

‘”CIhe Death of Playboy, vol S, August, 190606, 3L column

“ A A A



increasıngly mastering the WOT. 'There 15 S{1 AaW !  9 mystery and the
‘“sacred‘ , but Ca  - celebrate these INOTC adequately 1ın the arts, 1n the
human sanctıty of affırmed sexualıty and 1n theo of posıtıve human
lıyıng to face death, thereby robbing it of the abılıty to surprise and urt

Since all ave known 15 God 15 SONC, W! the human communıty,
must take CTE the ““divine” functions of rebuking and correcting wiıth
unconditional healıng, consolatıon and iorgıveness. But decıisıve for us
the fOCcus and center of obedience, TUS and oyalty 15 the TI1LUN Jesus,
hıs WaYy wiıth others.

Hamalton: 215510 after od’s ea
For HAMILTON, “the ea of 27 15 not the death of m1ss10n, for it

1Ssues 1ın emphatıc movıng AaWaYy from “monastery” and “dl dl” into
the world The Christian 15 to be otally 1n and tor thıs world the
patiern and inspıratıon of the INan Jesus. 'Ihe Christian INa  - iınvolves
himself fully iın the arts and politics, ın socıal and ecCcoNOmMI1C revolutıon,
ın sc1enNcCeE and everything human 1n order to lıve for and love all hıs
neighbors. One must push the movemen from urch to world far ıt
Cd.  I O, becoming irankly worldly INa  - without relıgıon OT God, but
alıve for others. One must take this wWwOor. wiıth ultımate ser10usness. We
ATC called to “unmask” fiınd and Jesus ıIn OUT ne1ghbor but
CVCON INOTEC to become Christ tor OUT neighbor. Hamililton ends two of hıs
most ımportant CSSaYyS wıth M1SS10Nary emphasıs:

“We dechristianize ONC, make virtue of UUr defects, an ven
dare tO call iINeCN into the worldly where CI ATC ın need and where
eSsus 15 to be found and served 4

S the death of God) 18 real event; it 15 ]Joyous event; ıt lıberating
event, removing everything that might stand between InNan and the relief of
suffering, al and the love of his ne1ghbor. It 18 real event makiıng possıble

Christian ftorm of faith for mMan today. It 15 vVen makıng possible urch and
minıstry ın OUT world

vUan Buren: God’s Death
AUL VA  z BUREN approaches the problem of God 1n the modern WOT.

by askiıng how Christian who 15 himself secular INan mMay understand
the Gospel 1ın secular WaY. By “secular man  27 he 0)01° who 15

‘”C he Death of God Theologies JToday”, T’he Christian Scholar, Spring, 1965,
(T’his artıcle 15 reprinted 1n Radıcal / heology and the Death of God,

Bobbs Merrrıiill, Indianapolıis,
‘*”CIhe Death of »” Playboy, vol 87 August, 1966, 139, column

6 PAUL VA  z BUREN, ordaıned Episcopalian clergyman, 15 the Assocıate
Professor of Religion at T'emple University 1n Phıladelphia, Penn. Hıs theory
15 explaıned 1ın The Secular Meanıng of the Gospel, Macmillan, New Y ork, 1963
Quotes AIC taken from the SCM Press edıtıon, London, 1966 Besides the SUIMINAaL Y



frankly empirical and pragmatıc minded, interested and involved 1n
thiıs life, not 1in the “beyond’ of transcendental metaphysics SOIMNEC

post-mortem world However, he wishes to find WaYy that 11l be
responsıve to the majJor of both the theological rıght left, to
Barth and to Bultmann and Ogden, to the New Testament and Church
tradıtion (especlally Chalcedon) ell AS to the demands of the modern
empirical M1  d. Van Buren brings the method of linguistic analysıs fo the
Janguage of faıth in order to discover what effective functions thıs
language Can ave for the secular Christian oday Hıs system 15 not
completely SYNOANYINOUS ıth Logical Positivism ın that he attempts to
appIiy “modifhied verihcatıon princıple” (which judges the actual meanıng
of the words uSsSec accordıng to the realistic possıbilıties wiıthin the
partıcular context 1n question). Hiıs maJor linguistic and philosophical
OUTCECS ATIC Ludwig Wittgenstein and Antony ew He also ca
ındred studies of Christianity from Miles, Braithwaite, lan

Ramsey and Hare Van Buren’s conclusi:ons may justly be

anı crıtique of Ogletree mentioned 1ın OUT first footnote, there 1S very fine critical
review of the book ın the Journal 0} Relıgıon, vol IN 37 July, 1964, 238—9243
by ANGDON B.GILKEY, who 15 OIl  ar of the earliest and finest commentator’s Death-
of-God theology cfr. also: ‘I he God 15 Dead Theology an the Possibility of
God-Language”, I’he Voice, January, 1965 INOTC extended anı vVeCrvV critical
reaction to VAN BUREN may be OUN!| in MASCALL’'S The Secularızatıon of
Christianıity, Darton, Longman and JTodd, London, 1965 An interesting SUMMAaTLY
an reaction to V3a  b Buren’s translatıon of God-talk into alk about ne s basıc
‘blik’ ıfe appCals ın Bishop ROBINSON’s Exploratıon anto God, SCM Press,
London, 1967, 63— 72
i LUDWIG WITTGENSTEIN: The Blue and Brown Books (Preliminary tudies for
the ‘Philosophical Investigations’), Blackwell, Oxford, 1958, and Philosophical
Investigations, Blackwell, Ox{iford, 1953 ÄNTONY FLEW and AÄALASDAIR MAcC-
INTYRE: New Essays ın Philosophical Theology, SCM Press, London, 1955 In

INOTEC recent book by FLEW, God and Philosophy, Hutchinson of London, 1966,
he makes only twWO references to Va  - Buren (both disapproving),
(p j an 33—  9 wiıthout tryıng to show that Van Buren
has isused FLEW'’S OW: earlier observatiıons about God-talk an verification ın
New Essays 96—99 It would SCCIH that FLEW considers his answer there
(p 06—108) to HARE’s theory of ‘blik’ (p 99—103), which VA  z BUREN
has adopted, sufficient. His arguments weTeC i{wo Such VIEW 15 “entirely
unorthodox’” eW thinks iıt clear that orthodox Christianity has intended
make SOINEG cosmological assertions about the nature and activities of A supposed
personal creator) and 1f relig10us statements intend only talk about
‘blik’ and Say nothing about CoS5SMmMos an the WaYy it really 18, then relig10us
actıviıties Are made redundant en fraudulent. Theological reasoning,
becomes lıke tryıng to clear overdraft by writing ne s Bank cheque for the
SAaIMec amount.

MiI_LEs, Relıgion an the Scientific Outlook, Allen and Unwin, London,
1959; BRAITHWAITE, An Embiricıst's 1CW of the Nature of Religious Belıef,



described radıcal translation of the New Testament and tradıtional
Christian eology into  Ar completely secular erms The word God 15 judged
meanıngless, unless it 15 bojled down to INCAan logıically that ONC 15
speakıng of SOINCG ultimate attıtude his OW. part GCommenting

BORNKAMM'’'S consıderation 1n Jesus Von Nazareth of the two most
ımportant commandments, Van uren writes:

“He (Bornkamm) asks, “Are love toward God and love toward the neighbor
ONCG anı the same ”' and AdN5SWCIS, ‘Certainly not Whoever equates ın thıs
ashıon the two commandments knows nothing of sovereignty and will
VeC: SoOooON turn God into S word symbol wiıth whiıch € might 4A5
well dispense.’ In passıng, might 5aYy that thıs 18 closıing the arn door several
centurıes LOO late Bornkamm continues: “Surrender to God e  :  2 being
awake and ready for God, who claıms INE ın other INEN. In this J;  9 love for
the neighbor 15 the test of love for God,.’ Precisely. {f love for the neighbor 15
the test of 'love for (GF0d’, then by the verification principle it 15 the meanıng of
‘love for God’

VA  Z BUREN contends hat ave eed for the problematic God
symbol, because Ca  - find OUT ultımate In the historical INa  “ Jesus.
Jesus and the pattern of his reedom {o lıve and die tor others 15 decisive
tor the Christian. 'The resurrection 15 interpreted even hich
happened to the Apostles rather than to Jesus. Was the vVC real
experience of comiıng to sec«Cc Jesus 1in NEW WAaY, “contagious” WaY, that
brought them to share iın his wonderful reedom for others. bodıiıly
resurrection would be incapable of an Yy real empirical description and 15
not Eeven essential for faith (one Ca  - assert bodily resurrection wiıthout
really being grasped bDy Christ’s example). But the ““Easter experience ”
15 NCCECSSATY tor faıth Language about faith, then, for the secular
Christian 15 language about the “bllk” that has definıtively claimed
hım 16 W of himself and his fellow INan that 15 sharıng iın the
contag1ı0us reedom for others hıch Jesus of Nazareth had

Uan Buren: 155102 after Od’s Ca
VA BÜREN belıeves that OINCE the Church and the known world became

coextensive, the Church began to claım the WOT. for herself rather than
for Christ. And 1n order to retaın the New Testament Church-world
dıstinction, <he found ıt NCCCSSATY to distınguish secular from sacred,
thıs-worldly” from “otherwordly”. The bıblıcal “God 1in history” became
Cver InNOoTre “above history” and “otherworldly”, untiıl oday longer

Cambridge Press, Cambridge, 1955: IAN RAMSEY, RKelıgi0us Language,
SCM Press, London, 1957; HARE, New Essays 2n Phiılosophical T’heology,
edited by ÄNTONY FLEW anı AÄLASDAIR MACINTYRE, SCM Press, London, 1955,

909— 10.
The ecular Meaning of the Gospel, 182— 183



know how to usSec the word God But Christians Cal stand their OWN
'Thefeet and help their neighbor without the “God-hypothesis”

Christian mi1ssıon Can Jonger be spoken of 1n anı y ogıcal
really dıvıne, but Christians ATC still grasped by the reedom of the INa  $

Jesus to take hıs perspective 1n their lıves.
*”T he contemporary meanıng of "cClaiming the world for Christ’ cannot be

return to medieval metaphysıcs and the confusıon of the of the urch
ıth the contag1ous of the reedom of Jesus. 'The meanıng of that claım
NO 18 sımply that the whole world mMay be SCCH ıth the Christian’s perspective.
He need not ask NOT eXpect the world to understan! itself he understands ıt.
Sınce he has acquired thıs perspective ın connection ıth reedom which 15
contag10us, he should be Oontent to let thıs contagıon work ıts O W: WaAaYy 1ın the
world, wıthout hıs takıng thought for the IMOTTOW, especlally the INOTTOW of
the urch

IThe mı1ıssıon of the Christian 18 the WaYy of love upon which he finds himself,
the WaYy toward the neighbor, not the WaYy of tryıng {to make others into
Christians. Hiıs m1ssıon 15 sımply fo be Man, thıs 15 defined by Jesus of
Nazareth It 15 quite enough that he practices the lıberty for which he has been
set free 10'n

Altizer: od’s Death
TTHOMAS ÄLTIZER S 11 explanatıon of (God’s death 15 INOTC difficult

to SUmMMaArTrIıze than that of Hamliılton Va  - Buren. Hıs explıcıt
AT not the grTOWINg ack of aDn y eed for God and the problem of evil

Ibid, 191— 192
THOMAS ÄLTIZER, Epıiscopalıan layman, 15 the Assocıliate Professor of

Bible and Religion at Emory University, Atlanta, Georgia. Hıs princıpal works
ATC*®* Orzental M ysticısm and Biıblical Eschatology, The Westminster Press,
Philadelphia, 1961:;: Mırcea Elıade and the Dialectic of the Sacred. The West-
mınster Press, Philadelphia, 1963:;: The Gospel of Christian Atheism, The West-
miıinster Press, Philadelphia, 1966; Radıcal eology and the Death of God
(a collection of CSSAaYS iın con]junction ıth William Hamilton), Merrill
Indianapolis, 1966, and The New Apocalypse: The Radıiıcal Christian Vısıon
of 1ıllıam Blake (actually wriıtten before The Gospel of Christian Atheism,
but rankıng wıth it ıIn importance for the thought of Altizer), Michigan State
University Press, 1967 Other important works include: ‘“Nirvana and Kingdom
of 150—168, iın New Theology No 1) edited by Martin Marty
an! Dean Peerman, Macmillan, New York, 1964; ‘“Cireative Negation ın
Theology”, 77—85, Frontline Theology, edited bv DEAN PEERMAN, SCM
Press, London, 1967:; the vVerYy significant artıicle: “Catholic Theology and 'The
Death of God”, hich Was gıven at Catholic University In Wash-
ington, C during conference The God-problem Today ıIn the SUMMerTr
of 1967 Aan: has appeared 1ın Cross Currents: the book Toward N ew Chris-
tıanıty, edited by IHOMAS ÄLTIZER, Harcourt, Brace anı World 1967

sharp attack by ROBERT MCAFEE BROWN ÄLTIZER’S Gospel of Christian
Atheism Can be found 1n THEOLOGY TODAY, vol Z July, 1966 DU



NOT the requıremen(ts of empirıcal thinking and lınguistic analysıs. He
contends that Christianıty must be completely contemporary “”non-
religious’, ıt must reject retireat ınto  S the past and an y effort
tOo transcend devaluate the world All such anNneCUVeTIS AIC betrayals
of the Incarnatıon, hıch 15 the specific difference of Christianity's faıth
'To realıze what such fully contemporary and incarnate Christianıty
1S, he calls for r radıcal accepftance of atheism’'s critique of Christianıty’s
relig10us nature. Altizer uSCcs Mircea Eliade’s studies of religıon only tO
identify and attack traces of relıgıon wiıthin Christianity. Hıs thought
developes iın SITENUOUS opposıtion to hıs OW: Episcopalıan background
and to Barth He protests the remaınder of transcendence in Bultmann
and Tillich, both of whom he does not find radıcal enough. He INCOT-
porates Many 1 9th CENLUTY atheistic iıdeas: Nietzsche’s fury agaınst the
Christian God and hiıs cConcept of Eiternal Recurrence, Hegel's logıc and
ontology, especlally Blake’s Christo-atheistic theorijes (generally masked
OVeCT with the esoter1ic symbolısm of hıs poetry) about 11A4  - artıst. He
also employs hat he Ca  - of Teilhard’s evolutionary Christology. Altizer
MaAaANaASCS 0 old hıs borrowiıings and inspıratıons ınto  e surprisingly
orıgınal and unıfied whole He reports the e of (God 1n INOTC

ontological INannNer than Hamilton V  - Buren. 'The latter two ATC

talking about how all experience of responsible God-reflection has
perished and how critically reconstructed pıcture of Jesus without God
Ca  — st111 definıtively claım us the inspiration tor the WaYy to rez OUT

fellow INnan Altizer contends that (G0d has really died ın the that
all realıty 15 pPTrOCCSS of kenotic and dialectic evolution from primordial
sımplicity through continuing complexification toward entirely NC

coincıdence at-oneness. Orıiginal Totalıty“” (or God As the
primordial and sımple whole of realıty) denıed himself by creative fall
into  a evolution. Transcendent (SÖög-: (God Aa other than world)
AaPPCaTrs with evolution’s inıtiatıon. rather than being the presupposition
of creation (Altizer reJects the ıdea of transcendent God alone in
eternıty and the concept of “creat10 nıhılo") 'Ihe whole of realıty,
God included, 15 evolvıng and the entire COUTSC of iıts history has been

pPTrOCCSS of Incarnation, because NCW kind of coinciıdence identity
15 being reached. In this evolutionary Incarnatıon, God continues to deny
himself and becomes identified wıth INan. The PTrOCCSS reaches focal

290 most lucid SUMMAAaTY and reaction to LTIZER aAappCals in WILLIAM
RADEN’S The Private Sea, Quadrangle Books, Chicago, 1967, 155 In
merıca anı the Fauture of ecology, edited by WILLIAM BEARDSLEE, 'CIhe
Westminster Press, Philadelphıia, 1967, there 15 another artıcle of ÄLTIZER/S:
- Theology and the Contemporary Sensibility”, 15—31, followed Dy [WO
critical reactions: Rabbi ICHARD RUBENSTEIN (a Jewiısh God-is-dead theo-
logian, cfr. er Auschwntz, Bobbs Merrill, Indianapolis, 9 *“ Thomas
Altizer’s Apocalypse”, 32—40, and HARLES LONG'’s artıcle, ‘”C he
Ambiguities of Innocence”, 41— 51



poıint and CONSCIOUS stage 1n Jesus of Nazareth.: God became Jesus to
the decisıve extent that he died definitively toO his otherness in the ıfe
an death of Jesus of Nazareth. Resurrection that what Jesus
became (the total expression of God the incarnate Word) continues
1n I1a  j unıversally (ın all men) and completely 16 since Jesus of
Nazareth, the Word exısts in other WaYy eXcept 4A5 incarnate). On-
goingly ONC wiıith us 1n OUT NOW, the incarnate Word (also retered
to “Opırit”, “Jesus” “Christ ‘ ) 15 bringiıng progressively closer
toward . final God-man ıdentity. 'The Namne of Jesus AS SAavl1Or, therefore,
15 not sımply to be ıdentified wıth Jesus of Nazareth, but 15 used
symbol of the innermost reality of faıth the present and continuıng
unifiıcation of God AaAn INall. The final identity coincıdentia opposiıtorum
1s fully dialectical ONC. 11 be AL the furthest dialectica TEINOVEC

from either God AS5 the Original Totalıty G0od Aa other than INanll.

15 not INCTC juxtaposıtion harmony NOT CVCMN close unıty ın
which the opposıtes somehow retaın theır OW. identities. There 15 not

simple denıal of 0)91  (D opposıte (as Altizer claıms 15 the Casec 1n PUTr«c
form of relıg10n, such Eastern mysticısm, where the world and all
CONSCIOUS actıvıty 15 sımply reversed in order fo achieve OoONeENCSS wiıth
the perfect still that 15 before all motıon, VCn that of thought). In true
dialectical coincidence, both God an INa  - to be what they WEeTC

AS separated. Ihey become NDNECW ıdentity. Altizer 15 insıstent that God
a4as separate Was real, that he has really diıed to thiıs separateness 1n the
PproCcCSS of evolutionary Incarnation. By this evolution {1 also 15 radı-
cally ditfferent irom what he sed to be different that he longer
depends God separate Iirom himself, that he CE  - longer CVCI

realıstically conceive of such God In SCNSC, God 18 sti11 alıve, hut
nOt SEDATALE from Man 'The position 15 at least A much pantheistic

atheistic, though it 15 quıte different from the classıcal forms of
pantheism and atheism. Finally, he ACCUSCS traditional Christianity of
being “religi0us” 1n that it trıes to resist thıs incarnational evolution
toward God-man ıdentıty by resurrecting Jesus AS COosm1ıc Lord
negaftes man’s real present and future, because ıt returns to the past
by tryıng to cling LO the image of separate and eternal God, Dy closıng
off revelation ıth the Apostolic times and by claimıng that faıth
remaıns unchanged and autonomous despıte the changıng wWwWOor. Altizer
claıms ATC 1in “Ihırd Age”, apocalyptic time the time of
the death of God ON 4A5 different from the New Testament the
New Testament 15 from the Old Testament. The images of transcendent
God and resurrected Christ AIC increasıngly and dead, precisely
in as much 4A5 the only real Word of revelatıon and faith 15 incarnate 1n
INa  —$ and steadily approaching the full apocalyptıc ıdentity of God and
INan. ‘““Ihe Apocalyptic Totality” (Altizer’s Omega Point”) 11l be
“the Great Humanity Divine”.



Altızer: 155107 after od’'s Death
ÄLTIZER has been less concerned wıth moralıty missıion than Ha-

miılton and Van Buren. One TCason 15 hat theır Ssystems AIC largely
moralıties. Another 15 that Altizer has been intent developıing the
theoretical basıs of his incarnatıonal evolutionısm. What 15 perhaps most
discouragıng for m1ssıon 1n Altizer’'s system 15 the dea that the body of
Christ 15 rather automatically the entire world, wıth the added assertion
that the Word 15 CVCMN INOTE present and actıve outsıde of the Churches
than wıthın them (because of their relıg10us” nature). However, siınce
all of realıty 15 PTOCCSS of Incarnation by hıch ‘“+he Great Humanity
Divine” arıses, should not retreat from the PTOCC5SS NOT obstruct thıs
goal but should gıve ourselves completely LO the evolving actualıty of
OUT present (which 25 the incarnate Word)

*”T he VE Nammne of Jesus embodies the promise of these final things while
sımultaneously callıng tor total identification ıth OUT ne1ghbor. Truly, to
PTONOUNCE h1s Namme 15 LO gıve oneself to Jesus he 15 manıiıfest ın the weak
an broken NS about uS, and 4a5 he 15 present 1n the darkness, the anonymıiıty,
and the chaos of d fallen history; for the repetition of the 1Namne of Jesus 15

repetition of eternal death for INan, relıving of ultımate COSmI1C
reversal, partıcıpation VCcCn NO 1n the End hich he has promised” 1

“The Death of God”
In hat has God died”?” First of all, ıt 15 obviously frue that

Christendom has been collapsıng since the time of the Renaissance !3.
In growıingly exclusiıve INAanNnNnCrT, OUTr culture has become thıis-world
centered, empirical-minded and scıentized, posıtıvıstic and secular,
pragmatic and humaniıistic. In inverse proportion wıth this, belief iın God,
Irinity, Virgin-birth, Incarnation, soul, afterlife, miracles and UTI-
rection has diminished. None of the isolated elements of thıs increasıng
disbelief, perhaps even all taken together, 15 completely NCW, but there
does SCCIM to be forming Cver wiıder and INOTC convınced and INOTC

sophisticated COMNSCHNSUS that tradıtional Christian faıth and theology 15
dead dyıng. What 15 especlally NCW about the death-of-God atheism
15 that 1DOW atheism has arısen not only IM those who began
Christians but then chose to become “outside’’ opponents of Christianity;
oday ave the phenomenon of Christian atheists. Radical Christian

The New Apocalypse, 146
Outstanding thiıs theme AI the books of :ABRIEL VAHANIAN: The Death

of God, George Braziller, New Y ork, 1961 AanN! Waıt ıthout Idols, George
Braziller, New Y ork, 1964 For VAHANIAN’S condemnation of radıcal theology’s
proposal of Christian atheism the solution tor OUr sıtuatıon, cfr. No Other
God, George Braziller, New Y ork, 1966



atheists stay more less within Christianıty **. They want to be atheists
totally secular but remaın explicıtly Christian theır 1eW-

point 11l allow ven thıs 15 not altogether LCW. One Ca consıder Blake,
Hegel and others % PTFCCUTISOTS. Schweitzer, Bultmann, 'Tıllıch and ven

Bonhoeffer and Teilhard de Chardin prepared part of the INOTEC immedıate
scr1ıptural and speculatıve groundwork for thıs development. In sayıng
thıs, intend merely to gran' that the God-is-dead theologians appeal
ıth SOINC logic LO these earlıer thinkers emiınal for radıcal Christian
atheism. An ven INOTE ımportant preparatıon, however, has been the
consıderable number of urch Christians who ATIC practıcal agnostics,
if not atheists. Radıical theologıans ave gathere all of these actors
together and systematızed them around the 1A4  - and symbol Jesus
without the God-baggage. 'Thıs, then, 15 the 1ın hıch ‘GOd” has
dıed, and there ATrCcC two princıpal s1des to the even! 'C he first 15 that

SUMIMMAar y of theır theological reactions to Christianity organızed Ur
would requıre A much INOTC ambıtious than thıs intends to be, ven though
there 15 lıttle developed ecclesiology 1n Hamilton, Va  — Buren an Altizer. CThe
ımportant poınt for OUT PUrpo5Sc5S here 15 to take note that they COIIlCUT 1ın making
the individual Christian the direct an principal bearer of 1SS10N2. Van Buren
mMaYy be the most churchy of the three eaders of radical theology, and have
SCCIl that he advıses the Christian tOo act without thought for the INOTTOW of the
urch In recent artıcle Response: Good-by Chalcedon, Hello
1n Commonweal, vol LXXXVII 81 November 24, 1967, 275—278, Hamıilton
(probably makıng emall bow to the chorus of crıitics who have complaıned
of his subjectivism and extreme antichurchism) almost APPCATS to revert hıs
stance the ur but does not. He SayS that the bıg question today 15
the relation of Christology and ecclesiology, the question of how Christology
Can be liıberated TOmM ecclesiology. Then he 5SdyS the AUSWeTr 15 ın Dart that ıt
cannot an must not be.  ' and that the problem 15 not ONe of indıyıdualism
CTSUS communıty. He SayS Protestantism will not agaın revert to SS  its “perennial
temptation” to COoONsirue Christology the rendering of the relation of the
solitary believer to Christ However, Christian atheist, he immediately
“falls into temptation” the perenn1al one) by sayıng the Christian must seek
and SCTVC “"the community prepared to be CONIOTME: to Christ”, an he implies
that the “isible chur 18 neıther the seeker 1101 the sought (but the Christian
an the world). We 1n he has not departed essentially from his earlier position
of sSayıng that the Christian must INOVE Out of the church into the world (pushing
that movement tar ıt Ca  $ g'0) 1n order to find Jesus there ın the neiıghbor
and “be Chr  15  tn to hım. For his V1ICW of the church, cfr. “ Thursday‘s Child”,

57—93, Radıcal T’heology and the Death of God, especlally 91  9 where he
g1Vves three understandıngs of the church, opting for the third *But somehow
he the theologian) has had to OINe to define the church 1n third WAaYy., The
church 15 present whenever Christ 15 being formed Ng in the WOr.
hıs 15 VE Vvaguc WaYy of describing his feelings about the communıity, Ven

though iıt has outlınes, preaching, sacraments liturgy.” The tradıtional
Church and ıts claiım to be the body of Christ) plays VE iımportant, uLLY
negatıve ole iın the thought of Altızer. Unfortunately, the Gospel of Christian



OUT evolvıng culture has thrust into  y the complıcated PTOCCSS of losıng
the joıints to what W as INOTIC less unılıed and viable thought-structure
tor the understandıng and expression of the faith KEmpirıical thınkıng

LO reduce OUT faıth and theology to collection of P10US storıes
an metaphysıcal assertions. hat besieged faıth rema1ıns alıve and actıve,
but OUT efforts to bring ıt to speculatıve understandıng and eXpression
1ın WaYy that 15 both responsıble to ıt and for it 1n the modern world
ave tallen into  e INany earnest but overly inadequate theological pleces.
Christianıity, however, has been 1n like, vVecn f less SEer10UsS, sıtuatıons
before. 'CThe second sıde 15 INOTEC ımportant. Not only has OUrTr culture
unden1ably become INOTEC and INOTC secular, but Christian theologians *!®
ave reacted to thıs sıtuation Dy tryıng to transform Christianity into
an atheism, Christian atheism centering 15 attıtude toward the world
around the IT1}  S& Jesus without God The novelty 15 their clear intention
to be atheists zıthın Christianity, theır systematıc efforts to maıntaın and
develop thiıs cho1ice Christology.

Missıology after “"The Death 07 God”

1f this 15 the In hıch May and iındeed must acknowledge
“the death of God’”, then Ca  — begın to sCceC how ıt should affect OUT

mi1ss10logy. The problem 15 un1ıquely Christian ONC. Only Christians

Atheısm 15 not indexed, but the reader wiıll find the 6SSCI1CE of Altızer's theory
of ur 9—10, 12, 19—20, 24—27, 4  p 132—133, 136—138, 151
(We apologize for the confusion of urch appearıng 1NOW ıth capıtal and
NO wıth small letter. Hamilton and Van Buren speak otf ‘d'l Ch” and
Altızer of ““Church”.) For posıtive and practical death-of-Go ecclesiology,
cfr. ERNEST HARRISON’S UT| ıthout God, Lippincott, Philadelphia/New
York, 1966

'There has been tendency (passiıng DNDOW 1ın the Uniıted States and Canada,
but st111 strong 1n Europe) to represent ““the death of ” movement 4S
Sma. and ephemeral sensationalism spawned by its dramatic tıtle and the
Press fanning of the flames. hat 1S false “hope  23 rather, unhealthy
kind of wishful thinkıng. The identification of Chr  ıst anı the problem of
God have dominated theology for Very long time ome solutions to these
problems have been inching toward this adıcal posıtıon. Bultmann an Tillich
aTe certaınly N its INOTE immediate predecessors (Altizer Tillich
the “father” of modern radıcal theology meanıng Christian atheism. Cfr.
The Gospel of Christian Atheism, J In Germany, Herbert Braun IMay
be numbered Ng the Christian atheists. In England, Varıo0ous Christian
philosophers of relıgıon (whose background 18 that of logical positivism
linguistic analysıis) have stood close to thiıs adıcal position also an
Braithwaite and Miles are indıstinguıishable TOM Christian atheists. In
Canada, there 15 Ernest Harrison. In the United States, must ad  C Henry
Malcolm, Maynard Kaufmann, Robert Jenson AN! John Phillips {O the
Christian atheist CaInNpD, besides Hamilton, Va  w} Buren and Altizer.
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EOGCE e with theologizing about Christ AS OUr salvation and
about the relatiıon of Christ to God The God-is-dead theologıans arc
proposing VAarlous forms of hat ImMay be Justly characterized kınd
of monophysıtısm in FCVETSC, 1. C whatever God Was supposed to be
InNncCan 15 swallowed 1n the MJA  in Jesus. They AICc right to return theology
radıcally agaın to Christology and to emphasıze Christian mi1issıon and
moralıty 4S streamlıned Christ-witness and Christ-imitation. But they
AIC 115 1n reducıng Christ LO Inere humanıstıic mo of the best
WaYy fo TrTea OUr neighbor. We ATC sımply not dealing wıth the real
Jesus, when claım to choose hım, to judge and select about him
hat wıll 17 'There 15 Jesus without the Father, and the Father
1S not Just another word tor Jesus. Christian m1ssıon cannot be based

hat becomes humanistic “ Jesusology” ““Christosophy”, because
ONC hand it CGC4asSECS to be meanıngfully Christian and the other

hand it retaıns exclusıve symbolısm and commıtment that its InNneTC
humanısm longer logıcally justifies. Speculative theology 11l ave
IO OINEC to gT1DS not only wıth the general condıtion of INa  - today but
also wıth this peculiar problem of missıonary-minded, Christological

ome of the theologians addressing themselves to the od-problem today
en]oy the appCarchlc of greater orthodoxy than the God-is-dead theologians,
because they remaın theistic. However, when they consıder theology 4A5 SOINC-

thing above other prlıor to Christology, they tend to regard God less 4S the
Father CGhrist reveals an INOTE “the Ground of being” the ultımate
““"Ihou” character of being 'n other philosophıcal psychological
construct hıch reveals ıtself everywhere Iso 1n Christ. The result of
thıs 15 reduction of Christ that [so 18SU€Ss in consıdering hım merely INa  -
an finds ıt difficult to defend the uniıqueness of hıs Savıng revelatıon of God
Representative of thıs posıtion AI the bıshops RoBInsoNn, Honest
God, SCM Press, London, 1963, and JAMES PIKE, Tıme for Christian
Gandor, Harper anı Row, New York, 1964 Robinson exemplifies thıs stance
ven INOTEC clearly In Exploratıon ınto God, SCM Press, London, 1967, 1ın which
Christology 15 virtually absent the plea that 1ın tiıme of God’’s death
must hirst explore urther the meanıng of before Ca  $ develop the
theme of “(God W 3a5 1n Christ’ (p 9) What? Know God first and then Ca  $
know how God Was in Christ? We fin thiıs the very opposıte of the 4Ath Gospel,
that Jesus Christ 15 the WaY, the light anı the truth. Jesus alone knows an
reveals the Father John 1:18) In all earnestness, beliıeve it may ell be
IMNOore Christian ın 0247 tıme, the God-is-dead theologians have done, to throw
ver all such separate efforts to discover A God-concept and then cshow ıt 15
actıve ın Christ) an sımply take Jesus alone enough.

John 15, 16; Matthew 12, 30 and Luke 11,23. When Ne s ommiıtments to
certaiın contemporary estimation of philosophy, lınguistic analysıs, sclence,

evolution eic. require that he reconstruct the Jesus of Nazareth whom the
Gospels wiıtness Christ the pattern of these ranches of learning (so that
he Ca  $ accept “JCSUS” the pattern for hıs life), hat happens to the logic
of hıs claim that ıt 15 Jesus who 15 the ultımate fOCus of hıs obedience, TUS
and loyalty?



atheıism. his encounter should eventually impress miss1iology with
NC force that sound Christology must be INOTC than VCI the touchstone
of authentic Christian mM1SS10NAary thinkıng. Christians cshare 1n and COMN-

tinue the divine mM1SS10N of theır ounder and head They ave other
missıon that 15 not subordinate to this 'TIThe Christian 15 not sent merely
to the world hıs 15 particularly widespread and well-meant
but sadly humanıstic and non-Christological idea. It 15 true hat the
Church’s goal 15 to and not to domiınate the world But the character
0f that Servıce MUST hbe the extensıon o} GChrists O72 servanthood. In
faithfulness to Christ that service must always remaın 1n the end
‘“folly” and “stumbling block”, erucihed to the world and eschatolo-
gical challenge LO merely world-centered present and future, because
the world 18 not to dominate INd  - either. Waıthout ceasıng tO take the
fact of his fallenness an y less earnest, the Christian must embrace the
world AS created go0od and recreated in Christ, he must aCccept the
world 2A5 sacramental (1ts realıty and value 15 Father-ward through
Christ) and not aCt AS though he could be ımıtator of and wiıtness
to Christ and still belıeve that the whole of salvatıon lıes 1n “authentic
existence” 1O SOILNC distant but this-side-of-death future for lucky
generatıon to oMmMe. very good work should and must be assumed Dy
Christian m1SsSs10N: medicinal, educational, eCONOMIC, soclal, cultural “
CVCIN to the extent of supporting polıtical revolution where justice and
practical charıty CI Y for ıts necessity. But Christ worked sıgn for
the sake of the s1gN, but for faıth 1ın hım and in the Father who sent
hiım hat must be the SOUTCEO and goal of UT continuatiıon of Christ’s
m1ssıon. Missıology must be otally and soundly Christological, faithful
to the real Christ of the kerygma.

But 1n order that missiology be otally and soundly Christological 1n
thiıs time “Of the death of God’”, must realıze AaNCW where Christo-
logıcal reflection and m1ss1ıon begın. It should not be surprisıng that

ave atheists within Christianıty today The o0e€s not lıe alone
1ın the collapse of Christendom and the steady 15SC of pervasıve and
one-sided secularıstic thinking. 'IThe condıtıon of the Christian CGhurch
15 ealy one !8. And ıt 15 especlally wiıthin the vVery heart of the Church,
1n the liturgy, that the Church has long been lifeless. The Protestant
character of the death of God movement to thiıs tiıme might vecn indıicate
1n part that thıs 15 ruer 1ın these Christian Churches. Christian reflection
Ca  I only begın from Christian lıyıng. ÖOne of the most obvıous character-
istıcs of the death of (10d theologıes in eneral 15 that they SCC

Christian ıfe in the gathered communıty in lıturgy but only ın the
iımmediıate secular servıce of the neighbor. Why ave llowed thıs

In he Grave of God Has the UT d Future?, Urns an Oates, London,
1967, ROBERT ÄDOLFS that the problematıcs about God an! Christ AT

sSymptoms of deeper problem: they state of the ur Cfr. CSP OLD



mortal separatıon between what SaYy and do ...  1n church” and ...  1n the
world ”” Christian lıturgy mMUust lıye and ıt must be ON  (D with OUT total
ife 'T he ser10usness of this Can hardly be overstressed, for ıt 15 iın the
lıyıng experience of the Christian communıty OINC together 1n lıturgy
that Christianity 15 constıituted, that the New 1 estament witness ıtself
egan LO take oral shape, that sound Christological lıyıng and thınkıng
and m1ss1ıo0nN arlıse. ÖOne of Paul’s mMmoOost xalted Christological reflections
(Phıl Z 6—11) exemplifies this ell TOom prıson he wriıtes to the lıtur-
gıical gathering, callıng words of theıir lıturgical wıtness of Christ,
to emphasıze the moral and mM1sS10Nary meanıng of their total sıtuatıon
(cir especlally the wıder context of Phıal ba 2! 18) Christian
m1ıssıon orıgınates wıth basıc Christian wıtness. hiıs emphasızes that
mı1ıssıon 15 the fundamental business of V  Yy believer CVCIO and
especlally he 15 sımply wıtnessing h1s faıth within the gathered Christ-
1an communıty. Here 15 present the W of the rısen Christ, iın whose
ıle and m1ssıon AdIiC incorporated. 1ss1ıon 15 communiıcated and
received and shared 1n Word and Sacrament. 1f the members of the
Christian body tail here, they faıl 27 M1SSLON ONE another they faıl
where M1LSS10N begins, at the lıyıng center from Out of hıch Christian
wıtness must be continually MOVINg.

Summar'y
What about missiology, then, after "the eı of G dup MUStT

ser10usly and sympatheticaly reckon wiıth atheism zıthın Christianity.
And fto do thıs, ıt MuUust be thoroughly and oundly Christological.
“ınally, to be thoroughly and soundly Christological, mı1ss10logy 1n

the time of od’s ea must Spring INOTC than ECVer before from zntal
lıturgical experience of OUrTr communa|l knowledge and wıtness of Christ.



ZUR SITUATION DER ISSI  SS
DE  ND

von Jos Otto SJ

Meın Referat! soll eın Situationsbericht ber dıe Missı1onspresse ın
Deutschland sSe1IN. Wie die gesamte Kırchenpresse zeıgt auch die Missions-
TCSSC nach Thematik, nach raäumlicher Verbreitung, nach sozialer T1
gehörigkeıt der Leserschaft i1ne Fulle VO  - Überschneidungen. Das macht

ıcht leicht, ın die Darstellung eıine saubere Ordnung bringen, wı1ıe
S1C für eın Urteil ber dıe heutige Sıtuation der Miss1ıonspresse wuüunschens-
wert ware

111 zunächst dıe Aufgabe der Missıonspresse arlegen. Ist doch die
Aufgabe zugleıch das entscheidende Krıterium, nach dem KEıgenart und
Wert der Missionspresse beurteilen sind. Dann mochte ıch einen ber-
blick über dıe Missionszeitschriften un eine kurze Kennzeichnung der
Eıgenart einıger Blaäatter un einıger Gruppen dieser Blätter geben. End-
lıch sollen dıe heutigen Tendenzen 1in der Neuorientierung der Missıons-
ICSSC aufgezeigt werden.

Aufgabe der Missıonspresse
Die Wichtigkeit un! Notwendigkeıt einer Missıonspresse erg1ibt sıch

Aaus der Eigenart der Missionsaufgabe der Kirche Diese Missionsaufgabe
lıegt 1mM Spannungsfeld zwıschen „Heimat un Miıssıon“, zwıschen „MiıS-
sionstätigkeit draußen“ un: der „Missionshilfe daheim“, W1e INan früher
sagte, oder, wıe INd)  - heute richtiger sagt: zwischen den „Jungen Kirchen
und den „alten Kirchen“ Die Missionsarbeit in Asıen, Afrika, Ozeanien
un! Lateinamerika eben weıl Missıonsarbeit, Arbeit den „NCUCHN
Kirchen“, 1e€ noch ıcht AQus Jandeseigenen Kraften alleın leben un WITr-
ken können un!: darum auf die vielfältige geıistige, personelle, finan-
zielle Hilfe AQUS den Ländern der alten Kırchen angewlesen ist, braucht
darum eiıne verbindende Brücke Dieses „Brückesein“, das ist die Funk-
tıon der Missıonspresse 1m Rahmen der Missionshilfe. Die Missionspresse
soll raumlıch un: geistig ferne-fIfremde Völker un:! die missionarısche
Arbeit unter iıhnen den Christen der alten Kirchen ahe bringen. In
welcher Weıiıse dıe Missionspresse diese Aufgabe auch ıimmer erfüllen
sucht, nıemals ll S$1C 1n erster Lınıe die Neugıer oder dıe Erbauung der
Leser befriedigen, sondern 1n erster Lıinıe 11l S1C der Missionsarbeit
„draußen“ helten. Miss1ıonspresse ist ein Stück der Missionshzlfe! Hier
lıegt Kıgenart un Schwierigkeit der Missıonspresse: Sie beschäftigt sıch

Gehalten auf der Sitzung der „Bischöflichen Kommission für W eltmission“
Oktober 1967 ın Maıiınz.

b  P AÄus praktischen Gründen wurde Lateinamerika mıiıt berücksichtigt.



icht mıt Fragen aus dem unmittelbaren Lebens- un! Interessenbereich
der Leser, sondern mıt den Lebensfragen anderer Kontinente. Wenn
ferner heute die weltliche Presse, WE die anderen Massen-Medien
(Rundfunk, Fernsehen) dıie profanen Fragen dıeser Kontinente un Vol-
ker taglıch 1n die Familien unserer Christen bringen, WeNnNn durch dıe
Entwicklungshilfe wı1e früher durch dıe Kolonialbewegung ıne
innerweltliche Aufgabe den fernen-fremden Völkern auch UuUNsCITIC
Christen als Bürger VO'  - Wohlstandsländern herangetragen wird, dann
brauchen WITr mehr eıne Missionspresse, die dafür SOoTgT, daß u  ber
diesen innerweltlichen Aufgaben den ternen-Iremden, meıst noch
nıcht-christliıchen Völkern die kirchliche Missionsaufgabe ıcht aus dem
Bewußtsein unserer alten Kırchen verdrängt oder auch 1Ur den
Rand des Interesses abgedrängt wird.

Demnach kann INa  3 VO  — einer dreifachen Aufgabe der 1SS10NS-
PTEeSSC sprechen: Erstens: Meinungsbildung. Wir brauchen ın der „Hei-
mat- 1n den alten Kırchen, eın grundsatzlıch überzeugendes un! eın tat-
achlich umfassendes Wissen un: Verstehen VonNn den Missionen. „Was ıch
ıcht weiß, macht miıch ıcht heiß“ Zweıitens: Gewissensbildung. In -

Gläubigen muß eın chrıstliches Verantwortungsbewußtsein für die
Mıssıonen gebildet werden, eın mi1issıonarisches Gewissen: dafß Inan nıcht
Christ seın kann, ohne mi1issıonarısch se1in. Drittens: Werbung. Das
missionarische Wissen un Gewissen muß ZUT 'Tat werden, muß siıch in
konkreter Hiılfe un Mıtarbeit für die Missionen auswirken: geistig,
personell, finanziell. Missionarısche Meinungsbildung, miıissıonarısche Ge-
wissensbildung, missionarische Werbung sınd die dreifache Aufgabe der
Missionspresse in Wort un Bild

Dazu sagt das Zweıte Vatikanum 1mM Missionsdekret (n 35) Wenn
„die Sanzc Kırche missionarısch un: das Werk der Evangelisation eine
Grundpllicht des Gottesvolkes ist dann ist jemand 1LUTr soweıt Christ
als mi1ssionarıs e  ist un irgendwie dem Missionswerk der Kirche dient.
Darum heißt 6s weıter 1m Missionsdekret (n 36) Is Glieder des leben-
dıgen Christus, durch Taufe, Firmung un Eucharistie ihm eingeglıedert
un!: gleichgestaltet, ist en Gläubigen die Pflicht auferlegt, der Ent-
faltung un dem W achstum seines Leibes mitzuwirken, damit dieser

bald WI1e möglıch TT Vollgestalt gelange (Eph 4, 13) Deshalb mogen
alle Kınder der Kirche eın lebendiges Verantwortungsbewußtsein N-
ber der Welt hegen un!: iıhre Kräfte für das Werk der Kvangelısation
einsetzen Damıt aber dıe Christgläubigen, einzeln un insgesamt, über
die gegenwaärtige Situation der Kirche 1n der Welt gut unterrichtet sınd
und die Stimme der Scharen hören, die da ruft ‚Hilf uns (vgl Apg 16,
sollen ihnen dıe Nachrichten ber die Missionen, auch durch Eınsatz der
modernen publizistischen ıttel, dargeboten werden, daß S$1e die mM1S-
sionarische Aufgabe als iıhre eigene erfassen, für die unermeßlichen und
tiefen Nöte der Menschheit ıhre Herzen offnen un sıch gedrangt fühlen,
ihnen Hilfe kommen.“ Miıt diesen Worten hat das Konzil Aufgabe



und Wichtigkeit un Kıgenart auch der Missionspresse deutlich heraus-
gestellt.

I1T Überblick un Kennzeichnung der deutschen Missıonszeitschriften
Damıt komme ich ZUIL. zweıten Punkt Überblick un Kennzeichnung

der deutschen Missionszeitschriften.
Zunachst iıne Vorbemerkung. Sie scheıint mI1r nıcht unwichtig für

eine sachgemäße Beurteilung dessen, Was WITr „Missionspresse“
iıcht jede Zeitschrift, LLUTr weıl S1C VO  - einem Missıonsorden heraus-
gegeben wird, ist eshalb schon iıne „Missionszeitschrift“. Nur ann kann
S1Ce „Missionszeitschrift“ genannt werden, WEeNN iıhr Inhalt Sanz oder
hauptsächlıch die Missionen etrifft Kınige Beispiele. Die Stadt (sottes
der Steyler Missionare ıll keine Missionszeitschrift se1n, sondern eıne
allgemeine katholische Famıilienzeitschrift, dıe In iıhrem reichen Inhalt
auch den einen oder anderen Missionsbeitrag bringt, W1e auch andere
katholische Zeitschriften tun ÖOder Der Weinberg der Oblaten, Der Volks-
MULSSLONAT der Redemptoristen, U, a., Diese Blätter wollen relig1öse Fa-
miılıenzeitschriften se1n, die das Apostolat des betreffenden Ordens ın
seiner aNZCNHN Vielfalt durch die Zeitschrift 1Im gedruckten Wort weiıter-
führen, wobe]l naturlıch auch dıe Missionsarbeit des betreffenden Ordens
eingeschlossen ist.

Wenn ıch 1er un jetzt VON Missionspresse un: Missionszeitschrift
spreche, dann meıne ich LUr Zeitschriften, deren Inhalt SaAanNzZ oder doch
hauptsächlich uüber Missıonen handelt. Diese Vorbemerkung deutet schon
d dafß einfach ıcht stımmt, wWwWeNnnNn 198078 immer wıeder VO  - den „vıelen
Missionsblättern“ redet un chreibt Es sınd Sar ıcht viele, dıe das
IThema 1ss10n ZU Hauptinhalt haben Und darum scheint die Frage
einer Zusammenlegung VO:  > Missionsblättern auch Sar ıcht akut, WwW1€e

zuweılen dargestellt wird.
Wie hoch ist dıie Lahl der Missionszeitschriften und wIıe hoch iıhre

Auflage? Das letzte Kırchliche Handbuch (1961) gibt 479 katholische Feit-
schriften mıt einer Gesamtauflage VO:  - 18,5 Millionen. Kıgentliche
Missionszeitschriften, die ıhren Inhalt Sanız oder hauptsächlich den Mis-
sionen wıdmen, hatten WITLr bisher vielleicht etwa ZWanzıg. Sie hatten
ine Gesamtauflage von gut Tre1 Miıllıonen oder 16 %0 der Gesamtauf-
lage der katholischen Zeitschriften. Von dieser Dreimillionenauflage
nahmen dıe vıer Zeitschritten des Päpstliıchen Werks der Glaubensver-
breitung, des Papstlichen Missionswerks der Kınder also Weltmission
(Aachen un! München), Ghristz Reich und Sternsinger alleın gut
2,5 Millionen 1n Anspruch. Der est VO  ; einem echstel (d VONn
einer halben Miıllion) verteıiılt siıch auf die übrigen Missionsblätter.

Ihrem Inhalt nach kann ILal dıe Missionszeıtschriften iın zwel Grup-
PCH einteılen: die allgemeınen Missionszeitschriften, dıe sıch ber die
Grenzen der Missionsinstitute hinweg mıt dem gesamten Missionswerk
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der Kırche befassen, un die besonderen Missionszeitschriften dıe ihren
Inhalt auf bestimmte Missionsgebiete begrenzen.

Allgemeıine Missionszeitschriften en WITr 1n Deutschland sıeben:
Dıe vierteljahrlıche Zeıtschraıft für Missıonswissenschaft un Relıgions-
wiıissenschaft (Münster). Dann die Gruppe der Zeitschriften der apst-
lichen Missionshilfswerke: dıe zweıimonatlıchen Sternsinger für Kinder,
dıe Weltmissıion Aachen) als zweimonatlıche Miıssıonszeiıtung für Kr-
wachsene 1mM Bereich der Aachener Missionszentrale (d. h außerhalb
Bayerns), dıe Weltmuission (München) als zweimonatliches Missı0ons-
magazın für rwachsene innerhalb der bayerischen Diözesen, G hrıstz Reıch
als zweimonatlıche Missionsıillustrierte VOT em für dıe Jugend ach dem
Sternsinger-ÄAlter, Die katholıschen Missıonen als zweımonatlıche eıt-
schrift für den Klerus (zumal 1mM „Priester-Missionsbund”) un: für geistig
mehr interessıierte un! darum auch mehr verantwortliche Laien, die me1l1-
stens zugleıich Miıtglieder des Papstlıchen Werkes der Glaubensverbreitung
sind. Erganzend diesen Zeitschriften der Päpstlichen Missionshilfs-
werke treten noch vierteljährliche Werkblätter: Prıiester un 1SS10N,
theologisch-pastorale Mıtteilungen und nregungen des Priester-Miıs-
sionsbundes un Schule un Miıssıo0n, missionspadagogische Werkheite
des Päpstlichen Missionswerkes der Kinder für Priester, Lehrer un
Katecheten. Als sıiebente allgemeıne Missionszeitschrift seıt 1966 ıst noch

CNNCH Kontinente als zweimonatliches volkstümlıiıches Missıonsmagazın
herausgegeben VO:  - 23 Orden un!: Instıtuten, dıe deutsche Missıonare
aussenden. Das gute Dutzend anderer volkstümlicher Missionszeitschriften
sınd partikuläre Zeitschritten verschiedener Missionsorden un! Instıtute
mıt partikulärem Inhalt ber die Missionsarbeıt dieser Gemeinschafiten.

Dazu MUu noch ine starke Gruppe VOIL Missionsblättern genannt WCI -

den moöchte s$1C kurz als Kontaktbläütter kennzeichnen. Es sıiınd Jahres-
berichte, W erbebläatter, hektographiert oder gedruckt, nıcht umfangreich,
ıcht kostspielig, zuweiılen aber recht geschmack voll, mıiıt oder ohne Biılder
S1ie werden VOoIll Missionsprokuren, VOIl einzelnen Missionsgebieten, VO  -

einzelnen Missionaren, VO  - einzelnen Missionswerken herausgegeben,
me1st kostenlos, also ıcht 1m Abonnement, 1n zwangloser olge oder
auch periodisch Verwandte, Freunde, Bekannte versandt. Sie sollen
zwischen den betreffenden Herausgebern un ıhren Heltern un Freun-
den den Kontakt pflegen. Dıe Zahl dieser „Kontaktblätter ist unzahlbar,
zumal WeNnn INnLan noch dıe „Missionskalender”“ hinzurechnet, dıe aber meiıst
allgemeınen Inhaltes SIN während dıe Missıonen darın 1LLUT einen mehr
oder wenıger großen Anteil Inhalt haben

An der dreitachen Aufgabe, dıe ich für dıe Missıonspresse nannte
(missıonarısche Meinungsbildung, missionarische Gewissensbildung, mM1S-
sionarische Werbung) nehmen diese Missionszeitschriften teil, allerdings
miıt unterschiedlicher Akzentsetzung. 1€e Zeıitschrıft Jür 15S10NSW1ISSCN-
schaft un Religionswissenschaft dıent der fachwissenschaftlichen Mis-
S10NS- un Religionsforschung. Die hatholıschen Missıonen diıenen der



missionarıischen Bildung beim Klerus un: bei den geistig mehr ınter-
essierten un: darum auch mehr verantwortlichen Laien. Darum wırd
diese Zeitschrift VO Priester-Missionsbund als Jahresgabe übernommen
und den Lai:enmitgliedern des Papstliıchen Werks der Glaubensverbrei-
Lung angeboten. Die übrıgen Missionszeıtschriften dıenen ebenfalls dieser
Meınungs- un Gewissensbildung, aber auf volkstümlicher Ebene Das
gilt für dıe Blätter der Papstlıchen Missionshilfswerke un: für dıe Blätter
der Missıonsınstitute. Darüber hinaus setfzen diıese volkstümlichen Mis-
sionsblätter einen starken Akzent auf die miıssionarısche Werbung
Berufe und finanzielle Hilfe Doch ware talsch, 1ın diesen Missions-
blättern. zumal denen der Papstlıchen Missıonshilfswerke, ausschließlich
Werbeblätter für Geldsammlungen sehen. Ausdrücklich sagt das Mis-
sionsdekret des Zweiten Vatikanums: Den Päpstlichen Missionshilfs-
werken mıt iıhren Zeitschriften „gebührt mıt Recht der erste Platz, da
S1e Miıttel darstellen, die Katholiken VO  — Kindheit mıt einer wahrhaft
unıyversalen un! missionarıschen Gesinnung ertüllen und ZUT tatkräf-
tıgen Sammlung VO'  —; Hiltsmitteln ZU Wohl aller Missionen gemals den
jeweıligen Bedürinissen anzueijfern“ (n 38) ast ausschließlich der Wer-
bung, zumal der Geldwerbung, dient dagegen dıe Masse der „Kontakt-
blätter“. Fur die Geldwerbung sınd S1e vielleicht gewınnbringender als
die Zeitschriften, die selber 1e1 Arbeit un eld kosten.

IIT Heutige Tendenzen ın der Neuorzentierung der Missıonspresse
komme jetzt ZU dritten eıl meınes Reierates: die heutigen Ten-

denzen In der Neuorientierung der Missionspresse. Soweit ıch sehe, zeıch-
1CNMN sıch Zzwel Tendenzen ab, ıcht NUur 1ın der deutschen Missionspresse:
Expansion un! Konzentration. Beıide Tendenzen haben das gleiche Zaiel
das Missionsanliegen wirksamer ZUT Geltung bringen.

Expansıon Das Missionsthema hat heute dıe Grenzen der eigent-
lıchen Missionszeitschriften überschritten. Immer mehr Blätter der Kirchen-
TFCSSC öffnen sıch dem Missionsanliıegen. Das iıst ine sehr erfreuliche Ent-
wicklung. Hıer zeigt S1C]  h d w1ıe die Missıionen der Kirche immer mehr
Aaus eıner Art „Privatsache” VO  - Orden un Missionsinstituten einer
Sache oder WwWI1IEe das Zweıiıte Vatikanum 1m Missionsdekret sagt
einer „Grundpilicht“ des aNZCH Gottesvolkes geworden S1nd. Das gıilt
tür die Kırchenzeitungen der Biıstumer, aber auch für die Vereinspresse
und sonstige atholische Zeitschriften un W ochenblätter. Das Missions-
anlıegen beginnt, sıch 1ın die übrige Kırchenpresse „integrieren . ber
das Jahr hın sınd mehr oder weniger auch dıe Missionen Gegen-
stand der Darstellung, entsprechend der TI hematık der betreffenden Zeit-
schriften, VOT em aber den dreı überdiözesanen Höhepunkten der
Missionshilfe: Sonntag der Weltmissıon 1m Oktober, Misereor 1in Fasten-
und Österzeit, Adveniat ın Advent- und Weıiıhnachtszeit. Hinzu kommen
noch dıe Höhepunkte für Sonderaktionen einzelner Bıstumer, Pfarreien
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und Vereıine: Z. Tokio-Kollekte des Erzbistums Köln, Patenschaften VO'  3

Bistümern, Pfarreien, Vereinen USW.
So segensreich diıese Ausweıtung, ja diese „Integration“”, des Missıons-

anlıegens 1ın die gesamte Kırchenpresse ist, sehr C655 dadurch ıcht mehr
als Werk der Übergebühr, sondern als selbstverständlicher Wesensteil des
gesamten kirchlichen Lebens erscheint, 1n das gesamte kirchliche Leben
integriert wiırd, kann diıese Expansıon un! Integration doch die eigent-
iıche Missıonspresse ıcht voll ersetzen; denn die anderen Zeitschritten
berücksichtigen das Miıssıonsanlıegen doch meıst 1Ur unter der 'Thematik
der eigenen Zeitschrift, daher also 1LUT mıiıt „Auswahl“, WITr rauchen aber
ine systematische Pflege des Missionsgedankens un: der Missions-
ewegung, wenıgstens bei einem eıl unserer Katholiken. Und das annn
1Ur durch ıne eigene Missionspresse geschehen

Konzentration In der deutschen Miss1ıonspresse herrscht teilweise
eıne Tendenz ZUT Konzentration. Diese 'Tendenz hat Zıel, mıt wenıger
Zeitschriften höherer Auflage un dadurch einer besseren Qualität
nach nha unı Aufmachung kommen. Die Tendenz zeigte sıch schon
gleich nach dem Ende des zweıten Weltkrieges. Man stand VOT der Frage
Sollen alle Iruheren Missionsblätter wiedererstehen? anı fragten sich
Sar, ob I1a icht Sanz auf eine eigene Missionspresse verzichten un!
das Missıonsanlıegen 1n diıe gesamte Kıirchenpresse „integrieren” so

a) Kınıge eKanntie Missionsblätter wurden nach dem zweıten Welt-
krieg scht zo2eder herausgegeben. Interessant ist, daß A die größte
deutsche Missionsgesellschaft mıiıt den meısten deutschen Miıssıonaren
auf ihre eigene Missionszeitschrift verzichtet hat die Steyler geben ıhren
früheren Steyler Missı:onsboten ıcht mehr heraus. Sie eschränken sıch auf
Stadt (sottes un: Jesusknaben, die beide ıhrem Inhalt nach keine eigent-
liıchen Missionszeitschriften sınd, auch WC:) der finanzielle (Gewinn (z. B
aus Stadt Golttes) laut Untertitel der Zeitschrift „der Unterstützung des
Missionswerkes“ diıent. Auch Pallottiner, Dominikaner, Kapuziner, Schwe-
stern VO kostbaren Blut, Dominikanerinnen VOIl Schlehdort en nach
dem Krıeg ihre rüheren Missionsblätter ıcht wıeder begonnen. Von den
108 Orden un Instıtuten, dıe deutsche Mitglieder in den Missıonen haben,
gibt heute kein Dutzend mehr eigene eigentliche Missionszeitschriften
heraus. Sie suchen, auf andere Weise für iıhre Missionsarbeit Beruftfe
un! finanzielle Hiltfe werben. Zunachst durch die schon genannten
„Kontaktblätter”“. Dıie meısten Orden un Instıtute, die ja meiıst keine
ausschließlichen Missions-Institute Sind, suchen die Werbung Interesse,

Eine eigene Art „Expansion" in der Missıonspresse geschieht se1t einıgen
Jahren ın der Missionspresse Italıens. Statt dıe vielen kleinen, oft wen1ig
attraktiven Missionsblättchen zusammenzulegen, hat 100078  $ diese Blaätter MAassıv
vergrößert un:! verbessert. Aus kleinen Blättchen wurden umfangreiche moderne
Magazine, umfangreich 1ın Format und Seitenzahl, modern un! aufwendig ın der
Aufmachung. Es gibt Missionszeitschriften, 1e monatlıch bis sechzig Seiten 1mM
Format des amerikanischen Lıife-Magazine umfassen.



Beruflfe, Finanzhilfe für iıhre Missıonen in ihre gesamte apostolisch-
carıtatıve Arbeıt integrieren, dafß S1C glauben, auf eıne eıgene
Missionszeıitschrift verzichten können, zumal WCLN LUr eIn geringer
Prozentsatz ihrer Mitglieder 1n den Missıonen wirkt

ine andere OoOrm der Konzentration der Miıssıonspresse ist dıe
Umwandlung VO  3 Monatsblättern in Zweıimonatsblätter, also die Heraus-
gabe VON NUr sechs sta zwolf Heften 1mM Jahre Diesen Weg sınd Zi.

alle Zeitschriften der Päpstlichen Missionshilftswerke ach dem zweıten
Weltkrieg Sie en dadurch Personal un Materıal FC-
spart, ohne Wirksamkeit verliıeren. Dadurch WIFT:  d überdies dıe
Leserschaft entlastet un Raum geschaffen auch für andere Zeitschritten.
Diese der Konzentration zeıgt sich auch dadurch gerechtfertigt, daß
das Missionsanlıegen heute immer mehr auch VO  - der übriıgen katholischen
Presse übernommen wird.

C) ine dritte Konzentration nach dem zweıten Weltkrieg War der
Verzicht des Priester-Miıssıonsbundes, der 859/0 des anzZCh Klerus in
Deutschland umfaßt, auf SCe1InNn bisheriges Miss:onsijahrbuch un dıe ber-
nahme der Katholischen Missıonen als Jahresgabe alle Miıtglieder des
Bundes. Man INg VO  $ der Überzeugung AausS, daß der Klerus und die
geistig mehr interessierten un darum auch mehr verantwortlichen Laien
über die Missionsthematik ziemliıch 1n gleicher Weise angesprochen WeTr-
den können. W arum also Zwel verschiedene Missionspublikationen mıiıt
gleicher Zielsetzung? Was der Klerus theologischen un pastoralen
Missionsiragen 1mM Unterschied den Laıen braucht, WIT: ergänzend für
den Klerus 1n den vierteljährlichen erkheften Priester un 155102
geboten Konzentration mufß CS auch genannt werden, daß den Kathaolı-
schen Miıssıonen Vertreter er Missionsinstitute, auch Ausländer, mıt-
arbeiten.

1er könnte INa  $ fragen, ob nıcht zweckmäßig ware, Wenn die
beiden deutschen Zentralen des PW 1n Aachen und München e  1  hre Volks-

Dag muß für ine sachgerechte Beurteilung der Missıonspresse berücksichtigt
werden. Von den 108 ÖOrden un! Instituten, die eutsche Missionskräfte stellen,
sınd 1L1UT Sanz wenige, die ausschließlich der wenıgstens hauptsächlich re Mit-
glieder 1n die außeren Missionen schicken. Tatsächlich en NUur von diesen
108 (Gemeinschaften die Häalfte der mehr ihrer deutschen Mitglieder ın den
außeren Missionen: vier männliche Institute: Weiße Väter miıt 0/9 ihrer
deutschen Mitglieder, Franziskaner-Missionsbrüder (Haselünne) mıiıt 65%/0,
Maristen-Schulbrüder mit 64°%0: Gemeinschaft Johannes miıt 54%/0: ferner DNCUN
weibliche Institute: Dominikanerinnen-Schlehdorf mıit 84° /0, Dominikanerinnen-
Strahlfeld miıt 849/0, Dominikanerinnen-Neustadt mıt 80%/0, Benediktinerinnen-
Tutzing mıiıt 62%%, Missionsschwestern vVon der Unbefl Empfängnis miıt 58%/0, In-
ternationale Missionshelferinnen mit 55%/0, Schwestern VO Kostbaren lut mıt
50%/0, Franziskanerinnen Von der nbfl Empfängnis mıt 50%/0, Weiße Schwestern
mıiıt 50%0, twa eın Viertel des deutschen Miıssionspersonals nach
den Angaben des PWGCG-Aachen berechnet. Vgl THEYSSEN, In alle Welt
(Köln 1965).
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latter mıt dem gleichen 'Titel W eltmission zusammenlegten” Ziwar g1ıbt
zwıschen beıden Zeıitschriften keine Konkurrenz, keinen Wettlauf
Abonnenten, auch keinen Doppelbezug, weıl das Verbreitungsgebiet der
beiden Blätter klar getrenn ist och bliebe fragen, ob eıne Zu-
sammenlegung ıcht Eınsparen VO  - Leuten un: eld für Verwaltung un:
Redaktion bedeuten wurde? Man könnte dazu folgende Überlegungen
anstellen:

Bei Neuordnung der Werke der Glaubensverbreitung nach dem ersten
Weltkrieg uüubernahm München 19158 die Weltmission Vomn Aachen Soweıt ich
sehe, gab München TSst 1926 wıeder TE eltmiıssıon 1ın eigener Regie mıiıt
eigener edaktion heraus.

I1l In Frankreich haben die beiden Zentralen des PW ın Lyon un Paris
auch L11UT ine einzıge Mitgliedszeıitschrift: Annales de Ia propagatıon de Ia foz

111 Soweit dıe beiden Zentralen 1n Aachen und München eigenständıg bleiben
un über die gemeınsamen Anliegen des Päpstlichen Werkes hinaus VO  - der
roömischen Zentrale des Gesamtwerkes miıt Sonderaufgaben betraut sınd der
1n eigener Regie Sonderaktionen durchführen (z. B die Katechistenaktion
Aachens), mußte das bei einer gemeınsamen Miıtgliederzeitschrift berücksichtigt
werden, indem il  — entweder diesen Sonderaufgaben un Sonderaktionen beider
Zentralen 1ın der gleichen Zeitschrift Raum gıbt der vielleicht noch einfacher
diese Sonderaufgaben und Sonderaktionen auch urchführt 1im Bereich
aller deutschen Bistümer.

Es müßte überlegt werden, welche Form des publizistischen Mediums
wirksamer füur das Anlıegen des gemeinsamen Organs ware: Missionsmagazın,WIEC Jetzt 1n München, der Missionszeztung, WIE Jetzt ın Aachen

Wichtig scheint mır auf jeden Fall, daß e1in solches gemeinsames Blatt der
beiden Zentralen nıcht einseıtig un! vordergründig auf Werbung Geld
abgestellt wird Das könnte den alschen Eindruck 1Ur verstärken, als se1 Mission
VOT allem 1ne Geldsache Uun! nıcht zuerst ıne S5ache katholischer Gesinnung.Die gemeınsame Zeitschrift mußte nach dem Auftrag des Konzils (vgl. Missions-
dekret 38) gerade auch der mi1issıonarıischen Meinungs- un! Gewissensbildungdienen, WEn die Missionsbewegung nıcht einer reinen Bettelbewegung werden
un! sıch nıcht allmählich Aus Mangel geistig-religiösem Tiefgang tot-
laufen soll Diese m1ssıonarische Meinungs- un! Gewissensbildung, dıe selbst-
verstaäandlich helfender Tat draängen muß, durch die Päpstlichen Missionshilfs-
werke als der kırchenamtlich organısıerten Missionshilfe 1n Bistum und Pfarrei
scheint Iso e1In drıngendes Anlıegen dieser gemeınsamen Volks-Missionszeitschrift

sSeIN.
VI Sollte INan. WIE bisher, auf Wweı Ebenen arbeiten: für dıe Masse des

Volkes un: für die gelistig mehr Interessierten und darum auch mehr Verantwort-
lıchen In die letzte Gruppe ware auch der Klerus eingeschlossen. Würde INa  —
diese geistig-gesellschaftliche Unterscheidung ın der Leserschaft nıcht berücksichti-
gCNH, lLiefe INan Gefahr, den Erwartungen Un unschen beider Gruppen nıcht
gerecht ZU werden. Auch er die Missionen der Kırche annn für den Mann Aus
dem Volke un! für den Akademiker der sonstwie studierten Beruf nıcht ın
gleicher We  1se geschrieben werden.

e) ine Neue Form der Konzentration 1in der volkstümlichen Missions-
PICSSC versucht seıt 966 das NCUC Miıssıionsmagazın Kontinente. Heraus-
geber sınd 23 deutsche Missıionsinstitute, VO  - denen drei ihre Zweig-
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instıitute in Luxemburg, Schweiıiz, Osterreich angeglıedert haben Eın halbes
Dutzend Missionszeitschriften s1ınd 1n Kontinente auigegangen. Nach
1  x  hrem Inhalt SIN Kontinente VOT em ine allgemeıne Missionszeitschrift,
dıe über das gesamte issıonswesen der Kırche berichtet un ıhren Akzent
auf volkstümliche mMissi0NaAarıs  €e Meınungs- un Gewissensbildung legt

Dıe Auflage etragt ° rund 2920 000 Davon ubernımmt jedes der 23
Instıtute, die VOIN sechr unterschiedlicher Größe un VO  $ sehr unterschied-
licher eilnahme Missionswerk sind, eıne feste Anzahl un! fügt iıhren
Hefiten 1ne VvIier- oder auch achtseitige Beilage er  ber dıe „eigenen“ Miss10-
NCN be1 Die Übernahme VO  — Kontinente schließt ıcht aus, dafß diese
Institute auch weıterhin Kontaktblätter uber „ihre” Missionen heraus-
geben

Von diesen 23 Instituten sınd mannlıche un weıbliıche, dazu das
Missionsarztliche Instıtut VO  3 Würzburg. Von den 108 deutschen Orden
und Instituten, die Missionare un Missıonarınnen ausschicken, macht
also etwa 1L1UT eın Fünftel mıt Hınter dıesem Fünftel steht etwa eın Vıertel
der deutschen Missionskräfte: Priester, Bruder. Schwestern, Laienhelfer.

Interessant ist daß fünf dieser 23 Institute 1n den 1ssıonen mıt
weniger als jJe einem halben Dutzend deutschen Missionskräften VCI-

treten sınd, daß NUur fünf dieser 7% Institute uüuber die Hälfte ihrer deut-
schen Miıtglieder 1n den Missıonen aben, daß ferner VO  H den sechs großen
Missionsgesellschaften, die die meısten deutschen Missionskräfte tellen,
1Ur dıe Weißen Vater be1 Kontinente mıtmachen, ıcht aber nach
der Reihenfolge der Zahl iıhrer deutschen Missiıonare die Steyler,
Franziskaner, Pallottiner, Jesuıten, Oblaten, dafß endlıch fast dıe Hälfte
der Auflage VO  - Kontinente alleın VO  w Weißen Vaätern un Spirıtanern
übernommen wiırd, während die übrigen Instıitute sıch dıe restliche
Hälfte teiılen.

Manche Schwesterngenossenschaften, dıe 1Ur wenıge Missionarınnen
stellen, scheinen durch das Angebot eiıner attraktiven Missionszeitschrift
W1€e Kontinente, TOLZ iıhres allgemein-missionarischen nhalts mıt einem
Kontaktblatt als Beilage ber dıe „eigenen“ Missıonen sıch 1ne groößere
Resonanz für eben dieses ihr Kontaktblatt erhoffen, zumal WEn S1e
über sehr wenıge eigene Missiıonarınnen echsmal 1mM Jahr auch wen1g
Wissenswertes erzahlen vermogen.
jer stellt S1CI  h die Frage: W arum machen ıcht alle mil, Ja die Mehr-

zahl (vier Fünftel) der Miıssionsinstitute, auch dann nıcht, wenn s1e keine
eigene Missionszeitschrift haben? Ich 111 versuchen, dıe mannıigfaltigen
Überlegungen dieser Institute, die iıcht mitmachen, 1n folgende Punkte
zusammenfassen:

Die meısten der 108 Institute haben überhaupt keine eigene Missions-
zeıtschrift, weiıl s1Ce glauben, ohne s1e auskommen können, iıhre Mitarbeit

Nach Angaben auf der Tagung des „Katholischen Missionsrats” 9./10
August 1967 1n Würzburg.

Diese Angaben sınd berechnet nach J] HEYSSEN, A, 01 vgl Anmerkung



al den Missionen in ihre gesamte apostolisch-caritative Arbeit integrie-
ren, und für dıe allgemeinen Missionsanlıegen SOTSCN nach ihrer Me:i-
NUuNs ja schon die Papstlıchen Missionshilfswerke. Sie sehen sıch darum
ıcht veranlaßt, bei Kontinente mıtzumachen, un iıhre eıgene Ordens-
zeitschrift (z. Stadt Gottes, Der Wenrnderg Ü, a.) ist derart allgemeıinen
Inhalts, dafß S1e ıcht 1n einer Zeitschrift mıt exklusıyvem Missionsinhalt
auifgehen kann.

I1 Man fragt, 71 satzlıch den allgemeınen Missionszeitschrif-
ten der Papstlıchen Missionshilfswerke (für Kınder, Jugend, Erwachsene,
Klerus, gebildete Laien) eine Cu«cC allgemeıine Missionszeitschrift heraus-
gegeben werden soll, da die allgemeınen Missıonsanlıegen, einschließlich
jener der Orden, Ja be1 den Zeitschriften der Papstlichen Werke in guten
Händen sınd un: dıe Paäpstlıchen Werke mıt ihrem Schrifttum eigens für
die allgemeıne missionarısche Meinungs- und Gewissensbildung gegründet
sind Diese Gedanken bekämen eın Gewicht, WEn Aachen un
München ihre Weltmissıion zusammenlegten einem großen Volks-
Missionsblatt VO  ; } Millıonen Exemplaren.

1I1 Man hat den Kindruck, daß Kontinente iın erster Linie VOoNn der
Publizistik her konzipiert se1n scheint un ıcht schr VO  $ den
konkreten Erfordernissen der Missionshilfe. Man 111 aru nıcht”
e1in gutes, volkstümliches, modernes Missionsmagazin, das aber 1Ur dann
ex1istenz- un leistungsfähig ist, wenn sich Missionsinstitute finden, dıe die
Abnahme un Verteilung einer festen Anzahl VO  - Heften garantıeren;
denn durch den Buchhandel aßt sich 1ne sSo Zeitschrift ıcht exıstenz-
fahıg vertreıben.

Man iragt ohl etwas überspitzt Wiırd dadurch aber ıcht
die Ordnung auf den Kopf gestellt? Dient die Zeitschrift den Missions-
instıtuten, oder dıenen dıe Institute als Abnehmer un Verteiler der Zeit-
schrift? Diıiese rage scheint nıcht Sanz abwegig. Kann doch eıne
allgemeıne Missionszeitschrift nıemals über dıe Missıonare un Missıona-
rınnen von 108 Instituten ihre Missionsarbeit mıt einer persönlich-
familiären Note schreiben WIEC partikuläre Zeitschriftten oder Kontakt-
lätter, die gerade durch ıhre stark persönlich-familiäre Note wirksam
sınd und die Missonsbewegung tief 881 der Masse des Volkes verwurzelt
haben Gerade ıIn dieser persönlich-familıären Note un! Verbundenheit
miıt den Missıonaren lıegt der Eiıgenwert der partiıkulären Missionsblätter
und ihre Kxıistenzberechtigung neben den allgemeinen Missionsblättern.

Man darf die Sorge für diese “eigenen” Missionen nıcht als Instituts-
Egoismus mißverstehen. Die wirkliche Situation ist doch diese: Die kon-
kreten Träger der Missıionsarbeit sınd eben doch die Institute. nen
werden Von der Kirche treuen Händen bestimmte Missionsaufgaben
übertragen, für die S1e der Kıirche verantwortlich sınd, dıe S1C also 1mM
Namen ıcht ihres Instituts als eine „Privatsache“, sondern 1m Namen
der Gesamtkirche als Sache un! dorge der Gesamtkirche durchführen. So
haben die Missionsinstitute ın ersier Linıze dıe Pflicht, ıcht für die



Allgemeinheıit der Missıonen SOTSCH, sondern für den Teıl der (Gesamt-
m1ssıonen, mıt dem s1e die Kirche betraut hat Die allgemeıne dorge un
Hıiılfe 1eg iın Händen der Papstlıchen Missionshilfswerke. Diese sınd die
kirchenamtliche Organısatıon der Missionshilfe 1in Bıstum un Pfarrei.
Dıiese kirchenamtlıche Organıisatiıon der Missionshilfe iın Bistum un:
Pfarreı, dıe das Missionsdekret des Zweıten Vatikanums erneut heraus-
gestellt hat, sollte grundsaätzlıch umtfassend und ausreichend se1n,
daß die Missıionsinstitute selbst, dıe die Miıssıonare ausbıilden, aussenden
und die Missionsarbeit durchführen, der dorge dıe Missionshilfe mMOg-
lıchst enthoben waren. {Iie Soldaten, die 1ın den Kasernen ausgebildet
werden Uun: der Front kämpfen, mussen doch ıcht selber auch noch für
die Kosten aufkommen, sondern Staat un! Volk, in dessen Auftrag s1e

der Front stehen, haben diese Versorgungspülicht. Missıonare sınd keine
Landsknechte, 1€e auf eigene Faust 15S10N treiben un darum selber
zusehen mussen, WwW1e s1e für ıhren Privat-Kampf eld kommen. d afs
sachlich ist N aber doch S dafß diıe Hiılfe der Papstlıchen Werke be1
weıtem ıcht ausreicht. Auch die großen Bischöflichen Werke Misereor un!
ÄAdvenıat reichen ıcht auS, auch deshalb ıcht oft wen1g bedacht

werden scheint wei1l ihre Hıiılfe zweckgebunden ist Miısereor 1Ur für
sozlal-carıtatıve Arbeit un Advenıuat DUr tfür Lateinamerika. Es gibt
aber ungezählte un dringendste Missionsaufgaben, zumal nach dem
Ziweiten Vatikanum, gerade auch seelsorglicher Art, für die keines dieser
Hiltswerke zustaändig ist un:! auch die allgemeınen Päpstlichen Hiltswerke
VIeE wen1g nicht-zweckgebundene Gelder ZUTT Verfügung en

So mussen also dıe Missionsinstitute ohl oder übel in erster Linie sıch
selber umsehen Hilfe für die „eigenen” partıkulären 1SS10NS-
aufgaben, dıe ihnen VO  - der mtskirche Betreuung übertragen wurden
und keineswegs ihre  n ordenseigenen Privat-Unternehmen sind. Auch darf
INnNan ıcht übersehen, daß / die Gebäulichkeit einer Missionsstation
Kirchen, Schulen, Hospitaler USW. me1st ‚:Wal vVvVon den Missionsıinstituten
gebaut un betrieben werden un ‚:War größtenteils mıiıt Vomn ıhnen SC-
sammelten Geldern, aber ıcht als ordenseigene, sondern als bistumseigene
Sache der Jjungen Missionskirchen.

Darum mochten die meısten Missijonsinstitute die Sorge für die all-
geme1inen Missıonsanlıegen, 1n die hre eigenen partikulären Anliegen
eingeschlossen sınd als eıle dieser allgemeınen Miıssıonen, den apst-
lichen un Bischöflichen Hiltswerken überlassen, dıe dafür ja gegrundet
sınd. Darum wollen auch die meısten Institute offenbar ıcht 1n Kontinente
einsteigen als iıne allgemeıne Missionszeitschrift, zumal sS$1Ce ja bei den all-
gemeınen Zeitschriften der Päpstlichen Werke un! deren anderen
Aktionen mitarbeiten können.

ine andere Überlegung, dıe bisher dıe meisten Missıonsinstitute
davon abhielt, be1i Kontinente mitzumachen, scheint die Befürchtung
se1n, daß die dringenden, konkreten nlıegen der iıhnen treuen Hän-
den ıcht als Privatsache anvertrauten Missionsarbeiten, dıe in einer
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kleinen, wenig attraktiven Beilage untergebracht sınd, gegenüber dem
allgemeinen Hauptteıil VO:'  3 Kontinente 1m Interesse des Lesers 1n den
Hıntergrund abgedrangt werden. Ja ILal ann auch hoören: Durch das
Aufgehen der eigenen Missionszeitschrift 1n eın allgemeınes könnte
das Missıionsinstitut se1ın Eıgengesicht verlıeren un: dadurch auch se1ine
Werbekraft für Berufe mındern.

VI uch urchten manche, dafß Kontinente siıch selber immer mehr
Selbst-Konkurrenz macht, Je größer dıe Auflage und dıe Zahl der
Missionsinstitute werden, dıe miıtmachen, zumal wWeNnn Institute mıt SAlzZ
wenıgen Missionskräften Tausende VOIN Famıilien mıt ohrer Ausgabe VO'  -

Kontinente für sıch beschlagnahmen un dadurch für andere Institute
blockieren, die vielleicht 1e]1 mehr Missionare en. Nehmen WITr eıne
Famiıiılie hatte bısher dre1ı Missionszeitschriften VO  - dre1ı verschiedenen In-
stituten abonniert. Dıiıe Blätter nicht sehr umfangreich un: daher
schnell gelesen Jetzt bieten diese reı Institute STa ihrer bisherigen
verschıiedenen Zeitschriften dıe gemeinsamen Kontinente Die be-
treffende Familie wırd selbstverständlich TLUT einmal „Kontinente“
beziehen uUun: bezahlen mıt der Beılage 11UT CInNeES Institutes. Die beiden
anderen Institute sıch jetzt damıt egnugen mussen, dieser
Familie 11UT ıhre  r wen1g attraktive Beılage geben, während s1e bisher
der gleichen Famiılie eıne kleine, aber oft recht attraktive (wenigstens 1mM
Vergleich mıt der Beilage) Zeıtschrift bieten konnten.

So könnte 11Nd  - über Vorteile un Nachteile einer Miıtarbeıit Konti1-
nente un über den Verzicht einer eigenen Missionszeitschrift bıs ZUMM

Überdruß hın un:! her diskutieren. Leichter ware dıe Frage entscheıiden,
WENnN CS SONsSs keine allgemeinen Missionszeitschriften gäbe

In anderen Ländern haben WITr ahnliche Tendenzen 1n der Missıionspresse.
ährend Italıen den Weg einer massıven Expansıon geht, oll 1n Holland 1968
ıne gemeinsame Missionszeitschrift VON Missionsinstituten herausgegeben WeEI -
den. Die teilnehmenden Institute verpilichten S1'  9 künftig keine eigene Missions-
zeıtschrift 1mM Abonnement herauszugeben, höchstens eın kostenloses „Kontakt-
blatt“® In Frankreich erscheint se1it 1967 die gemeinsame, allgemeıne Missions-
zeitschrift „peuples du monde“”. Herausgeber ist ine ad hoc gegründete „Zentral-
stelle tür Informationen“. Mıtglieder sınd die Bischöfliche Miıssıonskommission,
die Päpstlichen Missionswerke, 103 Missionsinstitute, davon 22 männliche un:!
weibliche, ferner Laien-Institute. Von den 103 Insti:tuten lassen ihre eigene
Missionszeitschrift 1ın dem gemeiınsamen Blatt aufgehen und können iıne Beilage
über die eigenen Missionen beifügen. Doch können S1e auch TE bısherigen
Blätter weıter erscheinen lassen, WIE selbstverständlıch die Päpstlichen
Missionswerke tun Auch die allgemeinen Miıssı kommen weıter heraus. In
der Schweiz geben die Papstlıchen Werke Uun| Missıons-Institute unfimal
1m re die iıllustrierte Missionszeitung Herz ım Angriff heraus. Jedem
Herausgeber stehen eın bis zwelı Seiten ZUTF Verfügung. Hier haben Iso dıe Leser
nıcht die Möglichkeit, sich dıe Ausgabe desjenıgen Instituts auszuwählen, mıiıt dem
S1e besonders verbunden sınd



Wie dieser Überblick zeigt, ist dıe Entwicklung der Missionspresse noch
1mM Flußs, ohne dafß sıch ine eindeutig un: allseıtig beifriedigende Lösung
abzeichnet. Man wıird also jedem Missionsinstitut überlassen mussen,
wıe \ glaubt wirksamsten dıe konkreten Missionsaufgaben erfüllen

können, dıe dıe Kırche iıhm anvertraut hat Man könnte den aNZCH
TIrend 1n der Missıionspresse WwWI1Ie 1n der gesamten Missıionshilfe auf
folgende Formel bringen urch Integration (d organısch-organisatori-
sche Einfügung der Missionshilfe in das Gesamtleben VO  3 Bistum un
Pfarreı) ZUT Konzentrat:on (d wirksamer Zusammenfassung un!: Zu-
sammenarbeit ıcht notwendiıg Zusammenlegung aller m1ss10Narı-
schen Kräfte) un ZUT Expansıon (d Ausweıitung des Missionsanliegens
über die Grenzen VO  } Instituten und Vereinen hinaus als Anliegen der
gesamten Kirche Bischofe, Klerus, Laien).

Vielleicht werden 1ın Zukunft dıe Fragen eichter un wirksamer
osen  n se1N, WenNnn die gesamte Missionshilfe lebendiger un! organischer
1n die gesamte Seelsorge integriert wiırd und WCNnNn WI1E das Missions-
dekret sagt (n 39) die deelsorge in den alten Kirchen ausgerichtet
WITr  9 „dafß s1e der Ausbreitung des Evangeliums unter den Nıchtchristen“
1m Raum der Kirchen „dıent un WEeNN (vor allem durch den
wirksameren Eınbau der Papstliıchen Missionswerke als der kirchenamt-
lich organısierten Miıssionshilfe VO:  $ Bıstum und Pfarrei) die „Diözesan-
und Pfarrgemeinschaften“ wWw1e das Missionsdekret In 37 schreibt
den „Raum ihrer 1€ bis die Grenzen der Eirde hın ausweıten un
eiNe ahnliche Sorge für jene Lragen, die 1n der Ferne leben, w1e für jene,
die ihre eigenen Mitglieder sind.“
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CHRISTIANITY IN INDIA
An Ecumenical Approach

oy Anthony D’Costa,

By NO Christians have, chieifly through the influence of theıir educa-
tiıonal institutions and hospitals, become accepte part of Indian
society. When ONC remembers the problems that confronted Christian
evangelısts 1n the sixteenth and seventeenth centuries, 0)81  D 15 able to
apprecıate the magnıtude of the change that thıs implıes ın the country's
outlook. But there st1l1 remaıns the essential ask of convıncıng India that
it 1S plan to unıte all IN  - 1ın divine fellowship through Jesus
Christ. The degree of dedication hıch OUTr INCN and bring
LO this task 11l be INCAaSUTC of how earnest theır OW. relig10us
convıction 15.

On the 0)81 hand thıs SUTVCY provıdes sad glımpse ere and there of
how divisıons Christians 1n the past, but the other it takes
ote of the hopeful S18NS of re-union ıIn OUT OWD day 10 this end,
consıderable pa has been devoted to the incere efforts of other
Christian bodies tO make Christ known and loved 1ın Indıa; ruer
understandıng of them Can only make Catholics intens1fy their ques for
re-unı0n. But at the SaIne time SOINC of the basıc differences that separate

from each other ave also been clearly stated. For true re-un10n cannot
result from merely human bargainıng; it consısts rst and foremost 1in all
Christians ıdentifyıng themselves wıth the mınd of Christ communiıcated
by him to the Apostles and transmıtted DYy these tOo the Church Knowledge
of the differences 111 gulde to the quest10ns hıch demand
specıial study 1n this regard.

In the hAifth century there occurred two d1v1s10ns 1n the Church hıch
ave lasted til1 OUT OW: days, and closely CONCETN the history of
Christianity In India 'The first of these Was caused by Nestorius, the
Patriarch of Gonstantinople, who taught that Christ Was Just In  w 1n
whom God we 1n specı1al WaYy The second Was caused by Eutyches,

clergyman of Gonstantinople, who held that though Christ Was God he
Was not truly INan. The latter view., called Monophysiıtism, Was adopted
by section of the Patriarchate of Antioch whose control extended OVer
the Church of Persia.

In the sixth century the Monophysites WEeTrGC fıirmly organısed by Bishop
Jacob Baradai, and hence theiır AIn ‘ Jacobites’. But before that, the
Persian Church had broken AaWAaY from Antioch. For Antioch formed partof the Byzantine Empire, hıch Was frequently at WAar wıth Persia, and
that exposed the Christians of Persia tO havıng their loyalty suspected.
Whatever the ultimate rCaSsSOoN, at the end of the Afth CENLUTY the Church
of Persia made itself autonomous bDy establishing ıts OW: Patriarchate at



Seleucia-Ctesiphon, and adopted Nestorianism In opposıtıon to the
Monophysıiıtism of

Ghrıistranıty C(‚omes LO Indiıa

In the sixth CENLUTY ave from the lexandrıan traveller (losmas
Indicopleustes the rst unequivocal reference to the exıstence of Christians
1n Kerala, and at Kalayan 1LCalr Bombay. everal Christian wrıters of the
fourth century Sa Yy that St. Omas, OTl!  (D of the orıgınal discıples of Jesus,
preached the Gospel in India Their references to condıtions 1n India,
brief and though they ATrCc, sometıimes make it clear that they ave
OUTr Indıa 1n miınd. eTrTe 1s also the Indian tradıtıon, attested 1n the
Middle Ages by Marco Polo and SOINC Francıscan friars, that urch

the ast Coast W3as the tomb of the apostle St I1homas, that the
indıgenous Christians called themselves after hım At anı y rate, Christia-
nıty Was already established in Indıa by the time of Cosmas Indicopleustes,
an the St T’homas tradıtiıon indıcates hat ıts or1gın went urther back,
for ıt Was precisely characteristic endency of early Christian Churches
toQ claım apostolic or1gın. Syriac text of the early thırd CeENLUrY actually
speaks of St Thomas’s apostolate in the and of Kıng Gundaphor an of
hıs ez 1n the and of Kıng 1sda1l Numismatic finds 1n North- West
India ave NO revealed the exıstence of the Saka king Gondopharnes

19—45 everal cholars SCC 1n thıs StroNg argumen' fo that
St IThomas dıd ın fact COINC tO India

Our information about these Christians 15 VerYy SCaNLYy. They received
theır bıshops irom Chaldea, their lıturgıical Jlanguage Syriac, and
their sacred EeXIs emDOodıie': the doctrine of the Chaldean Church They
WETC reintorced few OCCas1ıons Dy ımmı1grants from the Middle Kast,
but at the SAaIinlec time that DaVCc rıse to 1NCW socı1al divyisıons. They held
influential posıtıon by theır control of the PCPPCI trade, and ın COUTSC of
time by their becoming supplıers of loyal soldiers to the kıng of Cochin
The Hindu kings made them granits of and and conferred privıleges
their leaders. Under the initluence of theır 1N!| envıronment, Caste
distinctions AIn to be emphasızed to the extent of setting u separate
churches for certaın castes According to the Synod of Diamper (1599) they
even adopted the ıdea of transmigration and the V1CW that each ON
must be faıthful to the religıon of hiıs birth

11

Indıa Meets the Latın Church
The friars who Camle to Indiıa 1n the ıddle Ages represent the rst

meeting between 12 and the Latın Church that know of for certaın.
OUr of them, who wer«et actually theır WaYy to China, met their death



AL TIThana 1n the neighbourhood of Bombay in 1321 As result of the
cCampaı1gns of Ala-ud-din Khalj)ı (1296—1316) Bombay Was then nNnclude
1n the Muslim empıre of Delhi The friars had _O AaPPCar ın court
wıtnesses 1n prıvate quarrel, and WeTC questioned ırectly about their
relıg10n. W as AaAn ASC SEl far from that respect for another’s personal
sıncerıty hıch has gradually COINE O be the mark of culture. They replied
accordıng LO their honest convıctıon, hich Was hurtful to Muslim
sentiment; and, equaliy accordıng to hıs honest convıctıon, the judge
sentenced them to death.

Wiıth them had COINC the Dominıcan Jourdaın Catalanı de Severac,
who Was not the at the tiıme of the tragedy. On hıs return to
ana, he W a5 permitted to gather the remaıns of hı1s Companı10ns. He
remaıned to preach the West Coast, firom GujJarat to Kerala.
Neıther the 1n 191078 the Muslin authorities aAappCar tOo ave put obstacles
1n his WAaY, and he tound the of non-Christians AS ell 0Ca
Christians encouragıng. He returned to Europe 1n 1328 to gıve account
of hıs experiences, and such WAaAs the impressi1on made 1n Avıgnon, hıch
Was them the seat of the Papacy, that Pope John C} created the
bıshopric of Quilon wıth Frıar Jourdaın AS bıshop. Quilon W as thus the
rst Latın bıshopric of India OWwever matters en.: there, and do
not VCnNn know whether Friar Jourdain CVCTLI OCcupled his SCC.

As for the Syrıan Christians of Kerala, though SOINC of the Latin friars
Just menti:oned moved 1n their mıdst and WeTC welcomed hospitably by
them they failed to record the of an y biıshop. When in 1490
bıshops WeTC sent from Chaldea, learn that Kerala had secn bıshop
for long time. Indeed, result of ange 1n the attıtude of the
ongol rulers of Persia, the Chaldean Church had pPrev10us to thıs passed
through per10d of grea trials, hıch mMuUust ave prevented it from
attendıing to the needs of India In 504 ONC of these recently arrıyved
Chaldean bıshops informed hıs Patriarch that ‘the Franks OUT brethren‘’
had arrıved the West Coast of India and had established themselves
at Cannanore.

I11
The Eboch of Francıs X avıer

Wıth the arrıval of the Portuguese tor it 15 to them that the bıshop
referred begıns 1CW chapter 1in the history of Indian Christianity.
Wiıthin fıfty of theır aAapPCATaNClC, Dy agreement wıth the 0Ca. rulers

by CONquest, they established footholds along the Indian coastlıne,
the moOost ımportant of these being (GG0a which 1ın 530 became the capıtal
of Portugal’s eastern empiıre. Thereafter the Portuguese ettled down fo
poliıcy of maıntainıng their acquıred posit10ns, renouncıng all territorial
extension at the CXPCNSC of a

In accordance wiıth the princıples of the Padroado, 1ın of



Portuguese sovereıignty emples and MOSQqUCS wWeTC pulled down;: laws
wWeIC passed severely forbidding publıc non-Christian worshiıp and
protecting those who became Christians from the socıal dıisabiılıties they
would INCUr under Hındu law; ıt W as aıd OoOWN that Christians should
be preferred 1n (Government appoıntments; at certaın per10ds Hındu
intellectuals WEIC ere and there obliged to attend relıg10us d1SCuSS10NS;
and the Inquisıtion Was established at (G0a 1n 560 1n order to prevent
devıatıon 1ın doctrine NS Christians. But all thıs does not explaın
sufficıently the movemen towards Christianity. hıs W as maiınly due to
the preaching and charıty of the evangelısts, toremost aAM OoN$S whom W as
Francıs XavIıer. By his holiness, kındness towards the POOT in their
difficulties, and Carec 1n provıdıng for the continuous instruction of the
Christians, Xavier became the inspiıratıon and model of those who Camec
after hiım We ave touching illustration of the effect of Christ’s
MCSSASC 1n the CTISoON of old Hindu an of Goa who ın 1564 at
the approach of ea sent tor priıest and asked for baptısm. When
questioned to who had suggested ıt to her, she replied that through
good health and bad c<he had constantly invoked the of Jesus and
his Mother, and NO  < felt theır iırresistible promptings ıIn her heart 'Ihe
contemporary account hıch has preserved thiıs epısode concludes: “"We
ave aıly InNany such examples, hiıch manifestly show how God has
arc of hıs chosen ones.” 15 also to be noted that Xavier accepte
behalf of the Jesuit Order to hıch he belonged, the charge of sem1ınary
a Goa for traınıng Indian boys LO the priesthood. OUr Religious Orders,
the Franciscans, the Dominicans, the Jesuits, and the Augustinians played

part ın establıshing the Catholic Church 1n India 1n this per10d. The
Franciscans for time conducted semınary for Syrian Christian boys
at Cranganore.

Special signıfıcance attaches to the Portuguese layman Miguel Vaz, who
Was versed 1n Canon Law and from 1532 till his death 1n 1547 filled the
post of Vıcar General of the diocese of Goa, hıch then stretched from
the Cape of .ood Hope to Indonesia and Japan No ou he contributed
to the demolition of emples 1n the (0a slands 1n 540 But also learn
that when he died, Hindus and Christians lamented that they had lost
their best friend 'T he 1CASON 15 that he incessantly strove to CNSUTC socıial
Justice by protecting the fisherfolk of J uticorin agaınst the unj]ust
emands of Portuguese captaıns, by protesting agaınst the custom of
forced labour, by advocatıng the abolition of monetary fines, Since they
an grea hardshiıp for the POOT, by Insıstıng that prıson condıtıions
should conform to standards of sanıtatıon, and by obtaınıng tor Hindu
WI1Ves and daughters cshare 1n the of INa  - dyıng without
male heir, S1INCE according to Indıan custom COu. not inherit.
This lıttle known lay Vicar General Was therefore plıoneer of Indian
socıal reform.
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Under the Mughals
Beyond the Portuguese coastal enclaves there lay the Mughal Empire,

the Muslim Sultanates of the Deccan and the Hındu Kingdoms of the
South The opportunıty for Christianity to enter the heart otf the Mughal
Empire under Portuguese influence Was provıde Dy the relıg10us cCur10sS1tyof Emperor Akbar (1556—1605), who 1n 1579 requested prıests from
(30a Sayıng, MI wısh tO learn the aW, an what 15 best an MmMOSsSst perfect
1n e Jesuits WEIC sent, an Ver the a sSma churches and Christian
communıtıes Sprans at Lahore, Agra, Patna and hmedabad Amongthe Jesuits who moved in the circle of the Moghul COUTT, Jerome Xaviler,
grand-nephew of St Francıs, has to be ıngled out for mentiıon. At
Akbar’'s OW.: request he learnt Persian, hiıch Was the lıterary Janguageof the Mughal Empire, and, wiıth natıve help, produce ıfe of Christ
hıch he dedicated to the Kmperor He also brought Out Persian irans-
latıon of the psalms. TOmM Franciscan SOUTCEGS learn that that Order
aboured at Agra, Surat, Raichur, Tanjore and VCnNn entered Central
India 1ın the COMPANY of the Christian contingent SeErVINg under the
Maratha ilag. 'The Augustinians aboured iın NCcAar the cıty of Golconda.

Mughal polıcy towards Christianity depended VerYy much how
strıctly the Emperor dhered LO orthodox Islam, but Aat the Same time the
Emperor COU. not disregard the strength of orthodox Islam f he wished
tO avo1d C1V1 dissensions. hus Akbar, though personally iriendly
erms wıth the Jesuits, maıntaıiıned throughout attıtude of benevolent
BESCEI VE When he accorded perm1ssıon to build urch fırst at Lahore
( and then at Agra (c both 0CCasıons ıt Was due to -the
intervention of Prince Salım, who Was to succeed Akbar EmperorJahangir. Again, Akbar indeed expressed by word of mouth early
AS 1580 his willıngness to see. Christianity preached; but written perm1Ss-S10N tOo do Was gıven only in 1602, and VvVecn then only at the requestof frıiendly noble Akbar himself summed the result of this combination
of TESCIVEC and benevolence when he told Jerome Xavier that, because
of 1, Christian could 18(0) profess their faith ın Christ’s dıvinity ...  1n all
securıty an without danger”

Jahangir (1605—1627), though devoid of his father’s intellectual
CUT10SI1ty, continued the polıcy of benevolent TeESCTVEC, wiıth the exceptionof the 3—11 when straıned relations between the Empireand the Portuguese brought forth agaınst the Christian establish-
ments at Lahore, Agra, and Ahmedabad Emperor Shah Jahan DE

W3as strıicter uslım than his two predecessors. Accordingly,Justified punıtive expedition agaınst the Portuguese settlement at Huglıibecame the Occasıon for subjecting Christian captıves to sufferings in
order LO make them change OVCTL to Islam the Samne time it Was
forbidden to prea Christianity LO Muslims. To that, Kmperor Aurangzeb
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(1658—1707). whose orthodoxy was strıcter than that of Shah Jahan,
1n 679 the E: @;  Jızya', capıtatıon tax mposed all non-Muslim

males. At the request of the Portuguese Viceroy, the Emperor in
16586 granted relief to the Christians throughout the empıre, but hıs
subordinates restricted the concessi1on to Agra alone.

In the Hindu Kıngdoms
In the tar South, the Jesuit Roberto de Nobilij renounced all Portuguese

protection and established himself at the Hindu unıversıity centre of
Madurali. He lıyved iıke sannyası 1n asram, mastered Sanskrit, amıl,
Telugu, and made effort to understand Hindu hought and Customs
He became convınced that Caste rules and INan y domestic ceremonı1es
WETC compatıble wıth Christianity. hıs sympathetic approach tOo Hindu
culture gradually led Man y Brahmins to respond DYy seekıng tO know
his relig10us MCSSATC., Other members of the intellıgents1ıa irom time
LO time created ditficulties for hım, but the ole the Nayaks of
Madurai maıntaıned attıtude of benevolence. More Ser10us Was the
opposıtıon from wıthın the Church However, 1N the matter of the specific
poıints 1in debate, de Nobili’s method Was approve by the Pope

And at Madurai there SpTang Christian communıty whose socıal
habits ın the maın continued {toO be those of their ances{iors, and whose
European priests dıyıded themselves along liınes prevaılıng NS the
Hindu priesthood. TOmM Madurai the movement spread to Tiruchirapallıi,
Salem, Tanjore and ysore. De Nobili has been varıously Jjudged by
historians. However, his OW.: dıscıples appreciated him for havıng taught
them to make allowance for European habiıts hiıch used to repe. them.
He 15 therefore not wıthout socıal signıfıcance 1ın Indian hıstory For,
INOTE than others before him, he aiIne to learn, and thereby showed that
cultured ndıans WOU. recıprocate understandiıng wıth understandıng.

Among the SUCCECSSOTS of de Nobilj WeIC John de Britto an Constantius
Beschi. Britto AaIne 1n 1673 and evangelızed the reg10ns of Tanjore
and Ramnad. In 693 feudatory of the RaJja of KRamnad proved the
sıncer1ty of his desıre to become Christian bDy conforming to the
Christian teaching INY. Britto, who had already consulted
his Christians and found them prepare to face the CONSCYUCNCES of
their obligation to admıiıt to their fellowship ON  (D who sıncerely desired
to be Christian, thereupon baptısed hım One of the diısmiıssed
Was the nıece of the Raja himself, who ın Ssubjected SOINC Christians
LO orture and had Britto executed. Ihe impression Britto made his
people 15 touchingly iıllustrated by incıdent hich took place ın the
Andhra cCountry about the YCar 735 Was time of dire famine, and

rich Hindu offered help to the Christians ıf they WONU. gıve u their
Faith ÖOne of these had been baptısed by John de Britto. and he 110
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replıed o the INa “I consıder yOour invitation a Ö insult. We
shall rather die today, ıf that must be, than accept yOoUur rice . The
grea 190008  $ who baptısed has been martyred Dy order of Indian
prince. Happy cshould be ı1, together wıth IN Y family, COU share
that lot with tather 1n Jesus Christ.”

Beschi AInl to Indıa in 1710 and t111 his ez ın 1747 miniıstered
most of the time to the Christians of Tamilnad. Was CaS y task, for
the reg1o0n Was then the battleground of Hindu chiefs anı Musliım nobles,
anı not CVCMN places of worship WeTIrcC safe from the warrıng armıes. Beschi
ecured the favour of the Muslım nobles, much that later legend
STICW hat he had been made dıwan chiet mınıster by ONn  (D of them
He mastered Tamıiıl and wrote classıc work called T’’hembavanı, wiıth
St Joseph for ıts ero He also Composed dıctıonary an
of amı He 15 therefore ranked hıgh 1n the history of amı lıterature.

In 16 the French established settilement at Pondıcherry, hıch
Was at that tıme NCclude: 1n the Sultanate of Bıjapur TOom ere French
Jesults moved orward to preach 1n the ICa then known the Carnatic,
COMPTrISsINng the reg10n where the present States of Madras, Andhra
Pradesh and ysore border each other Following de Nobili's school,
they modelled theır lıves that of Brahmiın sannyasıs, and 1in the
COUTITSC of theır Jjourneyıngs through ın which there WeTC
Christians they experienced the hospitalıty of Hindu emples and Hındu
homes. Theır MCSSASC met wıth fair rEeESPONSC, SC that by 733 there
WEIC Christians and sıxteen churches Here and there intluential
Hindus generously stood by the Christians when there WEIC S1ENS of
rouble One of these W as the Raya of Anantapur who VeCn eclare: hıs
wiısh to become Christian had ıt not been tor fear of losıng hıs cCaste.

'To the south of (Goa lıes the coastal TaCcC of Kanara. After the tall
of the Vıjayanagar Empire (1565) the Nayaks of Ikkeri in the estern
Ghats made themselves ındependent and gradually extended their SWaYy
Over thıs ATCAa. The Portuguese ere possessed SOMEC tradıng pPOrtsS and
controlled the seas. 'CThe Nayaks therefore needed to be good terms with
the Portuguese in the iınterests of their marıtiıme COMIMMMETCC But the
Portuguese t00O stood 1ın eed of the Nayaks, for Kanara supplıe them
wıth 1CcC€e for (30a and wood tor theır NaVYy. The establishment of the
Catholic Church in Kanara to ave been due 1n the hırst instance
to emiıgration from Goa, hıch W as encouraged by the Portuguese SINCE
that mean!; there WOU. STOW ın the regıon populatıon bound to
Goa by tıes of kınshıp The Nayaks also welcomed the ımıgrants because
they SawW them appliyıng themselves industri0usly to cultivation. Numbers
of the ulu speakıng people of the regıon also entered the Church There
WEEIC moments when relations between the Nayaks and the Portuguese
WeTrTC straıned, and consequently the Christians must ave been eyed
wiıth disfavour. But the whole, the Christians remaıned grateful
to the Nayaks, who SaVc them reedom to build theır churches,
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demandıng 1n return only that NONEC should be made Christian agaınst
his 111 demand that W Aas perfectly in accord wiıth the Christian
belief hat faıth 1n Jesus Christ must be free act.

VI

S YTLANS an Latins
There remaın the ancıent Christians of Kerala. Their meeting with

the Catholic Church through Lisbon 15 ubject of much CONLrOVersy.
Throughout the greater part ot the sixteenth century they welcomed
the Latın prıiests iın their midst 1ın the Samme WaYy they had the friars
of the Middle Ages They accepted their mınıstrations, and WEeTC VCII

willıng to let them traın their prıests. But all the whıle, 881 spıte of the
Pope wısh that they should continue LO receı1ve bishops from
Chaldea wıthout an y Portuguese interference, ıt the steady polıcy
of Lısbon and (G0a to claım for the Crown in virtue of Padroado the
rıght to appoınt their biıshops. study of theır lıturgical eXts resulted
1ın the charge that they contaiıned doctrinal CITOTFS. Ihe Archbishop of
Goa, Aleixo de Menezes, personally visıted Kerala ın 1599, and at the
Synod of Diamper ecured from the Syrians promise under oath to
accept bıshop only from the Pope They receıved 1n Succession several
Jesuit bishops, and relations between these and the Syrıan clergy WEeIC
straıned from tiıme to tıme length ın 1653, Dy what has OmMmMe fo
be known the Coonen Cross Revolt, the Syrians broke wiıth the Jesuits.
But INany wıshed to continue members of the Catholic Church, and
the Pope independently of the Portuguese sent them Carmelite eccle-
s1astıcal super10r. But section remaıned separated, and in 663 entered
into  S unıon wiıth the Jacobite Church of Antioch hıch had, ike the
Nestorians, separated iıtself from the Catholic Church 1n the Aifth century.

VII
I'he Goming of the Protestants

In the meantıme estern Kurope had experıenced upheaval sımilar
to that hıch had gıven 1se to Nestorians anı Monophysites centuries
before in the LKast, and hiıch Was to be of greater CONSCQUENCE to India
than the earlıer dıvis1ons. In KEurope there Was long per10d of strife
between Protestants an Catholics, ti11 the convıction emerged that
mutual toleration Was the only alternatıve {O continued unrest. Jhe strife
In INCAaSUTE affected ndıa, for in the latter halt of the seventeenth
century the utch Calvinists dislodged the Portuguese irom Malabar
and oblıged the European Catholic prıests to leave. 1S thiıs that afforded

section of the Syrian Christians the opportunıty of establishing ınk
wıth the Jacobite Church of Antioch. Between the Englısh Protestants
and Catholics there W as better understandıng at times, ven though ın



England itself Catholics WEeETIC subject to severe disabilifies. Ihus, when
ın 1610 Kmperor Jahangıir for 1C450115 of polıtical expediency temporarıly
permitted three of his nephews {to hbe brought 4A5 Catholics, the Englısh
ambassador ıllıam Hawkins, Protestant, ode at the head of the
baptısmal procession Carryıng aloft the tlag of St George.
{ W as not till the end of the seventeenth CeNtUrYy that the Protestant

bodies experienced the mpulse to propagate their partıcular beliefs.
thıs tiıme, two mM1SS10NAary assoclatıons, the Socıety for the Propagation
of Ghrıstian Knowledge 1698 and the Socıety for the Propagation of
the Gospel (1701) amne into exıstence withiın the Anglıiıcan (Communion.
ÖOthers followed at the en! of the eighteenth CeENLUrYy NS ditfferent
Protestant bodies both 1ın Europe Aan: America. But the British ast Indıa
GCompany decidedly opposed the propagatıon of Christianity In ıts
terrıtorıes for fear ıt would create unrest IN ndians So it W as in
the Danısh settlement of Tranquebar, the South-KEast Coast, that the
Protestant effort began wıth the arrıyal 1n 1706 of two Danısh Lutherans,
ot whom Bartholomew Ziegenbalg Was 0)81° His AIn deserves to be
ıngled out, because OoWwInNg to hiıs gift for languages he WAasS able to

the Christian MCSSASC 1n Tamıiıl We ave SCCI how Jerome
Xavıjer rendered the psalms into Persian. But the whole the Catholic
Church Was not LOO partıcular about placıng alone the text of the Bible
ın the hands of her members. nstead che emphasized the translatiıon
anı teachıng of the catechısm, iın hıch the maın artıcles of belief an

of conduct ATC set forth briefly 1n organısed torm. In contras
to that, Ziegenbalg, believing he d1ıd that the text of the Bible alone
15 the SOUTCEC of the Christian faıth, thought it his immediate duty to
translate the into Tamiıil, and it Was 0)81° of the chief of
the Protestant evangelısts after hiım to make the Christian Scriptures
avaılable to ndians 1ın their OW. Janguages. Today the Churches POSSCSS

number of PTESSCS hıch continue tO produce Christian lıterature ın
Indıan Janguages ell 1n KEngliısh

TOom Tranquebar the work extended LO Tan)ore, Tiruchirapallı AN
Palamcottah. Orphanages and free schools werTrTe established, and, before
long, Indian mıniısters WEeTITC ordaıned. The mission’s most Hourishing
per10d Was between 750 and 1798, when chwartz Dy his transparent
sıncer1ty and spırıt of self-sacrifice WO  - respect for the Christian AaInC.
Haidar Alı the ruler of Mysore, being old at ONM  (D time of the intentions
of the KEnglısh to enter into negotiations with him, 15 reported to have saıd
of Schwartz, ““Let them send the Christian, he ıll not deceive me  27

English Protestant apostolate INa y be saıd to date firom 800 when,
because of the ast India Company’s continued opposıtion to the
preaching of the Gospel, sSma. band of Englıshmen started m1ssıon
centre 1n the Danıiısh settlement of Serampore 1n Bengal. Among them
Wılliam Carey stands Out by hıs spirıt of enterprise and wıde V1sS10nN.
ect grea things of God, attempt things tor o Was hı1s



high-souled mo Because of his knowledge of Bengalı he 1n 1801
appominted LO teach that anguage at the Gollege of ort Wıllıam, ounded
Just then Dy the Governor-General, Lord Wellesley, to traın LEuropean
otficıals. Pandıts of the regıonal languages WEeETITC brought ere from all
parts of Indıa The of al thıs talent enabled CGarey, who had
already publiıshed hıs Bengalı translatıon of the New Testament, to sei
atoot translations of the Bible into  e Persıian, Pan)Jabı, arathı, ÖOriya,
Telugu an Kanarese. In 1819 the Serampore Gollege W as opened where
ndıans COU wıden their horizon by Jomıng the knowledge of estern
sclence to that of classıcal Indian culture, an where Indian Christians
could PTrCDarc themselves for the miıinıstry an for leadershıp by acquirıng
the NECCESSATY secular and relig10us culture. Through his etters Carey
communıcated hiıs enthusı1asm to people not only 1n England but also
1n the United States. And it W as due tO hım that the hirst AÄAmerican
M1SS10Nary assocılatıion. the American Board of Commissıioners for Foreign
Missions, aINne iınto  -# exıstence ın 1810

In 1813 the British Parlıament, disregardıng the fears of unrest,
reversed the ast India Company’s polıcy and established the Anglican
Church 1n India by appomltıng bishop al Calcutta and archdeacon
at Calcutta, Madras, and Bombay. Parlıament also obliged the
Company to permit pCETSONS wiıshing tOo preach the Gospel to enter the
COUN(ITY. The result W as that the centre of derampore extended ıts
actıvıties to Central and North ndıa, and other Protestant bodies not
only from England but also from Kurope and AÄAmerica established
themselves 1n Varı0us parts of 1a American Presbyterians 1n the
Panjab an Uttar Pradesh, German utherans in Biıhar and Tamilnad,
American Congregationalists 1n Maharashtra and Tamilnad, Irısh
Presbyterians 1n Guj]arat, AÄAmerican Baptists 1n Assam and Andhra
Pradesh, American Lutherans 1n Andhra Pradesh, the Swiss Basel Mis-
S2107 in South Kanara, the Church Missıonar'y Socıety (Anglican) ın Kerala

AÄAmong the better known evangelısts of thıs per10d 15 the Scotsman
Alexander Duff Arrıving 1n Calcutta 1in 1830, he W3as befriended by
Carey, who also encouraged hım to found 00 wiıth English Aas the
medium of instruction. The plan receıved the upport of Raja Ram
Mohan Roy, ON of the makers of modern India 'CThe wiıllıngness wıth
hıch ndians vaıled themselves of thıs opportunity of g1ViINg Englısh
education to their children 15 saıd to ave decisıyvely influenced the
Government when 1n 835 it espoused the of KEnglısh education.
Thus Duff contributed towards g1VINg this multı-lingual country hat
1n the latter day has OIM to be called ıts ‘link language’. But Duff W as
nNnot interested 1n secular educatıon for ıts OW. sake; for hım ıt Was

of spreadıng the MCSSASEC of Jesus. Hence, Bible classes WEeTC made
oblıgatory at all levels uff’s ead W3as taken by other Protestants in
Bombay Aan! Madras, hiıch witnessed the establishment of the instıtutions
hıch later developed into the Wiılson College and the Christian College
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respectively. When the need for rest obliged Duff to go leave ıIn 1850,
he took the opportunıty to R  visıt the United States and Canada and
promoted there interest in evangelızatıion.

The to Christ’s INCSSASC has been particularly wıde IMNthe trıbes of Assam an Central Indıa, and NS the soclally weaker
STOUDS of Andhra Pradesh. American Baptists rst entered Assam in
1836, In the hope of enterıng China from there. But the attempt to
establish the Church here had to be gıven for the moment, and Was
resumed only 1n 905 The varıety of dialects presented challengehich Was boldly taken u an VeErYy SOON schools WeTC started an books
printed The German Lutherans commenced evangelızation in Chota
Nagpur 1ın 1844, and the extent to hıch Christ’s appeal fell wiıllıng
AdIs MaYy be estimated from the tact that at the turn of the nıneteenth
century the membership of their Church, includiıng those who WEeEIC
preparıng for baptısm, stood at ell beyond 100 000 And this, ın spıteof consıderable numbers havıng eft to unıte themselves wıth the Catholic
Church. JIhe American Baptist evangelızation of Andhra Pradesh where
the Janguage spoken 15 Telugu, dates firom 1840, when centre w as
established at Nellore. The bıg vemen towards Christianıity beganfırst the Cavers and eather workers 1n 1870, that INn the
beginning of the twentieth century their Church numbered 60 000
communıicants. The birth 1n 891 of Indıan M1SS10Nary assoclation,the Telugu Babptist Gonvention. 15 evıdence of the vıtalıty of this Church.
TIhe assocıation SOon issued Christian publications at ıts OW:' COSL, and
ven sent forth evangelısts to the Telugu indentured labourers of Natal

The comıng of the Church Missıonar'y Society to Kerala has interest
of its OW' 111 be remembered that after the Coonen Cross revolt
section of the ancıent Christians entered el  into unıon wıth the JacobiteChurch of Antioch. Now the Church Missionar y Socıet y entered Kerala
1ın 816 hirst of all in order to associate iıtself wiıth the Jacobites.expressly instructed ıts evangelısts Just to explain the Scriptures wıthout
openly seeking fto change the beliefs and lıturgy of the Jacobites. However,the Briıtish Resident Colonel Munro (1810—1819), who had taken the
inıtiative 1n inviting the Society to Kerala, dıd aım aft bringing the
Jacobites S  into the Anglican Communion. The Jacobite bıshops were
caut10us, but welcomed Anglican help an CVcCnNn permitted the Societyto take charge of LCW semınary of theirs. But relations became straıned
when attempt Was made 1n 818 to introduce the Anglican lıturgyEventually 1n 837 the maJority of the Jacobites, following the ead of
their bıshop Mar Dionysios (1825—1855), officially broke wıth the
Anglicans. miıinority however NO formally entered iınto the AnglicanCommunion.

Anglican influence continued VecCcn after the break, for everal of the
Jacobite clergy and laiıty retaıned what they had learnt from the Ghurch
Missionar y Socıety. They found leader 1n priest called Abraham



alpan who employed ıturgy revised 1in accordance wıth Anglıcan
iıdeas. He and hıs assocıates were therefore excommuniıcated by Mar
Dıonys1ios. However, he ecured the consecration of nephew of hıs
bıshop DYy the atrıar of Antioch. Wiıth the SUppOrt of the Grovernment
the NC bıshop established hiımself 15 the head of the Jacobites of Kerala,
and 1n 1868 he consecrated coadj]utor bishop wiıth the tıtle of Mar
'Thomas Athanasıos. However, those who WEeTIC opposed to the changes
1in their fturn appealed LO the Patriarch of Antioch, who personally visıted
Indıa iın 875 and convoked SyNOo in hıch those who favoured
nglıcan iıdeas WeTC not represented. In 1877 Mar 'IThomas became the
head of the anglıcanızıng TOUD, hıch separated iıtself form the Jacobites
and constituted itself into the Mar 'Thoma Syrıan Church

111
Troubles Wıthın

Meanwhile the Catholic Church W as passıng hrough troubled per10d,
for Portugal’s ecclesiastical polıcy opposed Anı y change hıch WOU.
lımıt the wıde claıms made behalf of the Crown 1n the AIn of
Aadroado the priviılege accorded by the Popes In the ADC of d1scoverYy.
But 1n the meantıme, 1n the wake of the relıg10us d1ıv1isıons 1n the West,
the Papacy had emerged from the 'TIrıdentine Reform INOTEC than VCI

the effective centre of the Catholic Church It followed from this that the
Papacy itself should 1O' SSUMEC direction of the Churches of the ast and
of evangelızatıon. For thıs PUurposc the Propaganda Was set 1n 622
But Portugal's ecclesiastical polıcy taıled to take ote of this
development, and opposed Rome when 1n 1637 1t appomıted the Goan
priest, Matheus de Castro, Vicar-Apostolic of the ATCa covered by the
Deccan Sultanates. The difference between bishop and vicar-apostolic
15 that bishop rules ın hıs OW: Name, whereas vicar-apostolic 15 Aa

PCTISON wiıth ep1ıscopal POWCTS but actıng delegate of the Pope Thıs
devıce technically respected Portugal’s claım that NCW bıshopric COU.
be created eXcept under the Aadroado SySstem, but at the Samnc time it
enabled the Pope Supreme Pastor to act independently for the good
of the Church. Sections of Goan Catholics, LOO, failed to understand thiıs
development 1n the posıtion of the Papacy an refused to acknowledge
the authority of ecclesiastical super10rs appoıint by ome 'Thıs led to
unedifyıng d1v1s1ı0ns, strifes VCI the possessi1on of churches, and appeals
to courts of law. ome ıts part followed Matheus de Castro’s
appoıntment of 1637 by setting vicarlates apostolic all er India

Fınally ın 886 Portuguese ecclesiastical polıcy accepted Rome’s actıon,
and agreed to ave the riıghts of Padroado onfined {tO the dioceses of
Goa, Cochin, Mylapore and Daman the only four then extant out of
those that had been set at Padroado inıtiatıve, SINCE that tor the Syrıan
Christians became extinct after the Coonen Ciross Revolt. After India



became independent there wWas another agreement 1in 950 Dy hich
Portugal relınquished ıts Padroado claıms Ver Cochin and Mylapore,
retaınıng only (Goa and Daman, hich had een constıituted into  A 0)91°
diıocese 1n 1927 After Goa’’s INCISCI wiıth the Indian Unıion 1n 19062, the
Archbishop of e eft for ortugal, and the diocese 15 actually ruled by
his Auxiliary Bishop. We Aave SCCH how iın the past good at length
prevaiıled; ıt 111 surely do agaın.

There Was also revıval of the dıispute of de Nobili’'s days The Jesuits
who carrıed hiıs tradıtion and established the Church ın Salem, Tan)ore,
Mysore, and the Carnatic, had adapted the lıturgy to Indian et1quette and
permitted USaScCS not envisaged 1n the approva that had been granted Dy
the Pope to de Nobili. In 704 the papa legate, Mgr Maillard de
Tournon, who W Aas his WaYy to China to inquıre iınto the affairs of the
Church there, halted at Pondicherry and issued order forbidding these
practices. 'The Jesuits appeale: LO the opes, who approve: at hirst
condıtionally, an then 1ın 744 definitively, Tournon’s order. The dispute
disturbed the Christians for whom the ımpugned practices WeTC matter
of caste and soc1al etiquette, and possıbly CVCI caused SOMNC to dissociate
themselves firom the Church

Next, the Jesuits became the object of the combıined attack of the
G(rovernments of France, Spain, an Portugal, 1n whose affairs they had
been not seldom ınvolved 4a5 spirıtual advısers. They WEIC expelle from
Portuguese territories 1in 1759, and at the insıstence of these three Powers
the Pope suppressed the ÖOrder altogether ıIn 13 Portugal’s actıon of
759 meant their departure from Portuguese iın ndıa, anı the papa
Suppression of 773 meant that they could longer contıinue evangelization
corporately 1n other parts of the country Diocesan priests from (+0a
replace them speclally 1n Portuguese By cCommı1ssıon of the Pope,
the Foreign 15S10N15 Societ'y of Pariıs took their place ın the South, and
the Carmelites an Capuchins in the North However, Carmelite report
of the end of the eighteenth century paıinfully shows that INany churches
WEeTC eft wiıthout pastors. In the South SOIN of the Catholics turned {O
chwartz an the Lutherans of ITranquebar 1n their eed.

Lastly, the ea of Haidar Alı of Mysore (3782) and the aCCess10nN of
15 SO  - Tipu brought grea trıal for the Christians. In the WAarTrs
between the Englısh and Mysore, SOMEeEe Christians of Kanara had helpedthe English wiıth PrOVI1S10NS. Haıdar had contented himself wıth punıshıng
SOMME of them But Tipu 1n 784 expelle the priests, dıd damage toO
churches, and deported about seventy thousand Christians from Kanara
Aan: other parts of his kingdom to Seringapatam. The INCN werTrTe requıred
to profess Islam an submit to CITrCUumCIs10N. arge number SCcCmM to ave
done wıthout an y outward protest. But they continued to meet ın secret
for Christian worship, an when later they found themselves free they
expressed bitter regret at their conduct declarıng that, depriıved they
WTG of spirıtual guldance, they had acted out of 1gNOorance. However



when the Englısh LTOODS, 1O joıned Dy the Marathas and the Nizam,
OMNCEC INOTC advanced agaınst Mysore 1n 1789, Tipu sought tO concıliate the
Christians and A wrote to the Viceroy of (30a askiıng that the priests
should return tO Kanara and promisıng to ebuıld the churches But the
Very ext yCar 1pu’s trOOPDPS irrupted into ITravancore, whose Hindu ruler
had allıed himselft wıth the Englısh acobıte and Catholic churches alıke
WeIC destroyed an adult Christians subjected to CITrCUumMCIs1ON.

After the ftall of 1ıpu 1in 799 the bb Dubois of the Parıs
Fore:gn Missıons Socıet y ettled the Christians ın agrıcultural colonies.
He also earned for himself place 1in India’’s socıal hıstory Dy persuadıng
the people to submit to vaccınatıon agaınst small-pox. In the anner of
de Nobilıi he 1ve iıke Indian ascetıc, An the Hindus recıprocated by
admitting hım freely ınto  n their homes. He recorded hıs observations of
Hındu INaNnNeTs and cCustoms in book hıch 15 st111 regarde valuable
SOUTCE of information by indologiısts. must however be added that at the
end of 3() years’ sojourn the bbe Camlec to rather pessimiıst1ic conclusions
about the future of Christianity in the Country.

In the Footsteps of the o0d Samarıtan
We have SCCH how ın the early nıneteenth century the British

Parlıament reversed the ast India Company’s polıcy and adopted the
principle of g1ving India the opportunıty to ear the MECSSASHC of Jesus.
'That nabled other Catholic assocılatıons to take evangelızatıon
alongside the Carmelites, the Capuchins, and the Foreıgn Missı0ns SOoCLety
of Parıs, who had borne the burden sSince the eighteenth CENLUTY. Among
the LCWCOMET: WwWerTre the Jesults, whose Order W as restored by the Pope
1n 1814 ımilar to the InNnass movements towards the Protestant Churches
there occurred ON towards the Catholic Church in Chota Nagpur The
Belgian Jesuits entered ere 1ın 1869, but nothing remarkable happened
till the arrıyal of Father Constant Lievens 1n 885 It Was SO1I1LC Indian
Lutherans who rst approached hiım for help 1n their dithiculties. The
Father decıded that the best remedy Was to appeal to the COUrts of law for
redress of what he believed to be ın]justices. Hıs willingness to help and
hiıs SUCCECSS 1n the courts prompte Aa number of Lutherans to seek unıon
wıth the Catholic Church Desıire to be sımılarly helped SOONMN moved arge
numbers of non-Christians to ask for admıssıon into  . the Church, that by
the en of 1889 the Catholics numbered S0 000 'CThe ENCOUTrAagemMEN gıven
Dy Lord Curzon’’s Government 1n 904 fo cooperatıve credıt socıeties A

of freeing the peasantry from the money-lender Wa vaıled of to
launch Gooberative Gredit Socıety, Gooperative Stores Society, and
Grain Savıngs Bank. ese institutions nabled the people tO Improve
their condıition through theır OW. thrıft and industry.
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rapıd sketch such thıs Ca  - only gıve passıng ınt of the wiıtness,
heroic for all ıts unobtrusıveness, of Christian They Comprise
those who renounced family tıes, ell those who did noL. CIhe
former class brings to ne s mınd Catholic NUNS, but sımılar generosiıty
has not been Jackıng 1n the Protestant Churches. The first 11115 1ın India
WeTIC those established at the begınnıng of the seventeenth century 1n (50a
by Archbishop Ale1xo de enNezZeSs. He buıilt for them the moOoNnastery of
St. Monica, Dy hıch dINeC they Cal to be known. In the mıddle of the
eighteenth cCentury Was establıshed at Pondicherry the Gongregation of
SE Aloysıus ((GOonzaga, which SEl ex1ists and devotes ıtself to educatıon
of children an the CaIrc of homeless girls Among the who ave
promoted evangelızatıon wiıthout renouncıng family tıes, OIllC thinks iın
the rst place of the WI1Vves of the INany Protestant evangelısts. Was
often through them that Indian hrst gaıned CCC5S5S to the INCSSASC
of Jesus. Especlally by theır patıence and understandıng 1n relieving
distress speclally, all these Christian ave been embodiments of
Christ’s teaching about the ood amaritan.

ention of the (G00d Samaritan calls tor at least brief reference
to the Christian hospitals, diıspensarıes and homes for those who suffer
from afflictions which render them unwanted by theır OW families.
Ihe rst hospital for ndians, where estern SUTSCTY Was applıed, W as
established 1ın G0a about 549 and put ın arge of the Jesuits.
Apprecılation of thıs evangelıcal actıvıty Was not ımıted fOo Goa, that
when later ın the century Bıjapur arm y nvaded (G0a it eft the hospital
intact. Since the latter part of the nıneteenth century the Churches ave
increasıngly wıtnessed to Jesus’ healıng sympathy towards his fellow-men
by multiplying such institutions. 'The INOTE outstandıng of them ATC the
Protestant instıtutions at Ludhiana, Mıra], Vellore, and the Tuberculosis
Sanatorium at Arogyavaram.

eanwhile the T1SINg of 1857, till recently known the Sepoy utiny,had revived the CONLroversy to the wisdom of permitting evanyelızatıon
The soldiers of the Bengal ArIny ın seeking to throw off Brıtish control
killed SOMe European evangelısts an Indian Christians. To the latter,
choice Was sometıimes offered between renuncıation of Jesus Christ an
death Some took this AS proof hat fear of the spread of Christianity WwWas
the Au of the r1SINg. John Lawrence, who 4S Chief Commissioner of the
Panjab had endeared himself to the pCOopIe, questioned the argumen and
expressed hıs consıdered opınıon ollows: “Christian things done 1n
Christian WaYy 111 alıenate 15 when unchristian things ATC
done 1n the amn of Christianity, when Christian thıngs AT done in S
unchristian WaY, that mischief and danger AT occasıoned.” In the miıdst
of the disturbance other European evangelists liıved unmolested IM the
people without an Yy British protection, and Englısh eye-wıtness has
recorded that u-f an Yy Kuropeans AaTC trusted, the mi1ss1onaries ATIC at
present. ” J here W as return to the early days of the ast Indıa



GCompany, but there W 4A45 firm ASSUTaNce from Queen Victoria that
“We disclaım alıke the Rıght and the Desire to 1ımpose QOur convıctions

an y of Our subjects””.

Towards Reunion
'Ihe twentieth century 15 characterised NS the Protestant Churches

by movemen owards unıty, born of the convıction that only through
unıon Ca  - Christians wıtness adequately to Christ. As the Anglıcan
Bishop of Bombay, Douglas (1868—1876) saıd, .. OUT divisıons
ATC not only OUT worst scandal, but OUT deadening weakness’”. And he
prayed for end to “that spirıt of diviısıon and self-will hich 15 not
from above”. Ihus aIne into exıstence the Natıonal C hristian Gouncıl
which osters dıscussıon Anı mutual sharıng of experiıence through the
National Christian Gouncıl Review. his has led to increasıng practical
cooperatıon, an institutions 1ıke the Christian Medical College at
Vellore, financed by everal bodies, dIC the result of it But there 15 LNLOTC
than that hıs drawıng closer together of the Protestant bodies 15 part
of world (ecumenical) movement for healıng dıvyisıons NS Christians,
an In India it has actually led to the tormation of [WO unıhlıed Churches:
the Church of South Indıa and the Uniıted Church of North Indıia Both
egan 4S un1ı0ns of bodies which do not admıt the authorıty and miınıstry
of bıshops (Presbyterians and Congregationalists), but the former ın 9047
went step beyond and admıiıtted Anglıcans well, the understandıg
hat miınısters of the constıituent bodies Ca  - conduct SErvV1ICESs anywhere,
unless objected to Dy the local congregatıon.

The Catholic Church welcomes the movement for healing divisıons, but
SCCS WaYy of entering E  into Organıc unıon wıth bodies hiıch do not share
wıth ıt the orıgınal Christian convıctıon that the unıty of the Church 15
the fruit of the unreserved acceptance of the principles of Christian
fellowship deriving firom Christ, not the result of human COmpromı1se, The
apprecıation of this posıtion by members of the Jacobite section of the
ancıent Christians of Kerala has since 1930 led to the re-unı10n of mMan y of
hem wıth the Catholic Church In that yCar their bishop Mar Ivanios SaAVC
the lead, and oday the unıats exceed 000 At the SAdI1llG tiıme the
Varıous diıoceses ave become INOTEC closely knit through the Gatholic
Bishops’ Gonference of India, establıshed in 1944, hıch CMNSUTCS unıty
of actıon COININON 1SSues, St John’' Medical Gollege at Bangalore being

tangıble manıiıfestation of such cooperatıve effort. On the other hand the
Church’s understandıng of the nature of Christian fellowship she has
always held that the baptism of the Varıous Christian bodies, when
duly adminıstered, 15 valı: has permitted her tOo partıcıpate 1n jJomt
meetings wiıth Protestants and others 1n COININON praye<Xcr for unıty.

43



XI
Natıonal and Unzwversal

the time of the advent of the Portuguese, Christianity Was maınly
onhlıned to Kerala and counted about 30 000 famıilies. We ave scCcCnh how
S1INCE hen West Kuropean and American Christians promote the spread
of the IMNCSSASC of Jesus anı organısed and directed Churches, that
oday Christians number about 10 000 000 hat thıs Was not unconnected
wıth estern colonıalısm 111 be readıly admitted. But they also
showed CONCETN, the example of Francis Aaviıer the Catholic side
and that of Ziegenbalg the Protestant sıde shows, for the formation of
Indian miniısters. The latest developments, marked by the devolvıng of
responsibilıty for Church atfairs Indians, WCIC doubt hastened by
the country’'s independence, but it would be UNSCNCTOUS not tO SCC 1n these
developments the fruıt of the Jong and patıent labour of estern
Christians. Indeed the PrOoCCSS had egun SOINC time before independence,
for the rst Indian Catholic Latin bıshop Was created 1in 9923 1n the
CrSoN of Megr Tiburtius Roche of J1 uticorın, and the Protestant Churches
werTe movıng 1n the Same direction xbout the SaImne tiıme In the Catholic
Church thıs PTOCCSS has urther brought with ıt the appoıntment of Mer.
Valerian Gracias AS the first Indian Cardinalı. There 15 110 INOTEC OOI
for the charge that ndians AI Just subordinate partners 1N the Christian
tellowship; and miınisters from abroad ATC to Indians not foreigners but
their equals and COompanıons 1n bearıng wıtness to Jesus’ gift of unıversal
dıyıne fellowship to mankind. The almost unıversal goodwill manıiıftested
towards Pope Paul VI, when at the invıtatıon of the Indıan Government
he attended the XXXVII International Eucharistic Congress at Bombay
In 1964, W Aas exXpressive of the country’s refusal to be SUSP1CIOUS of Jesus
admıiniıstrators.
and hıs INCSSaLC, thus conclusively belying the fears of SOINC early British

historical SUPVCY of this kınd 111 not be complete unless something
15 saıd of the WaYy ın which India and Christianity ave mutuallyinfluenced each other India has been ımpressed Dy the devotedness and
self-sacrifice with hich the Churches ave wıtnessed to Christ: much

that when task demands exceptional effort, non-Christian eaders
ave been known to 1Ssue call for it to be taken wiıth 'missionary
zeal’”. ere 15 appreclation of the miıinıstry of healıng through the
MEeTOUS Christian hospıtals and dıspensarı1es; and the example of
Christian takıng LO the exacting profession of nursıng has not
been wiıthout iniluence others. W as the Christian CONCErTrN tor the less
fortunate, expressed through orphanages an TESCUC homes an through
eriticısm of caste segregatıon and Customs ike widow burning, that
influenced the Indian socıial reform movements of the nıneteenth century
to establish sımılar institutions and to elımınate modify practices that
WEIC being questioned. The Christian inıtiatıve 1n the education of
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enabled Indıa to reiurn to what Manı consıder {O be her VeEry anciıent
ıdeal of the equa and companıon of INa  - 1ın socjal ıfe Carey's
Vv1isıon of educated 1a combıinıng knowledge of its OW.: culture wiıth
that of the West found ıts tultilment ın the 15€e of the class hich gulded
12 to independence, and 1n the technologiıcal revolution hıch the
COUNLrY egan experiencing irom the latter halt of the nıneteenth century.

Christian educatıional institutions comprise university colleges, hıgh
schools, technical and industrial schools. Non-Christians ave often
paıd trıbutes LO the efficıency of these institutions and to the
discıplıne they maıntaın, and thıs cshows that theır contrıbution to the
COUNLIY 15 particularly valued All the present vocatıonal traınıng
institutions date from the last CENLUTY, but the Christian CONCETN for
preparıng people to contrıbute to their country’s eCcOoNOMI1C welfare
Can be traced back to the sixteenth CENLUTY, when the Jesults established
ın Bombay, 1n the reg10n of the present Vıhar and Pawal Lakes, colony
where traınıng Was gıven 1in agrıculture and aıry farmıng

estern evangelısts ave also made ıimportant contribution to
Indian vernaculars. Accustomed to learn Janguages through systematıc
study of STAIMMAT, with Indıan help they devised STaAMMAIS and composed
diıctionarıes. Irıbal dialects hıch till then wriıtten lıterature
WEIC thereby the 1ef eneficiaries. hiıs led to comparatıve study of the
vernaculars, the hiırst example of ıt being the sixteenth century Portuguese
Jesuit Henrique Henriquez who composed Tamıil and Konkanı
STAaMIMMAaT, and Comparıng the two languages wrote: “A few words ATC

sımılar 1n both languages, but the construction 15 VerYy much alike;
nevertheless, Konkanıi 15 the INOTC difficult of the two  7

We ave earlıer sSCcCH Mughal policy towards Christians. 'Iruth requiıres
admıt that ditfficulties ave been sometıimes experienced Dy

Christians at the an of Hıiındu kings an 1n organısat1ions. But
ave also sSCcCCH the kindness shown them by the Nayaks of Madura1ı an

Ikkeri, while the sympathy shown by ındıvıdual Hındus to Christian
evangelısts 1n distress would make touching StOTY. oday, the posıtıon of
relıg10us reedom 1n the COUNIrYy 15 at least partly due to Christian
influence. The ega profession, raıned ıt 15 1in the British Common
Law tradıtıon, has been intluenced by the Christian socıial philosophy of
the ıddle Ages 1ın hich that tradıtiıon has ıts SOUTCC. 15 the Christian
convıction that the Church 15 1in duty OUnN!: to bear wıtness tO Jesus, and
admit to ıts fellowshiıp those who Are convınced by his appeal. Jesus does
not compete wıth the claıms of aAaCcCe an cCounitry men’s alleg1ance;
the Universal Diviıne Savıour he iıdentifies himself with these partıcular
natural claıms an g1ves them place 1n the divıne brotherhood of hıch
he 15 the fountainhead. Those who gıve theır allegiance tO hım continue
therefore to belong to theır TAaCC and COUNLITY just ASs before, that
relıg10us reedom 15 for them 1in wWwI1Sse at varıance wiıith the demands of
socıal order. In keeping wıth thıs, the NCW India 15 cooperatıve effort of



equa. cıtızens who respect OINlC another’s conscience. I hıs became
signılıcantly clear 1n test ase 1n Bombay almost the CVC of the
XX MI International Eucharistic Congress, when the High Court
ear petition seeking injunction to restraın the Government from
extending tacılities to the Gongress. 'CThe Government argued that it had
acted exactly ıt had done for siımılar gatherings of Hındus and
Buddhısts, an the Court rejected the petıtıon.

On maller scale, 1n the held of art the barroque has influenced the
architecture of the Hindu temples of Goa

On the Christian sıde, the MECSSAYC of Jesus found and rıcher
WaYyS of expressing itself through elements of Indian culture. I hus,
certaın Hindu ceremonıles ave been gıven place ın the Christian lıturgy
hıs 15 wıth SOINC of the rıtes connected wıth childhood NS the
ancıent Christians of Kerala, the practice of tyıng the ‘talı" round the neck
fo signify the sacred bond of marrıage 1Nn Kerala an amılna: the
harvest teast 1n (1032 and other places of the West Coast The lıterary
form of the °"Purana’ Was employe 1n the seventeenth century 1ın few
Portuguese to CONVCY Christian eachıng by rıch usSc of Indian
COomparı1ısons an metaphors, and thus the earliest Christian Marathıiı
lıterature, for whose unearthıng Christians OW' deep debt of gratitude
to the Hındu savant Anant Priolkar. 'Ihe most wıdely known Purana
15 that of the Englısh Jesuilt IThomas Stephens. De Nobili in his turn
utilised Indian Og1C for the SAaINeC PUTDOSC, whiıle SOINC of the early
Christian T’amıl pOoeLtry ranks IN the classıcs.

In the tfıeld paıntıng, Christian themes WEIC gıven eXpression through
Mughal techn1ıque, and INOTEC recently through classıcal Hindu techn1ıque.
And charmıng old wooden mınıature of the Child Jesus, sıtting
pensively cross-legged ın Indian fashion, suggests early attempts to do the
Same 1n the theld of sculpture. Our OW: days ave wıtnessed ere and
there the 1S€E of churches 1n Hindu an Indo-Saracenic style

Christian devotion expressed ıtself through T’amıl MUSI1C already ın de
Nobili's time. (Goa wıtnessed the development of un1ıque kind of mMUuSsI1C,
hıch blends estern and Indian elements. And today pecıal effort
15 being made to gıve larger place to Indian MUS1C ın Christian worship,
an to CONVEY Christian ıdeas hrough the ‘'kırtan’, hich 15 en! of
musıcal composiıtion an dramatıc Spee: ere have also been notable
CS5SaYys at representing bıblıcal epısodes through Indian dance. Christmas
]J9Yy took VT the ıdea of Dıvalı iıllumıinations and, drawıng inspiration
from the StOTrYy of the Magı, expressed ıtself ın the lıghted star, hıch has
10 W begun to figure at the wındows of Hindu homes durıng Divali
celebrations.

'The paradox of the "asram’ whereby the SaSC diffuses his INCSSAaASC Dy
ıfe of sımplıcıty retirement and praycCr, has found rightful place ın

Christian spirıtualıity. moulded the apostolate of de Nobili, and 1n OUT
OW:' days ıt has gıven IN to Christian monastıc establishments anı



indigenous Relıg10us GCongregations modelled after it And 1n Goa there
15 charmıng custom that the youngest ıld of the famıly should OINC

orward to gıve INCASUTC of 1C€ LO ErSON who stands the doorstep
prayıng for alms, after hıch the ıld 1ın turn for the person’s
essing perhaps continuance of the veneratıon NC shown {to the
wanderıng ascet1ic he went from door to door wiıth hıs beggıing bowl]l,
but NO deriving 1Cc  < meanıng from Jesus’ teachıng that 1n the CrSoN
of those 1n eed he himself {tO enrich the g1Vver.
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Church iın India, and describes the beginn1iıngs of several Protestant Churches.

SOARES, A1 (/atholıc Church 1ın Indıa, Historical SRketch, Bombay 1964 Deals
rather fully ıth the Padroado troubles of the 18th an! 19th centurıes; ranks

prıimary SOUICC for the most recent difficulties otf the Church ın India

Specıial
ASHLEY-BROWN, W., On the Bombay (‚oast and ECCAaN, London 1937 Is

history of the Anglican Church ın Gujarat and Maharaskhtra.
BESSE, L’ S. ] Father Beschnt, Hıs Tımes an Writings Gives good pıcture

of missionary’s lıfe 1n the troubled conditions of the 18th centurYy.
BOwEN, 1 Father (Jonstant Lievens, 5.J. the Apostle of Ghota-Nagpur, Lon-

don 1936 Describes INass movement towards the Church
CRONIN, NS Pearl Indıa, The aıfe of Roberto de Nobılı, London 1959

sympathetic interpretation of de Nobili's approach, but oversimplihes the
CONLrovVersy about hıs method.

D’CosTa, AV 5. J The Christianısatıon of the (70a Islands 10— 15 Bombay
1965 Discusses the cultural outlook of the 16th century evangelists, the
problems they had face, and the character of theıir Christians.

Dusoıs, Abbe A E Hındu Manners, G ustoms and Geremonıes, tr. and ed
Beauchamp, 3rd ed Ox{ford, FrCDT. 1959 Max Müller’s preface and

the editor’s introduction gıve balanced estimate of the Abbe
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FERROLI, D: S: The Jesuits ın Mysore, Bangalore 1955 Quotes first hand
accounts of the sufferings otf the Christians who were taken captıve DYy Sultan
Tipu.

GANDHI, K., Christian Miıss10ns, Ahmedabad 1941 reveals, ın the writer’s
CTSON, how Christian evangelısatıon AapPCAaTrs tOo most Hindus.

History of the I elugu Ghriıstians Describes the beginnings of the Church 1n
the Carnatic.

MACLAGAN, W T’he Jesutts an the Great Mogul Describes the beginnıngs
of the Church 1n North India

MATEER, Rev S 9 T’he Gospel 1n South Indıa, he Relıgi0us Liıfe, Experience,
an Character of the Hındu Ghrıistians Tells of early Protestant CVaNgC-
lızatıon 1ın Kerala.

MAYHEW, A7 Christianity anı the G(G(overnment of Indıa London 1929 Discus-
the British policy towards Christian evangelisation; ın particular, estimates

how far the fear of Christianity influenced the r1SıNg of 1857
PANIKKAR, M‚ Asıa anı estern Dominance, SUTUECY of the Vasco da ( ama

Epoch of Asıan History 1498—1954, 9nd 1ImMpTr. London 1954 Expresses
westernised Hindu’s verdict Christian evangelization.

PICKETT, W., Ghrıst's Way Indıa's Heart, Lucknow Analyses the INnNass
movement towards the Protestant Churches 1n Andhradesh.

POTHAN, G., T’he Syrıan Christians of Kerala, Bombay 1963 States the
Syrian ViIEeW of the Synod of Diamper.

SAULIERE, A,, S Red Sand, Life of SE John de Britto, Martyr of the Madura
Mission, Madura Narrates the evangelıcal actıvıity of Britto agaınst the
background of the polıitical condıtions of the time

Spear, P ed., T’he Oxford Hiıstory of Indıa, 3rd ed 1958 Contains
secular historian’s estimate of the infiluence of Christianity Indian liıfe
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DIE CHRISTOLOGIE DES KORANS

Stellungnahme des heiligen Buches des Islam uber Jesus,
den Sohn der Maria

UvO  S Dr Adel-Theodore Khoury

Was der Koran VO  - Jesus Christus, seiıner Sendung un! seiner Person,
berichtet un lehrt, findet 119  - schon 1ın zahlreichen Büchern un Auf-
satzen zusammengefaßt und kommentiert. Es kann daher für uns in
diesem Beitrag iıcht darum gehen, dıe Stellungnahme des Korans in der-
selben Perspektive w1ıe 1n der eben erwähnten Literatur noch einmal
darzustellen. Wır wollen ıcht noch einmal den Text lesen, die Satze
des chrıstlıchen Dogmas 1mM Koran wiedergegeben finden Auch WL
diese Haltung dıe orschung hochinteressanten Fragestellungen un

einıgen wertvollen Ergebnissen bezüglıch des judäisch-christlichen Eın-
flusses auf die Entstehung des Islam geführt hat, hat s1e dennoch das
ichtige Verständnis der oranıschen TE in mancher Hinsıicht beein-
trächtigt, ındem INa  - versucht WAaT, dem Koran das aufzuzwingen, Was
in vielen Versen ausdrücklich verneınt. Hier wird versucht, dıe Lehre des
Korans über Jesus AaUus dem schlichten Wortlaut des 'Textes un: mıt der
Hılte der exegetischen un theologischen Tradition des Islam herauszu-
tellen Es geht ulls also erster Stelle ıcht eıne wissenschaftliche
Untersuchung, dıe dıe Hintergründe eiınes lıterarıschen Werkes erforscht,
die bewußten un unbewußten Motive aufdeckt un die direkten un!:
iındirekten Quellen bestimmt. Wır wollen NUur klar darstellen, W as 1m
Koran deutlich ausgedrückt wiırd un:! als dıe wirkliche und ausgesprochene
Lehre des Islam ber Christus gelten MU:

Für die deutsche Wiıedergabe des arabıischen Textes benutzen WITr 1m
allgemeinen die Koranübersetzung des Tübinger Professors Rudı Paret
(Kohlhammer Verlag, Stuttgart

Die Angaben des Korans ber Jesus, den Sohn der Maria, können in
wWwel Teile eingeordnet werden: eın eıl berichtet über das Leben, dıe
Tätigkeit un: das Ende Jesu, und eın anderer eil nthalt die Stellung-
nahme ZUT Person Christi.

DaAs LEBEN JESU, DES SOHNES DER MARIA

a) Maria, dıe Multter Jesu
Daß (Gott mıt Jesus große Dinge vorhatte, zeigt S1C|  h nach dem Koran

schon 1n der wunderbaren Weise, 1n der Gott se1ıne Multter VO  w S  iıhrer
Kindheit beschirmte un geheimnisvolle Wege führte. Ihr Vater hieß
Imraän. un bekundet, da{fß die Sippe ‘Imrans, gleichwiıe Adam,
oah und die Sippe Abrahams, egnadet ist: zeichnet sS$1e mıt eıner
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nesonderen Auserwählung aus Ihre Mutter ist eine fromme Frau,
die ihr ınd schon VOT seiner Geburt dem Dienste (Gottes weıiht „(Damals)
als dıe Tau ‘Imräans sagte: ‚Herr! habe dır gelobt, W as als Frucht)
1n meınem Leib ist! (Es soll dır un deinem Dienst) geweiht (sein) Nimm
6s VO  - M1r an! Du bıst der, der alles) ort und weilß.‘“

Das Ehepaar hoffte auf diıe Geburt e1nNes Knaben, der die Herzen se1ıner
Eltern mıt Freude un:! OI1Z erfüllen sollte Die Enttäuschung der Mutter
Wäar schmerzlıicher, als S1e STa des erhofften Knaben eın Mädchen
ZUT Welt brachte: „Herr Was ich ZUTE Welt gebracht habe, ist eın weıb-
liıches W esen“” (3; Die Multter wußte nicht, welche Absichten Allah
mıiıt ihrem Kınd hatte Sie wußte nıcht, dafß Marıa dazu beruten WAaT, eın
großes Zeichen der Herrlichkeit Gottes VOTrT allen Menschen ZU werden,
ındem s$1e ZUT Mutter Jesu wurde (3, 42; 23, 50) Der Plan (Gottes wird 1im
Koran in eıner aıv klıngenden Bemerkung angedeutet: „Dabeı wußte
Gott (selber) sehr wohl, Was sS1e ZUT Welt gebracht hatte, un! mannlıch
un:! weıblich sınd zweiıerle1i”

Die fromme Mutter betet weıter: „Und iıch habe S1C Marıa genannt.
Und ich möchte, daß S1e un ıhre Nachkommen be1ı dir Zuflucht (und
Schutz) finden VOor dem gesteinigten Satan“ (3 36) Zur Erklärung dieses
Verses weiß dıe Überlieferung einen Spruch Muhammads zıtıeren:
Der Prophet hatte gesagt Jedes ınd wiırd 1mM Augenblick seiner Geburt
VO:  M Satan berührt: 1Ur Marıa un: iıhr Sohn Jesus wurden Vonmn e  hm ıcht
berührt Aus dem koranischen Vers un dem überlieferten Spruch
Muhammads en manche Autoren, besonders unter den Gelehrten des
Abendlandes, herzuleiten versucht, dafß der Islam Anhaltspunkte für dıe
Lehre VO'  - der Erbsünde un!: der unbefleckten Empfängnis Marıas bietet.
Muhammad hatte diese Lehre von christlichen Gesprächspartnern oder
Gewährsmaännern erhalten. Mag noch se1ın, Muhammad VO:  - der
christlichen Te gehört un: ine VaSc Vorstellung davon behalten
habe, kann INa  -} dennoch keine Schlußfolgerungen daraus zıehen, weıl
eben der slam, Koran und Tradıtion, die Lehre VO  $ der Erbsünde AaUuUS-

drücklich ablehnt. Nach den Exegeten und den Theologen des Islam geht
1er ıcht Folgen einer TrDSunde, sondern dıe Frage der Sun-

denfreiheit, die als Privileg er Propheten gelten muß Man vergleiche
hierfür die Stelle des Korans (38, 82—85), i1ne Auseinandersetzung
zwischen Allah und Satan wiedergegeben wird: „Iblis (d Satan) sagte:
Bei deıner All)macht! werde s1e llesamt abirren lassen mıiıt Aus-
nahme deiner auserlesenen ('P Diener, (die es) unter ihnen (gibt) Gott
sagte ‚Es wird wirklich un wahrhalftig se1n ıch SaSC, ıst
wahr Die werde ich mıt dır un en denen VO  - ihnen, dıe dir
folgen, anfüllen.‘“ Unter dıesen auserlesenen Dienern Gottes sınd die
Propheten, und unter den Propheten nımmt Jesus ine besondere Stelle
1N. Darum erklärt der Koran, VOIll der Tradıtion unterstutzt, dafß Satan,
der alle Neugeborenen berührt, keine Möglichkeıt gehabt hat, Marıa un!



Jesus verführen, weıl s1e eben dank des schıirmenden chutzes Gottes
dem Bosen unzuganglıch waren },

ıcht LUr AaUus einem auserwählten Haus stammt Marıa, ıcht NUr be1
iıhrer Geburt wırd S1e unter den Schutz (ottes gestellt, sondern S1e bleibt
der Gegenstand des staändıgen Wohlwollens Allahs: ott nımmt S1ie
gnadıg un aßt S1E auf wunderbare Weise unter der Obhut des
Zacharıas 1mM Tempel heranwachsen 3, 37) Er ernäahrt S$1Ce mıiıt einem
VO Hımmel herbeigeschafften Brot, un Zacharias konnte DNUur darüber
taunen. Der Koran berichtet wortliıch SW sagte ‚Maria! Woher ast
du das”?‘ Sie sagte: ‚Es kommt VO  - Gott Gott eschert (Unterhalt), WE  S

will, ohne abzurechnen‘“ (3,37)
Diese Zeıichen der besonderen Auserwählung Marias durch die Gnade

Gottes hatten eıinen tiefen Eindruck ıcht 1Ur auf Zacharias sondern
auch auf andere Gefährten des Tempeldieners gemacht, dafß S1E sıch ın
iıhrem Eiter bereit erklärten, Maria betreuen. Sie warfen OSE
mıiıt ihren Schreibrohren und strıtten mıteinander, WCIN Von ihnen diese
Aufgabe ohl anvertraut werden sollte (3 44) Sogar dıe nge eilten
Marıa ZUr VO  - Gott bestimmten Zeit, iıhr das Wohlwollen Gottes
bestätigen: „Und (damals) als die Engel sagten: ‚Maria! ott hat dich
auserwählt un! eın gemacht! Er hat dıch VOT den Frauen der Menschen
iın aller Welt auserwäahlt. Marıiıa! Se] deinem Herrn demütig ergeben,wirft dıch (vor ıhm) nıeder und nımm (beim Gottesdienst) der Ver-
ne1gung tejl!‘“ (3, 42

Bevor WITr ın den Bericht des Korans über die Verkündigung Maria
und über die Geburt Jesu weıtergehen, muß hier eıine Frage geklärt
werden. Der Koran nennt den Vater "Imran. Wiıe kam auf diıesen
Namen? Die christliche Tradıition nenn den Vater Marias Joachim un
ihre Mutter Anna. Der Koran schweigt ber den Namen der Mutltter uıund
findet für den Vater Marias einen unbekannten Namen. Um dıe gestellteFrage ZUuU beantworten, hat INa  — 1Ne 1mM Alten Testament angegebeneInformation herangezogen: Der Vater des Propheten Moses heilßt iın der
Bibel Amram (Num Wenn INa  ® dazu emerkt, daß der Koran
berichtet, W1E dıe Leute Maria schalten: „Schwester Aarons!“* (19, 28),dann wırd INa  - den Verdacht ıcht zu leicht los, Muhammad verwechsle
auf unverstandlıche Weise Marıa, die Mutltter Jesu mıt Marıia, der Schwe-
ster Aarons un!: der Tochter Amrams.

Daß dieser Verdacht iıcht unbegründet ist, bezeugen die muhevollen
Versuche Von seıten der islamıschen Exegeten, eine annehmbare Aus-
legung dieser Verse finden fasse 1ET. einıge Vonmn den vorgelegtenLösungen kurz Imran, der Vater Marıas, ist ıcht mıt
Amram, dem Vater des Moses, gleichzustellen. Der Ausdruck: „Schwe-
ster Aarons“ ist 1im übertragenen Sınn verstehen: Marıa ist die Schwe-

Vgl TABARI, Tafsir al-Kur'än, Ausg. Shakir (Kairo 1374 /1955 ff.) VI,336—343:;: FAKHR L-D AL-RAZI, Mafatıkh al-ghayb (Kairo 1308 H.), IL,
459; BAYDAWI, ÄAÄAnwar al-tanzıl asTar al-ta wil (Instanbul 1296 H.) 1 203
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ster Aarons dank ihrer Tugend un! ihrer von allen bezeugten Frommig-
keit. Außerdem, aru soll dieser Aaron unbedingt derselbe sein w1e
der Bruder des Propheten Moses? Der Name Aaron War cschr üblıch, un
der gemeınte Mann S  ist wahrscheinlich eın für seine Frömmigkeit bekann-
ter Verwandter von Marıa. Daher WITr Marıa dazu eingeladen, seiner
Tugend gedenken un: seinem Beispiel Z folgen; oder dieser Aaron
War eın schlechter Mensch, un:! INa  $ wirft Marıa VOT, s1e se1 w1€e ihr Ver-
wandter geworden, indem S1Ce ihrer S1ıppe ihren Sohn Jesus vorstellt, der
ohne Mitwirkung eines Vaters geboren ist So könnten die Anspielungen
des folgenden koraniıschen Verses verstanden werden: „Marıa! Da ast
du eLiwas Unerhörtes egangen. Schwester Aarons! Deıin Vater War doch
kein schlechter Kerl und deine Mutltter keine Hure“ (19, 28)

Meiner Meıinung nach ıst der 1er gemeınte Aaron tatsächlich der Bru-
der des Propheten Moses: der koranische Ausdruck ist aber 1m über-
tragenen Sinne verstehen: Maria ist die „Schwester Aarons”, weıl s1e
ihr Leben bei den TromMmMmMen UÜbungen 1m Tempel (Gottes verbracht hat,
1 dem dıe Nachfolger Aarons iıhren eılıgen Dienst verrichteten. Der
'Text aßt also ıcht die sichere Schlußfolgerung Z der Koran habe dıe
grobe Verwechslung egangen, obschon ungeklärt bleiben muß, wıe 6S

dazu kam, den Vater Marıas ‘Imräan NENNECN.

Verkündıgung un Geburt Jesu
In der Sure er Kapitel) 19, dıe den Titel „Marıa"“ tragt, lesen WITLr

den ausführlichsten koraniıschen Bericht Ul!  AB  ber dıe Verkündigung Marıiıa.
Allah sandte seinen Geist, den INa  - mıiıt dem Erzengel Gabriel identifi-
zıert, un! 57 tellte sıch Marıa dar als eın wohlgestalteter ens (19, 78
Marıa, diıe sich VO  - ihren Angehörigen einen ostlıchen Ort zurück-
SCZOSCH hatte (19 16), erschrak VOTI der plötzlichen Erscheinung un sagte:
A suche beim Erbarmer Zuflucht VOTrT dır (Weiche VOoNn mir), Wn du
gottesfürchtig bist!“ (19, 18) Der nge verkündete dann Maria die Ab-
sichten Gottes, ihr „einen lauteren Jungen schenken, den Gott
einem Zeıchen seiner Barmherzigkeit den Menschen machen 11l
(19, Auf den Eınwand Marıas, s1e se1 eine unverheiratete, reine
Jungirau, antwortete der ngel, indem C sıch auf die mac! Allahs
berief: außerdem ist „eine bes  oOssene Sache“ Und
durch 1nNne göttlıche Schöpfungstat, oder nach einıgen Kommentatoren
durch das Einhauchen des Geistes, empfing Maria das iınd Jesus (19, 22)

Der Koran erwähnt Joseph mıiıt keinem Wort Die islamısche Iradition
weiß aber berichten, daß eın Verwandter Marias War und als erster
emerkt hatte, Was mıt Maria geschehen War

° Vgl RAZzI, 0 Cit:; 550; KARAFI, al-Adjwiba al-fakhıra (Kaiıro 13292
86—88
3 Vegl. TABARI, Tarıkh al-rusul S I-muluük, Ausgabe De Goe (Leiden),
1879 71941926 Ausg., Ibrähim (Kairo), (1960) 593—595; RaAzI,
op C Vl 546



Um sich dem verleumderischen Verdacht iıhrer Sippengenossen ent-
zıehen, hatte Marıa beschlossen, sıch einem fernen Ort begeben
(19, 22) Der Nu folgende Bericht des Korans ‚n  ber die Geburt Jesu steht
ıcht mehr dem Text des Evangeliums ahe WI1IE der Bericht über dıe
Verkündigung. Hier wırd iıne deutlıch 1m Stil der apokryphen egenden
aufgefaßte Erzahlung der Geburt Christji vorgetiragen

Einsam miıt ıhren schweren Sorgen, weiılte Maria in dem VON ihr BC-
wählten fernen Ort Da überkamen s1ie die Wehen:;: sS1e War dabei
bedruckt, dafß sS1e ıhrer Not Ausdruck verlieh un: spra „Ware ich doch
vorher gestorben un SaAanz in Vergessenheit geraten!” (19, 23) Doch kam
iıhr Gott mıt seiner Hiılfe entgegen. urch den Mund des KEngels oder
iıhres gerade geborenen Kindes verwiıes S1e auf das erfrischende Was-
SGT das für S1e da ZU fließen begann, un!: auf dıe Datteln VO  - der duüurren
Palme, deren Stamm S1C sıch gelehnt hatte S un: trınk un se1
frohen Mutes!“ (19:26% denn Allah hat sıch deiner Sache ANSCHOMMEN,
CT wıird dafür SOTSCH, daß dıe Geburt deines Kindes dir nıcht ZUr Schande
wird sondern großer Ehre Maria sollte sıch 1n Schweigen hullen un
warten, bis Gott seıne versprochene Hılte zeıgt (19, 26) oll Mutltes
kam s1e mıt ihrem Kınd ihrer Familie zurück, un!| als S1eE ihre Schelt-
worte hoörte, w1es s1e auf das Kınd He voll bitterer VerwunderungS  ber das Geschehene un das seltsame Verhalten Marias. Da sprach das
Kind Jesus VOT aller Augen, un verkündete seine göttlıche Sendung:„Ich bin der Diener Gottes. Er hat MIr die Schrift gegeben un!: mich
einem Propheten gemacht” (19, 30) Dieses Wunder brachte mıt der ersten
Botschaft Jesu die Menschen die Rechtfertigung seiner Mutltter.

Aus dieser Darstellung geht eindeutig hervor, dafß der Koran mıt er
Bestimmtheit der jungfräulichen Geburt Christi festhält An einer
anderen Stelle verteidigt Maria die Verleumdung der Juden mıt
scharfen Worten: „Weil S1e ungläubig un Maria eine S5C-waltıge Verleumdung vorbrachten“ (4 156) Der Koran bezeichnet Maria
wiederholt als die, welche „Sıch keusch hielt“ 1,91; 06, 12)
C) Die Sendung Jesu

Jesus ist eın Prophet, von ott gesandt, das Evangelium verkünden.
Allah hat mıt dem heiliıgen Geist gestärkt (2 5, 110 un
ıhn beauftragt, den Kındern Israel die Thora bestätigen un das (Gesetz

erleichtern (3 50) Jeder Religionsstifter unter den Propheten hat nach
dem Koran die Aufgabe, die strenge Einzigkeit Gottes, dıe dıe an-
SCSangenen Propheten schon verkündet hatten, wıieder bestätigen,eventuelle Unklarheiten ıIn der Lehre ZU beseitigen, über Streitfragenentscheiden un endlıch i1ıne Erleichterung des Gesetzes bringen:geht der Fortschritt der OÖffenbarung VO  - Moses bis Jesus un VO  =) Jesusbis Muhammad (vgl 3, 50; 43, 63; 16, 64; 4, 26; 5, 9; D 78)

Für die Angabe der 1er vergleichenden Apokryphen sıehe MICHAUD,
Jesus selon le Coran (Neuchätel



Zur Beglaubigung seiner Sendung bewirkte Jesus verschiedene Zeıichen,
dıe als Beweiıis dienen ollten für dıe göttliche Herkunft seıner OfSs
Beıispiele VON den VO  - Jesus gewirkten Wundern g1ıbt der Koran wel
parallelen tellen: Die erste 3, 48—49) ist eine Erklärung, dıe Jesus
1n den Mund legt, dıe zweıte wiıird als otfhizielle Bestaätigung der Sendung
Christi VON Allah selber ausgesprochen: „(Damals) als Gott sagte: ‚ Jesus,
Sohn der Maria! Gedenke meıner nade, diıe ich dir un deiıner Multter
erwıesen habe, (damals) als iıch dich mıiıt dem heiligen Geist starkte,
daß du (schon als Kıind) 1n der Wiege ZU den Leuten prachst und (auch
späater) als Erwachsener, und (damals) als iıch dich dıe Schrift, die We  15-
eıt die Thora und das Evangelıum lehrte, un: (damals) als du mıt
meıner Erlaubnis AaUSs Lehm eLiwas schufst, Was aussah WwWI1e Vögel, und
1n sS1e hineinbliesest, dafß S1€E miıt meıner Erlaubnis (schließlich wirkliche)
Vögel d  N, und (als du) mıt meıner Erlaubnis Blinde un: Aussätzige
heiltest, un: als du mıt meıner Erlaubnis Tote (aus dem rab wieder)
herauskommen ließest, un:! (damals) als iıch dıe Kinder Israel VON dir
zurückhielt (so dafiß S1e dir nıchts anhaben konnten), als du mıiıt den klaren
Beweisen ıhnen kamst, worauf diejenigen VO  } ihnen, die unglaäubig
H; sagten: ‚Das ist Sanz offensichtlich Zauberei ““ 5 110)

I rotz der klaren Beweise haben also die Ungläubigen unter den Juden
dıe Botschaft Jesu nıcht glauben wollen Auf solchen Wiıderstand be1

einem eıl ihres Volkes sınd alle Propheten gestoßen. ber Gott g1ibt
immer seinen Glaubigen den endgültigen Sieg über ihre Widersacher:
hat sıch auch ZUr eıt Jesu verhalten: „ Jesus, der Sohn der Marıa,
hat den Jüngern gesagt ‚Wer sınd meıne Helfer (auf dem Wege?)(ott?‘ Die Jünger sagten: ‚Wir sınd die Helter Gottes.‘ Und i1ne
Gruppe der Kinder Israel War gläubig, eine andere unglaubıg. Da stark-
ten WIT diejenigen, die glaubig ıhre Feinde, dafß s1e die
Oberhand (über S1€) bekamen“ (61, 1 vgl 3, 55) Der Glaube der Jün-
BCT Jesus wiıird 1m Koran als 1nNne Folge ihres Glaubens Gott un
einer besonderen Empfehlung VO  $ Allah dargestellt: „Und (damals) als
ich den Jüngern eingab: Glaubt miıch und meinen Gesandten!‘ Sie
sagten: ‚Wiır glauben. Bezeuge, dafß WIT Ir ergeben siınd !” 5 111)Diese Jünger aber verlangten VO:  - Jesus, daß ihnen einen isch VO
Himmel herabsenden 1e6ß Allah moge doch iıhnen dieses Zeichen geben,
damıt S1e Gewißheit haben, daß Christus iıhnen die Wahrheit gesagt hat
(5, 112—113). Nach eiıner Ermahnung über diese UNangeME€ESSCHNE Bitte
S HO bekam Jesus VO  - Allah, dafß den verlangten Tisch hinabsende.
Allah aber erklärte dazu: „Und WENN eıner VON euch nachträglich nıcht
glaubt, werde iıch ih (dereinst) auf eine Weise bestrafen, W1e sonst)
nıemand 1n der 5 114—115).

In dieser Erzählung mıschen sıch Einzelheiten, die das Abendmahl,
die lıturgische Eucharistiefeier, dıe Vision des Apostels Petrus 1in

oppe (Apg ; 9—16) erinnern. Die Kommentatoren haben sıch vıel



Müuühe gegeben, bestimmen, W as Speisen auf dem isch lag
Auf solche erfundenen Details wollen WITr 1er ıcht eingehen.

Wenn dıe Jünger voll aufrichtigen Glaubens sich die Seite Jesu
geste haben, haben siıch dıe Ungläubigen auf der anderen Seite -
sammengetan, der Verkündigung Christi ein Ende bereiten.

Wıe endete das ırdısche Leben Christz?
Dafiß Jesus dem 'Tod unterworfen ist, kann INa  e AUus manchen kora-

nıschen tellen schließen. Schon das neugeborene Christkind rklärt „Heıl
se1 uüber miıch Tag, da ich geboren wurde, INn JTag, da ich sterbe, un!

Tag, da ıch wıeder ZU Leben auferweckt werde!” (19, 33) In einer
spateren Sure (3, 55 wırd berichtet: „(Damals) als Gott sagte: ‚ Jesus!
werde dich (nunmehr) abberufen un! m1r (ın den Hımmel) erheben
un! eın machen, dafß du den Ungläubigen entrückt 5ist== An einer
anderen Stelle erklärt Jesus VOT Gott 1mM Himmel: „Und ich War Zeuge
über s1e, solange ich unter iıhnen weılte. Nachdem du miıch abberufen
hattest, WAars du CS, der auf S1e aufpaßte“ (5 117) Das Wort „abberufen  «
tawaffa) 1n den we1l letzteren tellen bedeutet nach den parallelen Ver-
sSCcCH des Korans: sterben lassen. Es steht also fest, daß der Koran den Tod
Jesu lehrt Wann un: W1IEe ist oder soll dieser JTod geschehen? Auf diese
Frage g1ibt verschiedene Antworten.

Die meısten Kommentatoren des orthodoxen Islam wollen, daß Jesusnıcht Kreuze gestorben se1. Der entscheidende Beleg ıst hierfür der
folgende Vers: stellt eıine Liste VOoOnNn den Vergehen der ungläubıgenJuden auf; unter anderem wırd erwaäahnt: „Weiıil s1e sagten: 1r haben
Christus Jesus, den Sohn der Maria un Gesandten Gottes, getotet.‘ber S1C haben iıh nıcht getotet un iıcht gekreuzigt. Vielmehr schien 6cS
iıhnen DUr Und S1e haben ih nıcht mıt Gewißheit getotet. Ne  1n,Gott hat ıh sıch erhoben. Gott ist mächtig un weise“ (4 157—158).So hat Gott, "meinen einıge Exegeten, Jesus Aaus den Händen seiner
Feinde errettet; ist aber danach gestorben un ach schr kurzer eıt
wıeder VO  $ den Toten auferweckt un: 1n den Himmel erhoben worden.
AÄAndere meınen, dafß die Erhebung in den Himmel ohne vorherigen Tod
erfolgt sel: Christus werde aber wıederkommen Ende der eıt un:!
dann sterben

Wie tellen S1 aber die islamischen Exegeten dıe VorgängeKreuze vor”
Die einen meınen, die Juden wurden damals getaäuscht; S1C glaubten,daß S1e Jesus das Kreuz hangten, in Wirklichkeit aber haben S1e ke  1-

1UCNKN Menschen gekreuzigt, 6cSsS schıen ihnen 1Ur Allah hat Jesus sich
In den Himmel erhoben.

5 Vgl TABARI, T afsir, AI  9 226—2832; RaAzIı, op CIt-, 111 484—485;
T’HA'LABI, ‘Ara ıs al-madjalıs (Kairo 1370 ‚/1951) 397—399; IBN AL-ÄTHIR,
al-Kamıil f2 I-tarıkh, Ausg. Ö I1 DTK
> Vgl BAYDAWI, C1l., I) 316 Siehe Fußnote



Die meısten Kommentatoren aber behaupten, eın Mensch se1 wirklich
gekreuzigt worden. Dieser Mensch War auf jeden Fall iıcht Jesus. Wer
War dıeser Ersatzmann” Eın Text VO Kommentator azı wiırd uns iıne
kurze Zusammenfassung der verschiedenen vorgetiragenen Lösungen
geben „Die Gelehrten sıiınd siıch darüber nıcht eInN1e. Sie en VOI-
schiedene Erklärungen erwaäahnt. Als erstie Erklärung haben viele heo-
Jogen vorgeiragen, dafß Gott ih Jesus) sıch erhoben hat, als die
Juden iıh: toten beschlossen hatten: da fürchteten S1C] dıe Vorsteher
der Juden VOT einem Aufruhr unter dem olk haben sSıie einen
(anderen) Menschen IIN  9 ıhn gekreuzigt un: den Leuten SC-
tauscht, G7 ware Christus. Die zweıte Erklärung besagt, dafß Gott einem
anderen Menschen ine Ähnlichkeit mıt iıhm verliehen hat Wıe aber”
Darüber gibt verschiedene Möglichkeiten: 'Titeus der Jude ist in eın
Haus eingetreten, in dem sıch Christus aufgehalten hatte Er fand ıh:
dort nıcht: Gott aber verlieh ihm seine Ahnlichkeit. Als hinausging
wurde er für Jesus gehalten; wurde gefangen und gekreuzigt. Man
hatte einen Mann este Jesus überwachen: Jesus aber wurde in
den Himmel erhoben, und (Gott verlieh se1ıne Ähnlichkeit jenem Ayt-
pPaSSCT, den INa  - totete, während beteuerte: bin doch ıcht Jesus.

Eıner seiner Anhänger meldete sıch freiwillig: (Gott verlieh ihm dann
dıe Ähnlichkeit Jesu, und wurde herausgeholt und getotet, Jesus
aber wurde erhoben. Einer seiner Begleiter heuchelte un! verriet ıhnen
Jesus, damıt S1E iıh: toteten. Als er miıt den en eintrat, iıh WCS-
zunehmen, verliıeh ıhm Gott se1ine AÄhnlichkeit, und CT wurde getotet und
gekreuzigt.

„Diese Möglichkeiten, emerkt azı dazu, wıdersprechen un wıder-
lJegen sıch. ber weıiß besser die Wiırklichkeit der Dinge“

1er muß eine andere, nıchtorthodoxe Auslegung dieser Verse berück-
sichtigt und dargestellt werden: Den Juden se1 ZWar gelungen, den
Leib Jesu Kreuze toten, aber nıcht seine Botschaft und den Geist
seiner Sendung vertilgen. Geistlich bleibt Jesus immerfort lebendig,
SCHNAUSO wWw1e die Märtyrer des Glaubens, die nıcht als 'Tote betrachtet
werden dürfen. Darum betont der Koran: „Und S1E haben iıh: nıcht mıt
Gewißtheit getötet“,  “ nıcht 1Im wirklichen Uun! vollen Sinne des Wor-
tes (4 157)
e) Die eschatologische Rolle Ghristz

Es g1Dt 1mM Koran keine eindeutige Stelle 2  ber die eschatologische Rolle
Christi 1n der Endzeit Die xegeten verweiıisen dennoch auf folgende Verse:

43, 61 „Und ist eın Erkennungszeichen der Stunde (des Gerichts).“
Einige Kommentatoren behaupten ZWAäarT, daß S1C] 1er den Koran
handelt, die meisten aber erklären, daß zweiftfellos Jesus damıiıt gemeınt
ist Der Koran sagt nıcht, WwOor1ın die Rolle Christi bestehen wırd Da

RaAzI, op cıt., I1I, 350; vgl BAYDAWI, op Cl I’ 315
Sıehe darüber MASSIGNON, „Le Christ dans les Evangiles, selon CGhazali“,

1n Revue des Etudes Islamıques 523— 536
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kommt 1€e€ Tradıtion e Hılfe un! Liefert eme Fülle VO  - Handlungen,
dıe Christus dereinst vollbringen wird: Zuerst wırd Jesus VO Himmel
1NSs heilige Land herabkommen. Da wird sıch als eın vollkommener
nhanger des Islam verhalten: nachdem den Antichristen vernichtet
hat, wiırd das vorgeschriebene Morgengebet iın Jerusalem verrichten,
dabei wird sıch hinter dem Gebetsvorsteher 1in die iıslamische Gemeinde
einreihen; wırd €es abschaffen, Was gesetzwıdrig ist wiıird das
chweıin toten: wiırd alle Zeichen un Dinge beseitigen, dıe iıcht VÄCR

streng orthodoxen Islam aSSCH: wiırd das Kreuz zerbrechen. 1€
Synagogen un: dıe Kirchen zerstoren un: damıit Zeugnis ablegen
die Christen und die Juden; P wiıird alle Christen toten, dıe nıcht

den Islam glauben (vgl 4, 159) Sodann wiıird Jesus über eın in der
Einheit vervollkommnetes Reich herrschen, als gerechter König regıeren
und aller Schöpfung eınen Jahre andauernden Frieden schenken. Damit

aber den anderen Propheten ın em ahnlich wird, wiıird auch heira-
ten und Kinder haben ann wird sterben un: in Madina neben Muham-
mad und den ersten Khalıten Abu-Bakr un ‘Umar beigesetzt werden.

Dann kommt die Stunde des Gerichts, das se1ne Wiederkunft verkündet
hatte Am Tage des Gerichts sıtzt Allah alleın als Weltenrichter. Gott
bestimmt in seiner unbeschränkten Allmacht, WECIN erlauben will, für
die Menschen ine Fürsprache einzulegen. Die Kommentatoren des Korans
zıehen 1er ıne Stelle heran, die folgenden Wortlaut hat „Er Jesus)
wırd 1mM Diesseıts un!: 1m Jenseıits angesehen se1n, einer VO  $ denen, dıe
(Gott) nahestehen“ Das Ansehen 1mM Diesseits bedeutet nach der
allgemein guültıgen Auslegung die prophetische Sendung, un das An-
sehen 1mM Jenseıits bedeutet die ürsprache. Außerdem wird Jesus Tag
der Auferstehung u  ber die Leute der Schrift Zeuge se1ın (4 159)

So stellt der Koran diıe Lebensgeschichte Jesu, seine Sendung un seine
prophetische Rolle dar Mıt keinem Wort wiıird das Erlösungswerk Christi
erwähnt. Der Islam glaubt namlıch nicht, daß Christus der Heıiland, der
Erlöser ist Die Menschheit braucht nicht Erlösung, sondern Barmherzig-
keit VO  - Die Theologie des Islam die Lehre VOon der Erb-
sunde entschieden ab „Und keiner wird die Last eines anderen tragen”,
steht 1mM Koran geschrıeben Außerdem ist 1ne stellvertretende
Erlösung unmöglıch, jeder Mensch steht allein VOT Gott „Und jeder be-
geht 1Ur seinem eigenen Nachteıl, (was sıch Sünden zuschulden
kommen Jäßt) Und keiner WIT:  d die ast eines anderen tragen“ (6 164)

Jesus ist ıcht der Erlöser der Menschen, ist  z für den Koran einer
der grölßten Propheten, en Prophet, den ott mıiıt eiıner besonderen
Gnade und einer wunderbaren Auserwählung ausgezeichnet hat

Damit kommen WITr ZUuU zweıten eıl dieser Darstellung: Wer ist Jesus
nach dem Koran?

Vgl BAYDAWI, op cıt., 411 Man findet ine französische Übersetzung der
interessantesten Texte er die Wiederkunft Jesu bei HAYEK, Le G hriıst
de ’ Islam (Paris 1959 244—9271
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II DIE PERSON JESU
Dıe koranıiıschen Jesu

a) Jesus, Prophet un (sesandter Gottes
Der Koran verleıiht Jesus verschiedene ıtel, VO'  — denen einıge 1er ZU  Cr

erwähnen sınd.
Jesus, der Sohn der Marıa, ist der Knecht Gottes. Noch als LICU-

geborenes ınd bezeugt selbst 38 bın der Diıener Gottes (19, 30),
un Gott sagt VO  ; iıhm „Er ist nıchts anderes als e1in Diener (von uns)
(43, 59) Darum annn Muhammad seinerseits versichern: „Christus wiırd

iıcht verschmähen, eın Diener Gottes sein“ (4 172)
Jesus ist ‚WAar Diener Gottes, aber eın Diener, dem besondere

Gnade erwıesen wurde (43, 59), eın lauterer Junge (19, 19), eın Geseg-
neter (19, 31), den (Gott 99 einem Beıispiel für dıe Kinder Israel gemacht
hat“ (43, 59) Er wırd sıch großen Ansehens erfreuen 1m Diesseits un:! 1mM
Jenseits, un: wird denen zahlen, die Gott nahestehen (3 45)

1le diıese Auszeichnungen ergeben sıch AUS der Sendung Christi,
denn Gott hat iıh auserwählt, iıh: ZU Propheten machen (19, 30)
Der Koran nenn ih: 1n eıner Liste, autf der NUur die Namen der größten
Propheten stehen: „Und (damals) als WITr Von den Propheten ihre  z Ver-
pflichtungen entgegennahmen, und VO  - dir, un VONn Noah, Abraham,
Moses un!: Jesus, dem Sohn der Marıa!“ (33, £)

Mehr noch als bloßer Prophet, ist Jesus als Religionsstifter VO  e
ott gesandt Ihm wurde der Auftrag erteilt, den Kindern Israel ine
Schrift iragen: Wie Moses die Ihora gebracht hatte un: wWw1e spaterMuhammad mıt dem Koran kam, sollte Christus das Kvangeliumverkünden. Seine Lehre, seıine relig1ösen Kenntnisse un VOT em seine
Öffenbarungsschrift hat unmittelbar VONn ott erhalten. SO ıst Christus
nıcht 1Ur eın Prophet, sondern auch eın großer Gesandter Gottes
(3; 48—49; 4, 171; 5, 110 111 USW.).

Jesus der €S$$1AS
Der Koran aßt die Engel be der Verkündigung Maria S

„Marıa! Gott verkündet dir en Wort VO:  - S1'  ch, dessen Name JesusChristus (oder der Messias), der Sohn der Maria, ist!“ (3 45; vgl zahl-
reiche Verse). Nach den Kxegeten wırd Jesus der Messias, der Gesalbte,
genannt A4aus verschıiedenen Gründen !®°:

Er wurde mıt dem degen Gottes gesalbt.
Die Salbung bestand darın, daß Gabriel iıh:; mıt seinen Flügeln
bedeckte, daß Satan ıh: nıcht herankommen un\| ıh bei
seiner Geburt iıcht berühren konnte.
Die Salbung Jesu bedeutet seiıne Sündenlosigkeit.
Die Salbung ist der egen, den 1n der Nachkommenschaft

Vgl RAZzI, op cıl., 58 471
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ams erhielt VOT em aber durch wunderbare Geburt
AQUs der Jungfrau Marıa, W as sogleıich 1116 Ausnahme VO (sesetz
der menschlichen Zeugung edeute
Jesus wurde mıt der Salbe der Propheten gesalbt
Im posıtıven Sınne 1st Jesus der ess1as, der Salbende, weiıl
diıe Kranken und dıe Blinden calbte un:! heilte un!: weıl dıe
Haupter der W aiısen salbte als Opfer für Gott
Auf andere Deutungen wiırd 1er iıcht CIM  c

C} Jesus, Wort (sottes
Wır haben eben Vers zıitiert dem Jesus als C1MN Wort VO'  -

Gott bezeichnet wiıird (3 45) An anderen Stelle sagt der Koran:
„Christus Jesus, der Sohn der Marıa, ist 1Ur der Gesandte Gottes und
SCIMN Wort, das der Marıa entboten hat . (4’ 171)

Die christlichen Apologeten haben wıeder auf diese tellen
VErTrTWICSCHN daraus schließen der Koran habe die Gottheit Jesu,
des CWISCH 0g0S, wWwWenn auch indirekt anerkannt Daß C1inNn Eıcho der
christlichen re 1er h!  oren 1st kann Ina  ® ıcht bezweiteln ber

scheint sicher ZU SCIN, daß Muhammad 11UTr die Vokabel
Wort übernommen hat ohne dogmatischen Inhalt damıt VOI-

binden Darum MUu diese VaSsc Erinnerung das christliche Dogma
iıcht sehr betont un ausgenutzt werden: denn der Koran hat
zahlreichen tellen ausdrücklich verneın daß Jesus Sohn (sottes SC1

Wie verstehen aber die islamiıschen Kommentatoren diese Bezeichnung
Jesu als Wort Gottes?

Die erklären, daß Jesus C111 Wort VO  } Gott 1St das Marıa
entbotene Wort Gottes, und ZWar dem Sınne dafß Jesus kraft
schöpferischen Wortes von Gott Schoße Marıas gebildet wurde Der
Koran sagt J selber Jesus 1st VOT Gott gleich WIC dam Den schuf
aus Erde Hierauf sagte ıhm NUr se1! da War (3 59) Im
gleichen Sinne antworten die nge auf die Frage Marias nach dem Wie

jungfräulichen Geburt Das ist Gottes Art (zu handeln) Er schafft
Was 111 Wenn 116e Sache beschlossen hat sagt ihr FE se1!
dann 1st S1C (3 vgl 19 35)

Ohne sıch auf bestimmte oraniısche tellen berufen INneC1INEN
andere Kommentatoren daß Jesus das Wort (Gottes 1st iındem durch
das prophetische Wort das VON (sott AauSS1N$S un VO  - den VOTANSCSAN-
N!  n Propheten verkündet wurde, vorhergesagt worden ist

Jesus hat den Menschen das Wort Gottes getiragen Als Ver-
künder dieser Botschaft wiırd CT als Wort Gottes bezeichnet Das ist die
dritte Erklärung

Die vierte Auslegung betont daß Jesus das Wort Gottes 1St weiıl
CTr ıcht NUr das Wort verkündet sondern auch sCINETr CISCHNCN Person
C1INe Frohbotschaft VO  } Gott die Menschen ist 1}
11 Vgl ] ABARI Tafsır VI 411419 Razı o cCıt 11 470
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uch wenn :sie verschiedene Meinungen vertreten, sSo sind sıch jedoch
alle Kommentatoren darüber ein1ıg, daß der Titel Wort Gottes u  ber-
aup keine Andeutung ıne für den siam undenkbare (Grottessohn-

Jesu nthalt

Jesus, Geist (sottes
Letztere Bemerkung gıilt auch für den Tiıtel „Geıist VO'  - Gott”, den der

Koran Jesus verleiht (4 171) Die xegeten dazu, Jesus ist durch
das Einhauchen des göttlichen Geistes VO  - Marıa empfangen worden:
„Und (weiter Marıa), dıe sich keusch 10 Da Jlıesen WIrTr iıhr Geist VO'  $
uns ein un machten S1C un!: ihren Sohn eiınem Zeichen für dıe
Menschen 1n aller E vgl In dieser Hinsıicht ist
Jesus wiederum dem ersten Menschen dam gleıch, der durch dıe
Einhauchung des Geistes Gottes erschaffen wurde vgl 15, 29; O2
535, 72) 1

JTesus, Gottes Sohn
Nun kommen WITr ZU Hauptproblem der koranischen Christologie.

Die Christen glauben, daß Jesus der Sohn Gottes ist elches iıst
gegenüber dieser Lehre die Stellungnahme des Korans?”

a) Jesus ast NUTr eın Mensch
In verschiedenen tellen betont der Koran mıt polemischem Nachdruck,

dafßs Jesus 1Ur ein Mensch ist. Um die Leidenschaft dieser Verse nach-
spuren ZU können, ist 65 ANSCMCSSCH, 1er ihren vollen. Wortlaut ZU
zıtıeren:

4, 171 „Ihr Leute der Schrift! Treıibt 1n Religion nıcht
weıt un: sagt Gott nıchts AUS, außer der Wahrheit!
Christus Jesus, der Sohn der Marıa, ist 1Ur der Gesandte
Gottes

4, 172 „Christus wiırd 6S ıcht verschmahen, ein (bloßer) Diener
Gottes ZU se1n, auch iıcht die ott) nahestehenden ngel.“

5, 17 „Ungläubig sınd dıejenıgen, die ‚Gott ıst Christus,
der Sohn der Mariıa.‘ Sag Wer mochte Gott etwas USZU-

rıchten, falls CT (etwa) Christus, den Sohn der Marıa, und seiıne
Multter un (überhaupt) alle, die auf Erde sınd, zugrunde gehen
lassen wollte?”“

5, F „Ungläubig sind diejeniıgen, 1e€ ‚Gott ist Christus, der
Sohn der Maria.‘ Christus hat (ja selber) gesagt ‚Ihr Kıinder
Israel! Dienet Gott, meınem un: Herrn!‘ Wer (dem einen)
ott andere Götter) beigestellt, dem hat ott (von vornherein)
den Eiıngang in das Paradies versagt.”

Vgl TABARI, T’afsir, I 419—422; RaAzı, oD Cit:. H1L, 357



5, Eın Beweıs die Gottheit Jesu ist seın menschliches Auf-
treten „Christus, der Sohn der Marıa, ist LUr eın Gesandter. Vor
iıhm hat schon (verschiedene andere) Gesandte gegeben Und
seine Multter ist i1ne Wahrhafltige (eine Heilige). Sie pllegten
(wie gewöhnliche Sterbliche) Speise sıch nehmen.“

43, 59 Gott sagt VO  } Jesus: AT ist (ın Wahrheıit) nıchts anderes als
eın Diener (von uns), dem WITLr (besondere) Gnade erwıesen en

19, 03 So ıst Christus kein besonderer Fall, VOT Gott steht CI ın der
Sklavenhaltung, gleichwiıe alle anderen Geschöpfe: denn gibt
nıemand 1m Hımmel un auf Erden, der ıcht als Diener ZU

Barmherzigen kommen wuürde.”
5, 1101 Daß Christus für sıch keine andere Haltung ıIn Anspruch

nımmt, bestätigt 1n teierlicher Orm VOT Gott 1mM Himmel:
„Und (dann), WeCNNn Gott Ssagt: ‚Jesus, Sohn der Marıa! Hast du
(etwa den Leuten gesagt euch außer Gott mich und
meıne Mutltter ZU (Göttern”?‘ Er sagt ‚Gepriesen seıist du! Ich darf
nıchts SCNH, WOZUu ıch kein Recht habe Wenn ıch (tatsächliıch
doch) gesagt hatte, wußtest du habe iıhnen NUur gesagt, W as

du m1r befohlen ast (nämlich): Dienet Gott, meınem un! IMHerrn.‘

D) Jesus 1st nıcht Sohn (sottes
ıcht 1Ur betont der Koran, daß Jesus UTr eın Mensch ist, sondern

er wendet sich auch alle, die Jesus Sohn Gottes CNNCN, mıt
scharfen Vorwürtfen.

Der Koran eugnet jede Möglichkeit der Zeugung 1n ott „Sag
Gott ist eın Kınzıger, Gott ist der wıge Er hat weder Kinder gezeugt,
noch ist (selber) gezeugt worden. Und keiner kann sıch mıt ıhm
messen”“ - 1—4)

Kein Geschöpf ann mıiıt ott in eın Verhältnis VO  ; Sohn Vater
kommen

D 116 „Und S1e SagcCN: ‚Gott hat sıch eın ınd zugelegt.‘ Gepriesen
se1 er! (Darüber ist erhaben.) Nein! Ihm gehört (ohnehin alles),
WAas 1m Himmel un! auf Erden ıst 1lle (Geschöpfe) SIN ıhm
demüutıg ergeben. ”

1 88—93 „Hıe€E CN: ‚Der Barmherzige hat sich eın Kind zugelegt.‘
ag Da habt iıhr eiwas Schreckliches egangen. Schier brechen
die Himmel (aus Entsetzen) darüber auseinander un spaltet siıch
die Erde un sturzen die Berge in sıch ZUSAMIMCN, daß s1e dem
Barmherzigen eın Kınd zuschreiben. Dem armherzigen steht
nıcht A sıch ein ınd zuzulegen. Es gibt nıemand 1m Himmel
und auf Erden, der ıcht als Diener ZU Barmherzigen kommen
wurde.
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Auße?dem w1e soll ott einen Sohn habefl? Die Zeugung kann 1Ur

durch bestimmte eibliche Vorgänge erfolgen. Jesus Sohn Gottes
NECNNCNH, ıst deshalb eıne ungeheure Behauptung:

19, 35 „Est steht Gott ıcht d  9 sich irgendeıin Kınd zuzulegen”, denn
das einz1g denkbare Verhältnis Gottes den Menschen ist das
Verhältnis des allmaächtigen Schöpfers.

6! 101 S(ET ist) der Schöpfer VO  3 Himmel und Erde Wie soll ST ZU

Kindern kommen, doch keine Gefährtin hatte, (die s1e iıhm
hatte ZUTr Welt bringen können) un (von sıch aus) €es SC-
schaffen hat, was 1n der Welt ist)?“

{2:5 „Unser Herr, der Inbegriff VO  - Glück (und Segen), ist  D rhaben
Er hat sıch weder eıne Gefährtin noch eın Kind zugelegt.“

So kann Jesus ıcht Sohn Gottes se1nN. Der Koran weıst dıe christ-
ıche Lehre mıiıt Emporung zurück: „Die Christen aschn ‚Christus ıst der
Sohn Gottes.‘ So eLWwWAas S1e offen auszusprechen. Sie tun CS (mit
dieser ihrer Aussage) denen gle1 die früher ungläubig Diese
gottverfluchten Leute)! Wie können s1e 1Ur verschroben sein! Sie haben
sıch ihre Mönche SOW1e Christus, den Sohn der Marıia, Gottes Statt
Herren CN. Dabei ist 1  ®  hnen och) nıchts anderes befohlen worden,
als einem einzıgen Gott dienen, außer dem S keinen Gott g1ibt.
Gepriesen se1 er! (Er ıst erhaben) über das, Was s1e (ihm anderen
Göttern) beigesellen” (9 30)

Die christlıche Lehre ist also unhaltbar Sie stammt jedenfalls ıcht VOIN

Jesus, der als Prophet eın treuer Diener Gottes und eın unfehlbarer
Verkünder der göttlıchen Botschafit ist „Es dart ıcht se1IN, dafß (Gott
einem Menschen diıe Schrift, Urteilsfähigkeit un Prophetie g1ıbt un
dieser daraufhin den (anderen) Menschen sagt W endet CUTC Ver-
ehrung MIr Z sta Gott“ (3 79)

ıcht einmal VO'  - Gotteskindschaft 1mM übertragenen Sinne darf INa  —

prechen. Solche Ausdrücke sınd wegzuraumen, damit der strenge
Monotheismus des Islam in seıner SanNzCh Reinheit VOIl den Menschen
ANSCHOMMC wird. Der Koran wirft en un: Christen VOT, dafß S1E
sıch Formuli:erungen bediıenen, die verwertflich un! unertraäglıch Sind:
„Und dıe en un!: dıe Christen SaScCH: 1r sınd Gottes Söhne und seıne
Gunstlınge. Sag W arum bestraft GE euch dann für CR Schuld? Nein!
Ihr se1d Menschen (wıe alle anderen, Menschen), die geschaffen hat“
5 18)

Um diese kompromißlose Haltung besser verstehen, lesen WITr den
folgenden Vers, der dıe Befürchtung Muhammads ZU Ausdruck bringt:
„Aber sS1e machen ıhm VOIl seinen Dienern eınen eıl (seiner selbst)“
(43, 15) Gott teilen bedeutet VO:  - ott keinen richtigen Begriff haben
un! damıt Gott verleugnen. Gott andere Götter beigesellen iıst gleich
Gott teilen. Darum kann Muhammad, der Prediger des strengen Mono-
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the1smus, 6C ıcht dulden, daß INa VO: Jesus als Gottessohn spricht. Jede
Vielfalt muß der Gottheit fern leiben

Auch WeNNn Muhammad sıch sehr scharf den christlichen Glauben
dıe Gottessohnschaft Jesu ausspricht, bleıbt Christus für ıh: immer

der große Prophet, der durch 1ne besondere Gnade ausgezeichnete Ge-
sandte ahs, das Zeichen der Barmherzigkeit Gottes ZU den Menschen iın
er Welt

BERICHTE
DER KATECHIST NACH DEM KONZIL

Internationale Konferenz:
E bıs September 1967, PWCG-Aachen

Wie das Konzıil 1mM Missionsdekret Art. 7 feststellt, hat der Katechist 1ın
Missionsländern „einen einzigartıgen un! unersetzlichen Beitrag ZUX Ver-
breitung des Glaubens und der Kırche leisten.“ Darum, betont das Konzıil,
„muß die Ausbildung der Katechisten. . vervollkommnet und dem kulturellen
Fortschritt angepaßt werden“ edb.)

Auf Einladung des Päpstlichen Werkes der Glaubensverbreitung, Aachen,
befaßten sich eilnehmer AUus Ländern Afrikas und Asiens wäahrend dieser
ersten internationalen Konferenz „Der Katechist nach dem Konzıl“
mıt Fragen der Ausbildung und Arbeit der Katechisten. Nach sechstägigem
Meinungs- und Erfahrungsaustausch kam dıe Konferenz folgenden KEr-
gebnissen:

Aufgabe un I ätıgkeıt des Katechisten ınnerhalb der chrıstlıchen Gemeiunde

Der Katechist als Miıtarbeıiter des Priesters ersetzt diıesen nıcht; der Katechist
hat vielmehr seinen eigenen latz und seine besondere Aufgabe ın der Kirche
und ihrer missionarıschen Arbeit. Der Katechist ist der Mitarbeit des Priesters
ın der deelsorge mıt den 1m folgenden aufgezählten besonderen Verantwortlich-
keiten:

Er gıbt Zeugms U—UO  S Chrıstus, gıbt den Menschen sSCINET Umgebung
Wegweisung ZUT Kırdıe und Hılfe ın der Entfaltung ıhres christlıchen Lebens.

Er T, für die Prä-Evangelısatıon, schafft die Atmosphäre,
welcher der Glaube sıch entwickeln kann; bereitet die Begegnung mıt Christus
VOr un! nımmt Verbindung auf den Nicht-Christen. Er gıbt den
Katechumenen Anleitung in der Entfaltung ihres Glaubens un ın der Vor-
bereitung auf die 'Taufe. Er leitet die Gläubigen innerhalb der Kirche unter
der geıistlıchen Führung des Priesters und 1n Zusammenarbeit miıt iıhm.

Er leıtet dıe Entwicklung einer lebendıgen christlıchen Gemeinde UOoO:  S

Erwachsenen, 2ın welche dıe Kınder organiısch hineinwachsen sollen und ın der
ıhr christliches Leben sıch entfalten un reıfen annn
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Es scheint, dafß ın manchen Ländern die religiöse Ünterweisung tast aus-
schließlich den Kındern un:! Jugendlichen gılt, während der Katechese der
Erwachsenen wenı1g der Sar keine Beachtung geschenkt WITrd. So kommt C
daß viele Pfarreien nıcht wahrhafit lebendige Gemeinschaften des Glaubens
un:! der Liebe S1IN! Der Katechist hılft den Gläubigen, TE eigenen
Charismen entdecken un 1m Dienst der Gemeinde ZU  C entfalten. Der
Katechist gibt Hılten ZUTr Gemeindebildung durch n Nachbarschaftsgruppen,
ın denen 1n einer Atmosphäre brüderlicher Zusammenarbeit der Glaube 1ın
Verbindung miıt praktischen roblemen des Alltags (induktive Methode)
diskutiert WIT: Er ist Berater der verschiedenen Gruppen der Katholischen
Aktion und des Laien-Apostolats. Er sollte den Priester entlasten In Auf-
gaben, die grundsaätzliıch die Laien angehen, VO  - dıesen ber hıc et NUNC nıcht
ertullt werden können (Subsidiarıitäts-Prinzip).

Indem 2ın der Gemeinde das Bewußtsein chrıstlicher Solıdarıtät mıt
allen Menschen eckt UN entwickelt, leıtet sS1e ZUT Erfüllung ıhrer Aufgabe
ın der heutigen Welt

Wir empfehlen daher, daß 1n der Planung miıssıionarıscher Arbeiıt größerer
Wert auf Ausbildung un! Unterhalt qualifizierter Führungskräfte als auf den
Bau V O:  - Kirchen un! Schulen gelegt werde.

WII‘ betonen auch, daß dıe Katechistenfrage 1Ne der schwerwiegendsten 1n
der missıonarıschen Arbeiıt ist Die Versammlung bıttet die Bischöfe, den Aus-
bıldungszentren tür Katechisten einen offiziellen Status ahnlich demjenigen
der Priesterseminare ZUu geben.

Ausbildung der Katechısten

Lehrpersonal In dankbarer Anerkennung der großen Hilfen, die dıe
verschiedenen Bischofskonferenzen den Missıionen bereıts gewährt haben,
unterbreıtet diese Versammlung den Bischofskonferenzen respektvoll die Bıtte,
jeweıils twa 1%/0 des jungen Uun! qualifizierten Klerus dıe Anregung und
Erlaubnis ZU Missionsdienst geben. Diese Priester könnten, ausgerustet
mıt praktischen seelsorglichen Erfahrungen einıger Jahre, besonders gute
Dienste eisten 1ın der personellen Bestückung Katechetischer Ausbildungs-
zentren und sonstiger Bildungs-Institutionen SOWI1e ın der Handhabung der
Massenmedien, uUsSsW.

Dem Missionarischen KEınsatz WwW1e auch den internationalen Beziehungen
zwischen den Interessierten ame zugute, wWenn ın Priesterseminarien der-
jenıgen Länder, dıie Priester ZU Missionsdienst entsenden, die JT heologen
ZUT Vervollkommnung ın einer Fremdsprache angere: wurden.

Den Bischöflichen Missions-Kommissionen rCSP. dem Päpstlichen Werk der
Glaubensverbreitung WIT'! nahegelegt, auch dıe Entsendung und den Unterhalt
qualifizierter Laien ördern, die Missionaren ın der pastoralen Arbeıt helfen
un! s1e entlasten können be1i anderen Aufgaben, Errichtung vVonmn Bauten,
Unterrichtung in akademischen Lehrfächern, publizistische Arbeiten USW.

Gleichzeitig ber sollten die Missionsoberen das Päpstliche Werk der Glaubens-
verbreıitung auf dem laufenden halten über evtl Einwanderungs- der Auf-
enthaltsbeschränkungen 1n den einzelnen Ländern. Die Bedeutung VOoONn Aus-
bildung, Ausrüstung un! Unterhalt eınes qualifizierten Lehrpersonals der
katechetischen Institute WIT' der besonderen Aufmerksamkeit der
Ordinarien un!‘ Ordensoberen empfohlen. Die Ausbiıldung eines solchen ehr-



personals erfordert dringend die Errichtung Höherer Pastoral-Institute 1n Je-
weiıls einem Kulturgebiet; dabe1ı müßte besonderer Wert auf Katechetik gelegt
werden.

Spirıituelle Ausbiıldung Da dıe spirıtuelle Bıldung die Seele der anzCch
Katechisten-Ausbildung ist, sollte INa  $ ihrer Entfaltung die größte Sorgfalt
angedeihen lassen. SO mussen die Katechisten während iıhrer Ausbildung lernen,
iıhr Gebetsleben miıt Tiefe un! Substanz füllen, gespeist durch Liturgie un!
Bibel. Daraus muß der Wunsch erwachsen, all dies anderen Menschen miıtzu-
teilen. Was die Methodik anbelangt, sollte INa  - beachten, die ın
Priesterseminarıen übliche Form der Ausbildung nıcht hne weıteres auf
Katechisten übertragen werden ann. Auf diesem Gebiet müßte an sıch inten-
S1ver mıt der Entwicklung einer echten Laien-Spiritualität beschäftigen. Bei aller
notwendıgen Pfilege des Gemeinschaftsgeistes sollte nıcht mınder große SOrg-
falt auf die Entfaltung des persönlichen geistliıchen Lebens der Katechisten
SOWI1E auf die Entwicklung iıhrer Eigenverantwortlichkeit gelegt werden.

Intellektuelle Ausbildung Der Syllabus sollte vom Lehrpersonal der
Katechistenschule nach gründlıchen Überlegungen Uun! Beratungen aufgestellt
werden, damit jedes der Fächer 1m Zusammenhang mit der zentralen Idee des

Ausbildungskurses gelehrt werde. Das Mysterium der GegenwartChristi in Seiner Kirche könnte schr ohl diese zentrale Idee des anzcn Aus-
bildungskursus se1in. Die Darstellung dieses Mysteriums könnte sıch d us der
Entwicklung der folgenden dre‘  1 Gesichtspunkte ergeben:
a) urch dıie Liturgie der Kirche werden WIFr 1n lebendigen Kontakt miıt

dem Auferstandenen Herrn gebracht. Er ist dıe Antwort Gottes auf die
Fragen un Nöte der Menschheit. Mit der Auferweckung Christi VO: den
'Toten hat Gott die „NOVa creatura”“ begonnen. Christus ist die Saat, welche
die Welt umwandeln MU: ın ine brüderliche Gemeinschaft.

Der Katechist soll dem Fortschritt ıIn der iıhn umgebenden Welt pOsıt1v
gegenüberstehen und mıiıt aktivem Interesse daran mıtarbeiten: muß
nach seinen Kräften dazu helfen, daß jedermann In dıe Nutznießung der
materiellen Güter kommt, deren C einem der Würde der Kinder Gottes
entsprechenden Leben bedartf. Gott hat uns ZUr Mitarbeit = Seinem Heils-
werk berufen. Unsere Antwort ist der Glaube.
Das Studium des Alten JT estaments soll dem besseren erständnis der
neutestamentlichen Gemeinde (hic et nunc) dıenen. Es ol Iso nıcht ITE

angesehen werden als Vorbereitung auf den historischen Christus, der VOT
2000 Jahren lebte Uun! starb.

C) Die eschatologische Vollendung wırd gesehen als die treibende Kraft 1n
unNnserem gegenwartıgen Leben miıt Christus; sS1e darf nıicht 1LUFr als e1n bloßes
Leh  ück Ende des Syllabus stehen. Die Syllabi der Katechisten-
Schulen sollten die allumfassende christliche Sicht des Lebens wıderspiegeln,
die das Leben des Katechisten pragen un! dıe weıitergeben soll die
getauften Gläubigen. ( VO:  - Beginn der Ausbildung sollten cdıe
Kandidaten verstehen lernen, WIıE die verschiedenen Disziplinen 1m Rahmen
des yllabus sıch erganzen und aufeinander beziehen. Die theologische
Ausbildung uUNseTeEeTrT Katechisten bietet ıne einmalıge Gelegenheit, einen
Beitrag eisten ZUT Entwicklung einer pastoral-theologischen
Konzeption, die sich freimacht VOom traditionellen Schema scholastischer
Theologie.
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Man collte dabei1 jede negatıve un defensive Apologetik vermeiden —

gunsten einer den anderen Relıgionen un Kulturen gegenüber aufgeschlossenen
un! posıtıven Haltung, gemäß dem Missionsdekret: „Hie mussen auch miıt
ihren nationalen und relig1ösen Iradıtionen vertraut se1nN; mıiıt Freude und
Ehrfurcht sollen s1e dıe Saatkörner des Wortes aufspuren, die 1n iıhnen VOCI-

borgen sind“ Art. Das entspricht der Aufgabe der Prä-Evangelisation. Die
Lehre einer solıden Theologiıe und klaren Konzeption ihrer Leitgedanken ist
ın der Ausbildung unerläßlich:; dazu gehört dıe praktische Katechese. Die
Aufgabe, das Evangelıum lebensnah verkünden, oblıegt ebenso den Proftfesso-
TIemMN WIE den Katechisten.

Entlassung und Beratung Es wurde der Hoffinung und dem Wunsch
Ausdruck gegeben, da: die Bischöfe die Entscheidung der Leıter VO  - Katechisten-
Schulen ın bezug auf die Aufnahme und Entlassung vonmn Kandıdaten respektieren
möchten. Falls eın mıiıt einer „Patenschaft” von Aachen bedachter Kandıdat sıch
als unfähıig erweıst, sollte der Direktor nıcht zögern, ıh: ZUu  / entlassen -

geachtet des tür se1nNe Ausbildung bereıiıts investierten Geldes. In einem solchen
Falle sollte Aachen sofort verständiıgt werden. Wenn das Beginn der Aus-
bıldung geschieht, sollte die verbliebene Summe der Patenschaft für einen Ersatz-
Kandıdaten gebraucht werden.

vrl Ausweıtung der Katechisten-Aktıon Das PWG-Aachen WIT: gebeten
erwagen wollen, ob dıe Gewährung VO  - Patenschaften ZUT Ausbildung VO  -

Katechistinnen nıcht ausgedehnt werden kann auch auf chwestern, Brüder un!
Angehörige Vomn Säkular-Instituten, die keine internationalen Niederlassungen

ad. ın westlichen Ländern) haben.
Da außer hauptamtlichen Katechisten allenthalben ıne größere Anzahl neben-

beruflich tatıger (part-time) Katechisten benötigt wird, biıttet diıe Kontfterenz den
Generalsekretär des PWCG-Aachen ebenfalls wohlwollende Erwagung der
Möglichkeit, ine gewl1sse Unterstützung auch der Einrichtung VO  » küurzeren
(3—6monatigen) Lehrgängen speziell ZUT Ausbildung VO  - part-time Katechisten
ZU gewähren. Solche Kurzlehrgänge wurden außerdem ıne bessere Möglichkeıt
der Rekrutierung solcher Kandidaten bieten, dıe für ıne zweıijahrıge Ausbildung
als hauptberuflich tatıge Katechisten qualifiziert S1N|

Wo sıch verheiratete Kandıdaten handelt, haben auch die Ehefrauen ıne
wichtige Rolle ZU spielen Uun! sollten ine entsprechende Ausbildung erhalten.
Die spezielle Ausbildung der Ehefrauen sollte mıiıt derjenıgen der Ehemänner
parallel laufen.

111 Engagement und Anstellung
Es WIT':! empfohlen, einen Vertrag ZUu machen, ın dem die Pflichten des

hauptamtlich tatıgen Katechisten klar dargelegt werden WIE auch die Garantıe
seiner Besoldung. Die einzelnen Punkte dieses Vertrags sollten besten VvVon

der Bischofskonferenz wIe auch Vom Leiter der Katechisten-Schule gutgeheißen
und genehmigt werden.

Es versteht sıch, da: jeder wohlausgebildete Katechist ın die Nutznießung
eines solchen Vertrages kommen soll.

In Anbetracht der Notwendigkeit, dafß die jungen Kirchen sich ohnehıin
ın fortschreitendem aße auf einer solıden Grundlage finanziell cselbst tragen
mussen, zumal Al die Möglichkeit ın Betracht ziıehen muß, dafß nıcht auf -
begrenzte eıit mıiıt der Unterstützung der Läander rechnen ıst, dıe dazu heute



noch nıcht ın der Lage sind, sollten dıe Gemeinden der jungen Kirche schon heute
ihr mögliches tun, den Unterhalt ıhrer Katechisten selbst finanzieren.

Die Versammlung bittet die Bischöfe der einzelnen Nationalen Bıschofs-
konferenzen, 1im Hinblick auf Besoldung un! sozıale Sicherung der Katechisten
eıne einheitliche Linie erarbeiten.

Gemäfß der Feststellung des Vatikanischen Konzıils, daß denjenigen, dıe
sıch BallZ dieser Arbeıit als Katechist) ZUT Verfügung stellen, durch ein AaNSCMECS-

Gehalt auch ıne gewI1sse sozıale Sıcherung und eın entsprechender Lebens-
standard ermöglicht werden soll, betont diese Versammlung die Verpülichtung,
für iıne gerechte Besoldung der ausgebildeten un! hauptamtlich tatıgen ate-
chisten Sorge tragen, damıt die Kirche nıcht der Vorwurf treffe, S1e handele
ıhren eigenen Prinzipien sozlaler Gerechtigkeit zuwiıder. Ein gerechtes Gehalt
MU: berücksichtigen, Was ZU Unterhalt einer Famiılie gehört, ZU Beispiel
ausreichende Ernährung un Wohnung, Kranken- un!: Altersversicherung, Er-
zıehung der Kinder uUSW. Die Katechisten-Gehälter mussen auch VO  — eıt eıt
entsprechend den sıch andernden allgemeınen Lebenshaltungskosten überprült
werden.

In Anbetracht verschiedentlicher Klagen, daß dıe Vom Paäpstlichen Werk der
Glaubensverbreitung gewährten nanziellen Mittel für Ausbildung der Unter-
halt Von Katechisten mıtunter nıcht tür diesen weck verwandt wurden, erhebt
die Versammlung mıt allem Nachdruck die Forderung, dafß solche Gelder Von den
für dıe Verteilung Verantwortlichen 1n keinem Falle un! se1 für noch
gute un dringende andere Projekte zweckentfremdet verwandt werden dürten.

Bei aller dankbaren Anerkennung der VOom römischen Zentralrat des PW
schon gewährten Hılfe für die Besoldung VO  — Katechisten, empfehlt diese Ver-
sammlung dringend i1ne weıtere Intensivierung der Hilfeleistung für dieses
für die gesamte m1ssıonarische Arbeit WIEe für die Zukunft der Jungen Kırche

lebenswichtige Anliegen.
Die Versammlung empfiehlt auch drıngend, 1m Falle des Versagens eines

bereits ın der Missionsarbeit tätıgen Katechisten alle Möglichkeiten einer
Korrektur und KRehabilitierung sorgfältig prüfen, ehe INa  ®} die Entlassung aus
dem Dienst beschließt. Es wird daher vorgeschlagen, daß er dıe Frage einer
evtl Entlassung in letzter nstanz der Bischof entscheidet, nachdem dieser das
Gutachten eines speziellen Priester- Uun! Katechisten-Rates eingeholt hat, dessen
Priester-Mitglieder VO Klerus un dessen Katechisten-Mitglieder VOINn Katechi-
sten-Personal der 10zese gewählt sınd. Man sollte siıch 1ın einem solchen Falle
der geheimen Abstimmung bedienen.

In Anbetracht der den Lai:en übertragenen größeren Verantwortung nach
dem Konzil  9 bitten dıie Teilnehmer dieser Konferenz dıe Aufnahme VON
Katechisten in die verschiedenen remien auf Pfarr- Uun! Diözesanebene.

Weıiterbildung
Da ıne fortwährende Auffrischung un: Weiterbildung ebenso wichtig ist

WIe ine solıde Grundausbildung, empfhiehlt diese Versammlung mıt größtemNachdruck allen, dıe Verantwortung ftur Katechisten Lragen, (Bischöfen, Ordens-
oberen, Direktionen Von Schulen), ihr Möglıches tun, die berufliche Hın-
gabe WwWıe auch das Leistungsniveau der bereıts tatıgen Katechisten auf der Höhe

erhalten durch
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a) Anregung persönlicher Lesung und zu weiterem Studium durch Bereit-
stellung der nötigen Bücher un Zeitschriften sSOW1e durch entsprechende An-
leitung un! Wegweıisung ın diesem Bemühen:
Gewinnung der Miıtarbeit der Pfarrgeistlichen, die ihre Katechisten als nächste
Freunde und Miıtarbeiter betrachten sollten;

C) Ernennung eines der mehrerer Priester, die den Katechisten besonderes
Interesse entgegenbringen, s1e besuchen un: beraten und mıiıt ıhnen korre-
spondieren;

d) durch die Einrichtung periodisch stattfindender Auffrischungs-Kurse, Studien-
wochen, Arbeitsgemeinschaften USW. Diese Auffrischungskurse collten nicht der
prıvaten Inıtiative überlassen bleiben, vielmehr sollte allen klargemacht
werden, daß diese Kurse VO Bischof angeordnet S1N! un! daß dıe eilnahme
obligatorisch ist. Entsprechende Miıttel sollten ZUTr Verfügung gestellt werden,
die den Katechitsen ermöglichen, diesen Kursen teilzunehmen.

In vielen FKällen könnten diese Auffrischungs-Kurse VO  - katechetischen
Instituten durchgeführt werden.

Die Versammlung begrüßt die Inıtiatıve einıger Bischofskonferenzen, die
darauf zıelen, einer Auswahl besonders bewährter Katechisten nach entsprechen-
der zusätzlicher Schulung un! Vorbereitung dıe Diakonatsweihe ZU spenden.

Katechetische Hiılfen
Katechetische Ausbildungszentren WIE auch die Katechisten celbst sollten

sich dessen bewußt se1n, daß die Sprache uUuNserecr eıit weitgehend ıne visuelle
ist. Man sollte sich daher noch staärker darum bemühen, dıe christliche Botschaft
auch 1n der audio-visuellen Sprache ZU verkünden.

Eıs ware wünschenswert Uun! notwendig, dafß alle Organıisationen (einschl.
der Katechisten Institute), die An der Herstellung audio-visueller Hiılten un!
anderen katechetischen Materials interessiert sınd, ihre Bemühungen auf diesem
Gebiet koordinı:eren wurden. Es ware gul, wenn die PWCG-Aachen die nötigen
Inıtiatıiven ergreifen wurde, diese Koordinierung zustandezubrıingen.

Diese Koordini:erung WIT'! gebeten überlegen, Ü, eın Informations-
zentrum eingerichtet werden könnte, 88 das sich alle Interessierten SCH audıo0-
visuellen ad. katechetischen Materials wenden könnten Uun! solches Material
eingesehen werden könnte.

Neues katechetisches Materı1al SOWI1E heue Seelsorgsmethoden könnten 1m
Missionsfeld wirksamer eingeführt werden durch sogenannte „Fliegende Teams“,
bestehend aus einheimischen un! ausländischen Experten.

Der Syllabus der Katechisten-Schulen sollte auch ine Ausbildung 1m Um-
Sgang mıiıt audio-visuellen Hılfsmaterial beinhalten (wie Tafeln, Flanellbilder
USW.) SOWI1e mıt audio-visuellen technischen Material (Projektoren, T on-
bäarder usw.)

Wiır schlagen VOTL, dafß einıgen ausgewählten Orten 1n den Missionen,
ın Nationalen der Regionalen Katechisten-Schulen, katechetische Forschungs-

zentren eingerichtet werden. In diesen Zentren könnte audio-visuelles Material
vorbereıitet, 1n Experimenten auf Brauchbarkeit geprüft und nach der Gutheißung
durch Fachkräfte akzeptiert un! allgemeın verbreıtet werden.

Um Katechisten 1im Missionsfeld mıiıt katechetischem Material versorg«cn,
könnte das PWG-Aachen Projekte dieser Art 1M kleineren Rahmen propagıeren.
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Katechetische Ausbildungszentren sollten sich der weıten Streuwirkung der
Mass-Media bewußt se1N; SIEC sollten daher diese Miıttel immer möglıch e1n-
setzen un! dıe Katechıisten ausbilden, daß sSIe die heutigen Möglichkeiten der
Communiıkationsmittel nutizen verstehen.

VIZ eıtere Förderung
Die YTeilnehmer dieses Kongresses haben den Wunsch ausgesprochen, dafß die

verschiedenen Katechisten-Schulen untereinander Verbindung aufnehmen un
Texte, Syllabı, Unterrichtsbücher SOWI1E Erfahrungen austauschen sollten er
Erfolg der Mißerfolg der gebräuchlichen Kurse Uun! Methoden. Dieser Austausch
könnte VO  - Aachen organısıert werden und ‚WarTr zunächst auf regionaler Basıs
un! spater auf nationaler Uun!: internationaler Ebene.

In den Ländern der Jjungen Kirche sollten sowohl Seminaristen wahrend
der Studienjahre WwWıe auch Priester ın Auffrischungskursen mit der modernen
Katechese vertraut gemacht werden, wobeıl CS insbesondere auch galte, iıhr Ver-
ständnis für die Rolle des La:en-Katechisten ın der 17 und re Bereitschaft
ZUr Mitarbeit mıiıt ıhm wecken und vertiefen.

Die Katechisten-Aktion des PWCG-Aachen hat sich ın der Sammlung VO  $
Patenschaften ZUT zweıjahrıgen Ausbildung Von Katechisten als schr erfolgreich
eı wıesen. Die Konferenz wurde daher begrüßen, WEeNn andere National-
direktionen des PW ermutigt VO  — der Öbersten Missionsleitung in KRom, eben-
falls die Möglichkeit der Durchführung solcher bzw. ahnlicher konkreter Aktionen
erwagen wuürden.

Die eilnehmer danken dem Papstlichen Werk der Glaubensverbreitung,
Aachen, für die Inıtiative dieser erstmalıgen Zusammenkunft VO:  $ Direktoren
Von Katechisten-Schulen, die einen fruchtbaren Austausch ermöglıcht hat.
Gleichzeitig wird der Wunsch ausgesprochen, möchten VO  — eıt eıt
weıtere Konferenzen diıeser Art auf kontinentaler der überkontinentaler Ebene
organısiert werden.
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MITTEILUNGEN
Dr GEORG LAUTENSCHLAGER CM  ‚9 VO  - 1962 bıs 1966 wissenschaftlicher

Assıstent Institut für Missionswissenschaft der Westfälischen Wilhelms-
Universıität, ıst VOoO Generalkapitel der Mariannhiller Missjionare ın die
Generalleitung der Gesellschaft gewählt worden.

Sr EvA MARIA KREMER hat Julı 1967 die missionswissenschaftliche
Abschlußprüfung abgelegt un! das Diplom in Missionswissenschafit erhalten. Ihre
wissenschaftliche Arbeıt behandelte das Ihema Die InNNETE Entwiıcklung der
Missıonsschwestern UO:' Kostbaren Tut (1885—1907)

ESPRECHUNGEN

WELTG  ICHTE

ine vergleichende Besprechung uber Saeculum-Weltgeschichte, heraus-
gegeben VO  > Herbert Franke, Helmut Hoffmann, Hubert Jedin,
ar Köhler, Peter Meiınhold, Eberhard Otto, Bertold Spuler,
eorg tadtmüller, erd Tellenbach, ermann Trımborn,
Joseph Vogt Band Ursprünge un! Frühkulturen, Primäre Zentren
der Hochkultur, Weltgeschichtliche Berührungszonen. Herder/Freiburg-
Basel-Wiıen 1965, 696 S, 7 Karten, 11© Abbildungen auf 4() 'Tafeln.
Lexikonoktav, Subskriptionpreıis 1n Leinen 73,—

Vvon Anton AÄAntweıler

Wer unternımmt, ein solches Werk wıe dieses besprechen, wırd spatestens
dann verlegen werden, wWenn beginnt, se1ne Gedanken un! 1INdrucke nıeder-
zuschreıiben. Entweder versucht CI durch einen kurzen Überblick uüber den Inhalt
Absicht un Leistung des Bandes deutlich machen, un dann MU: weniger
bıeten als das Inhaltsverzeichnis; der bemuht sich, Grundriß un! Aufbau des
Werkes prüfen, un! dann MU:| mehr können als die Mitarbeiter des Bandes
und muß außerdem einen Maßstab vorlegen, dem mißt; der waählt
diejenigen Tatsachen un! Deutungen AdUS, die ihm meısten bemerkenswert
nN, un!| dann weiß nicht, ob CI damit anderen dienlich ist; der wahlt
einen Abschnitt, dem sich zugeordnet u un! dann muß die anderen
vernachlässigen und gıbt eın verzerrtes Bild;: der beschränkt sıch auf
das Technische un! Sprachliche, un! dann bleibt der Inhalt vernachlässigt; der
endlich vergleicht diese Darstellung der Weltgeschichte miıt anderen ahnlıchen
und versucht, das Eigentümliche dieser neuesten Arbeit verdeutlichen, un! das
soll hıer geschehen.

Um das 1m Rahmen ZU sehen, ist nützlich, überblicken, Wı oft un wWw1€e
vielfältig INa  - versucht hat, Weltgeschichte darzustellen. Dabe:i wIird 11UTX der
deutsche Sprachraum berücksichtigt; außerdeutsche Darstellungen werden 1Ur

iNnsoweit berücksichtigt, als S1eC ın den deutschen Raum hineingewirkt haben Der
erste Weltkrieg bedeutet einen solchen Einschnitt in dıe eschichte, daß auch



als Einschnitt die Geschichtsschreibung Zu erkennen ist, und VON da ab sollen
die erschienen Darstellungen vorgelegt werden.

Gleich das erste ist dasjenige, das wıe kein anderes Werk unNnNseTrer eıt dıe
Gemüter erregt, diıe Gedanken geweıitet, dıe Besinnung vertieit Uun! dıe Forschung
kritisch gemacht hat SPENGLER, OSWALD, Der Untlergang des Abendlandes (Bd
1918, 1922, 195061.62,) Nun folgen: CARTELLIERI, ÄAÄLEXANDER,
Grundzüge der Weltgeschichte (378—1914) 1919 HELMOLT, (Herausgeber),
Weltgeschichte, 20—199292*®* (1900—19071). DELBRÜCK, HANs, Weltgeschichte,
— WELLS, HERBERT (FEORG, Die Grundlınmzen der Weltgeschichte,
1924 MANITIUS, MaAx RUDEL, THEODOR SCHWAHN, WALTER, Illustrıerte Welt-
geschichte, 1901*) ORNELIUS, FRIEDRICH, Die Weltgeschichle UN alır
Rhythmus, 1925 WELTER, 1u B., Lehrbuch der Weltgeschichte, 1926 PIPER,
HARTMUT, Die Gesetze der Weltgeschichte, BRAUN, FRANZ, Welt-
geschichte ım Aufrıß auf geopolıtischer Grundlage, 1930 LEHMAN, EDVARD u.
PETERSEN, PETER, Illustrıerte Weltgeschichte, 1930 FINKE, H. / JUNKER, H. /
SCHNÜRER, G., €s! der führenden Völker, UO:  S TOYNBEE, ÄRNOLD

S‚ Study of History, vol., 10. 1954, DURANT,
WILL, T’he Story o} Gzurlıisatıon, Voxn 1935 A deutsch: €es: der Z1ıval2-
satıon, bis MÜLLER, A.; Üu. KOHDEN, R., Knaurs Welt-
geschichte, 1935, ZECHLIN, EGMONT, Marıtıme Weltgeschichte, Altertum
un Miıttelalter, 1947 FRAUENHOLZ, EUGEN, Weltgeschichte 1948 Benzıigers [Illu-
strıerte Weltgeschichte, 1949 J OYNBEE, AÄRNOLD, K. Studıe ZUT Weltgeschichte,
Aulfstieg und Vertfall der Kulturen (Zusammenfassung Vo  - Study of History),

(unter dem Titel Studie z2UT Weltgeschichte), VALENTIN, VEIT, Weg,
Völker, Männer, Ideen, 1950 TE Füsslıs Weltgeschichte, 1952 Historia Mundı,
Kın Handbuch der Weltgeschichte ın Bänden, begründet VO  $ Fritz Kern,
hrsg. Von rıtz Valjavec, 52—19 Oldenbourgs Abrıß der Weltge-
schıchte, Politik und Kultur iın der Geschichte der Menschheit, 1953 Weltgeschichte
ın Einzeldarstellungen, UO:  s 1953 YOorRCK VON W ARTENBURG MAXIMILIAN
GRAF, Weltgeschichte 172 Umrissen, Bıblıothek der Weltgeschichte 1, 1954 4922
18971) ımlı, (Herausgeber), Illustrierte Weltgeschichte, RANDY,
ÄLEXANDER, Handbuch der Weltgeschichte, — Weltgeschichte 2 zehn
Bänden, hrsg. V, Akademie der Wissenschaften der Moskau 1955;
deutsch VO  } 1961 7 (Herausgeber), Weltgeschichte 2n
Aufriß, Arbeits- und Quellenbuch, VENZMER, GERHARD, Krankheit
macht Weltgeschichte, 1956 MEYER, KARL, Weltgeschichte ım Überblick, 1959
Weltgeschichte der Gegenwart, begründet VO:  - Fritz Valjavec, herausg. V,
Felix VO:  - hwa Y MEYER, HERMANN, Weltgeschichte, Schicksale
der Menschheit UO:  S der Frühgeschichte bıs 21715 Atomzeitalter, 1963 Bertelsmann
Lexikonredaktion Herbert Mıichaelis, Die große ıllustrierte Weltge-schichte, VO:  =| 1964 Weltgeschichte 2ın Daten, Deutscher Verlag der Wissen-
schaften, 1965

Von diesen zahlreichen Werken sollen mıteinander verglichen werden: OYN-
BEE DURANT, Historia Mundı, Propylaenweltgeschichte, 1e sowjetische Welt-
geschichte Uun! die 1m Erscheinen begriffene Saeculum-Weltgeschichte.

Allen ist gemeinsam, daß sı1e  .‚ sıch bemühen, einen Überblick u  ber das Ge-
WeseNne Zu gewınnen, die gegenwartige Lage der Menschen Z erkennen Uun! sich
auf die mögliche der notwendiıge Entwicklung besinnen. „Das Interesse für
die Vergangenheit War von jeher mıiıt dem Bedürfnis-der Menschen verbunden,



sich besser der Gegenwart zurechtzulinden die Ursachen der gegenwartıgen
gesellschaftlichen Erscheinungen begreifen Uun! vorauszusehen, welcher
Riıchtung sich diese Erscheinungen Zukunft entwickeln werden“ (SowJjetische
Weltgeschichte 1

Ferner 1st g  NS; daiß das Material der Darstellung lückenhaft un! —
überschaubar 1St uckenhafit 1St das Materıial deswegen weı vieles nıcht halt-
bar 1Sst Holz, Fasern und Gewebe das me1ıiste Organische; un! deswegen,
weıl der größte eil des Erdbodens noch unerforscht 1Sst Was besonders tüur
den Meeresboden gilt un! endlich deswegen weiıl vieles absıchtlich der unab-
sichtlıch zerstort der verftälscht wurde Unüberschaubar 1st das Material weıl

nıcht gleichen Verhältnissen zerstiort der verfälscht der erforscht wurde
weıl die Fassungskraft einzelnen übersteigt un! weıl nıcht jedem
zugänglich 1st

(+emeinsam 1St endlich daß 190068  - versucht dem Lückenhaften Uun! Unüber-
schaubaren das Beste machen 191 bemuüuht sich das Zuganglıche ordnen
Das ann 119  b nach raäumlıchen der zeıtliıchen der sachlichen der menschlichen
Gesichtspunkten versuchen be1 elch letzteren wıeder dynastische der standes-
mäßige der klassenhafte unterscheiden siınd Kaum wird sıch vermeıden
lassen, dafß 11la  - auch wertet, obwohl INa sıch bemüht, 1Ur dıe JT atsachen AauS-
zubreıten. Aber jede Auswahl und Ordnung chließt Wertung 1N.

Von diesem etzten Gemeinsamen her wıird leicht als notwendıg erkannt,
daß die Darstellungen sıch unterscheiden, und War vielerlei Hinsıicht.

Der erste Unterschied beruht darauf ob sıich C111 einzelner Verfasser ans Werk
gemacht hat der 10C Gruppe VO  - Verftfassern Einzelne sınd OYNBEE und
DURANT Gruppen haben siıch für dıe übrigen zusammengetan Diese wıeder S1N!|
entweder national bestimmt WIC bei der Saeculum-W eltgeschichte (mit bisher

Ausnahme) und be1l der Sowgjetischen Weltgeschichte (bei der 1Nda:  w daruüber
streıten kann, ob der Sowjetblock als 110e natiıonale Einheit angesehen werden
darf) der ber international wWIC CS bei der Propylaen-W eeltgeschichte der Fall
1st und bei der Hiıstoria Mundı, Von der hervorgehoben WIT: da: S16 das erste
internationale Gemeinschaftsunternehmen auf dem Gebiet der Geschichtsschrei-
bung nach dem Zweiten Weltkrieg ıst

Diese Unterscheidung 15t beträchtlich Ein einzelner Verfasser ann SC1IMN Werk
C1iNer Einheit ftormen die mındestens ihn und Auffassung Über-

ZCUSUNS erkennbar macht Er K ZU werten hne deswegen anmaßend sSsC1inMNn
INUSsSECN un! WIT'! dadurch da: sıch STEeT{Ss das (Ganze muht davor

bewahrt sıch einzelnes verbeißen Umgekehrt annn sıch nicht allem
auskennen W16 selbst Vomnxn sich ordern muß Die €s! sollte sowohl

als Nebeneinander WIeC als Miteinander betrachtet synthetisch un! analytısch
geschrıieben werden Die ideale Hıstoriographie muüßte versuchen jedem eıt-
12AUmM den gesamten Komplex der Errungenschaften Einrichtungen Unterneh-
MUnNgen Uun! Schicksale Volkes darzustellen Aber die Anhäufung des
isens hat dıe Geschichte WIC dıe anderen Wissenschaften ausend oNe1N-
ander etirennte Spezialfächer aufgeteilt und die Gelehrten vermeıden VO1-

sıchtigerweise den lıck auf das (GGanze SC1 - das materiıelle Universum der
die lebendige Vergangenheit des menschlichen Geschlechts Denn dıe Wahrschein-
ichkeit CM Irrtum begehen wächst mıt der Größe des Unternehmens un:!
jeder der 1Ne Synthese wagt wird das tragısche Opfer zahlloser Spottpfeile der
Fachkritik Eıiıne €esı| der Kultur ist WIC jedes andere phılosophische
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Unternehmen, ıne Anmaßung: S1C  C bietet das lächerliche Schauspiel eines Frag-
mentes, das alles enthalten sollte (DURANT, 1, Dennoch wird keıiner, der ınn
dafür hat, auf SPENGLER der DURANT der OYNBEE verzıchten wollen, mıt
iıhrem Ernst, ihrer Inbrunst iıhrem Humor und ıhrer Menschenfreundlichkeit.

Kıne Gruppe dagegen kann be1 jedem Gebiet mehr 1Ns einzelne gehen, den
neuesten Stand bringen, diıe etzten Feinheıiten ausfeilen. Sie ist ber auch g—
fährdet, das Gleichgewicht storen, den Blick auf das (Sanze verlieren und
die Einheit Dafür reilich ist der annn ihr Vorzug se1n, daß S1e
den unausschöpfbaren Spielraum des Menschen un! das (Geheimnıiıs des erdens
1m unabsehbaren Daseın, absichtlich der unabsichtlich, deutlicher machen kann,
als einzelne 65 vermogen, Zauber un! Elend der Beziehungen zwischen dem
einzelnen und der Gemeinschaft wird hiıer besonders eindringlich spürbar.

Dıe Saeculum-Weltgeschichte wiıird VO  - einer Gruppe VvVon Verfassern dar-
geboten.

Kın weiterer Unterschied wird durch die Gliederung gegeben. Zwar lıegt das
Grundgerust, und damıt der entscheidende Spielraum ftest Anfang, Fortsetzung,
heutiger Stand, mögliche Zukunft. Aber innerhalb dieses Spielraumes S1N! doch
Unterschiede möglich.

Durant macht schon durch dıe Überschriften der Bande deutlich, daß ıh:
faszınıert, wie, W: un! Europa sich AUS dem Kreis der Kulturen heraus-
gelöst hat, daß für diıe .13} rde geschichtsmächtig wurde: Die Entstehung
der Zivilısation, Das Lebensgeheimnıs, Cäsar un! Christus, Das Zeitalter des
Glaubens, Die Kenalssance.

TOYNBEE, der durch die Geschehnisse hindurch das Gesetz finden versucht,
nach dem Geschichte abläuft, glıedert entsprechend: Die Entstehung der Zivili-
satıonen, Der Spielraum VO:  } Herausforderung und Anwort, Das achstum der
Zivilisationen, Der Zusammenbruch der Zivilisationen, Die Zersetzung der
Ziviılısationen, Universalstaaten un! Universalkirchen, Heroische Zeıtalter, Kon-
takte zwischen Zivilisatiıonen 1 Raum un: ın der Zeit Gesetz un! Freiheit ın
der eschichte, Die Aussichten der westlichen Zıivilisation.

Diıe Hiıstor1ia Mundı gliedert äıhnlich wIıe DURANT un! ist 1Ur 1n der Kormu-
lıerung weıter gespannt: Frühe Menschheıt, Grundlagen und Entfaltung der
altesten Hochkulturen, Der Aufstieg Kuropas, Römisches Weltreich und Christen-
tum, Frühes Mittelalter, Hohes un! spates Mittelalter, Übergang ZUTr Moderne,
Die überseeische Welt un iıhre Erschließung, Antıke und Revolution, Das und

Jahrhundert.
Ahnlich ist dıe Propylaen-Weltgeschichte aufgebaut: Vorgeschichte un! fruhe

Kulturen, Hochkulturen des mittleren Uun! östlichen Asıens, Griechenland un!
hellenistische Welt, Rom un!| dıe römische Welt, Islam un dıe Entstehung
KEuropas, Weltkulturen, Renaissance Uun! Europa, Absolutismus, Beginn der Re-
naıssance, Das Jahrhundert, Das Jahrhundert, Die Welt VO  - heute

Anders dagegen sieht diıe sowjetische Geschichtsschreibung die Weltgeschichte:
Die Entstehung der menschlichen Gesellschait, Die Urgesellschaft, Der Vertfall
der Urgesellschaftsordnungen und dıe altesten Sklavenhalterstaaten 1mM Nıltal
und 1mM Zweistromland, Die Zunahme der Sklaverei in AÄgypten un! 1m Zweli-
stromland und diıe Entstehung Vomxn weıteren Sklavenhalterstaaten, Die Entwick-
Jung 1n Vorderasien un! 1m Mittelmeerraum, Die Völker und Staaten Ost- un!
Südasiens, Die Sklavenhalterstaaten, Völker un! Stämme Europas, Vorderasiens
und Mittelasiens, Das spätrömische KReich, Der Zusammenbruch der Sklaven-



halterordnungen; dıe anschließenden Bände lıegen noch nıcht VOÖI; iın and
folgt Die große sozialistische Oktoberrevolution, Die Bildung der Union der
Sozialistischen Sowjetischen Republiken, Der Leninsche Plan des Autbaus des
Sozialısmus.

DiIie Saeculum-Weltgeschichte lıegt VOT 1ın and Ursprung und rühkulturen,
Primare Zentren der Hochkultur un! Tre Ausstrahlungen, Die Entstehung elt-
geschichtlıcher Berührungszonen; In and 2! der soeben erschienen ist Hoch-
kulturen 1n Räumen un! Randvölker, Hochreligionen und sozialethische
Systeme, Die Verbindung der vorderasiatisch-ägyptischen Welt mıiıt dem Hellenen-
tum, Das Imperium Romanum und die Kiınıgung der Mittelmeerwelt. Für die
folgenden Bände S1N! geplant: Völkerbewegungen 1ın Asien und KEuropa, Das
chinesische Imperium, Die Weltreligionen, Byzanz, Islam, Abendland;: Die
Epoche des Mongolensturms, dıe Formation Kuropas, Die islamischen
Reiche; Die Entdeckung der Welt durch Kuropa, Selbstbehauptung asiatischer
Kulturen, Absolutismus un Aufklärung 1n Kuropa; Das Zeitalter der Religionen,
Die konservativen Kräfte, Der europäische Imperialismus, se1ne Niederlage und
seine Leistung; Die 1N€e Welt.

Man erkennt unschwer, WIıE sıch ın dıesem Entwurf dıe Gedanken VO  - OYNBEE
und DURANT, VO  — Propylaen-Weltgeschichte un! Hiıstorıia Mundı miteinander
verbinden un! WwWIeE 11la  - versucht, ıne große Synthese schaffen. Ein drıtter
Unterschied wiırd daran ersichtbar, ob 100078  > versucht, ine These finden un!

rechtfertigen.
Die Propylaen-Weltgeschichte verzichtet darauf, einen übergreifenden Ge-

danken suchen, außer dem eınen, dafß ben Geschichte geboten werden soll
„Eın Werk Wwıe das NSCTC entwickelt keine These, keine bestimmte Geschichts-
phiılosophie, schon alleın darum nicht, weiıl das Denken vieler Beitragender
sıch nicht auf ine einzige ahn haätte zwıngen lassen“” O10 Mann, S, 13) Damit
wird nıcht NUur gesagt, daß INa  - auf einen Grundgedanken verzıchtet hat, sondern
mıindestens auch angezweiılelt, ob 6S überhaupt möglıch ist, nach einem solchen
suchen.

Die anderen Darstellungen ber bemuhen sıch einen roten Faden un! eın
umschließendes and

Nach DURANT „will die Kulturgeschichte der Menschheit 1n einer fortlaufen-
den Darstellung ine Gesamtschau des menschlichen ırkens auf jedem Gebiete
vermitteln, ındem S1e alle Bereiche des Lebens 1n iıhrer gegenseılıtigen urch-
dringung erfaßt“ Die Renaissance, 5 Seine Darstellung 1äßt auf jeder Seite
erkennen, w1ıe sehr dieses Anlıegen se1ın eigenes SCWECSCH ist und wıe sehr
sıch den vielen verpflichtet weiß, dıe, hne orschen können, doch nıcht unter-
lassen können fragen, und dıe VO  - diesen Fragen bedrängt werden. Das
macht se1ne Schilderung un: Auffassung faszınıerend, daß I1a davon SC-
fangen wird, sobald INa  - sıich iıhr zuwendet, und Mühe hat, sıch loszureißen.

TOYNBEE 11l den Mechanismus erkennen, nach dem Geschichte abläuft. Dieser
ist nıiıcht als physikalisch verstehen, ber doch als biologisch, als Reiz-Reak-
tiıonszusammenhang, dessen Ablauf durch die JIräager und Umstände des Ge-
schehens bestimmt wird. Freilich WIT: weder dıe Freiheit der Handelnden noch
die der Betrachtenden aufgehoben, die Verantwortung ebenso erkennbar
wırd WI1E die Ungewißheit.

Was die Hıstorıa Mundı erstrebt, WIT VO:  3 FRITZ KERN 1n der Einführung
ZU ersten and 1ın den „Lehren der Kulturgeschichte über dıie menschliche
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Natur“ ausgesprochen. „Die Geschichte ist das Gedächtnis der Menschheit. Unser
Historikerauftrag erschöpft sıch ın der Bemühung, die gemeinsamen Erinnerungen
unseIr«cs Geschlechtes reinıgen und wachzuhalten. Selten hoört 11a auf Uuns,
denn das private Glück, das VO  e} der Menge gesucht wird, ist ungeschichtlich.
Geschichte erwächst 1m Leıden. Die Krisen, Kriege un! Katastrophen wecken
den geschichtlichen 1nnn S 1im breıten Publikum un tuhren auch ZU) ach-
denken er die menschliche Natur, die 190028  - TSt dann in iıhren Falten und
Schlünden kennenlernt, welche ZUT Überprüfung leichtherziger un! bequemer
Illusı:onen nötıgen. So hat denn auch dıe Krise des gegenwartıgen Kuropa angst-
volle Blicke auf die Geschichte gelenkt der auf die Phiılosophıie, die sich müht,
A4us der Geschichte diıe Spannweite UNSCICI Natur erkennen“ (1, F „Tiefere
Forschung führt größerer Einfachheit und Klarheit, das darf auch der Ge-
schichtsforscher bekennen, dem das Geschenk zuteil WIT|  ‚9 die Erfassungen se1nes
Lebens un! des Lebenslaufes der Menschheit 1mM Licht eıner Wissenschaft
erleben, welche das Persönliche Uun! das Allgemeine widerspruchslos verbindet“
(1, 13) „Das wırd siıch erweıisen, daß die nach objektiven Kriterijen festgestellte
Aufeinanderfolge der wichtigsten Kulturschichten zugleich auf solche Gründe des
Kulturwandels hinführt, welche die echte Natur des Menschengeschlechtes —
hellen“ B 17) Ebenso „WITFT! mıiıt der vertieften Überzeugung VO  - der über-
natürlichen Macht des Christentums] auch die Natur des Menschen in ihrer
geschichtlichen Entfaltung notwendiıg klarer hervortreten“ [E 12)

Scharf hebt sıch davon die Auffassung der sowjetischen Weltgeschichte ab
„Diese Klaborate, dıe ZU Nutzen der reaktionärsten Kreise un! ZU Schaden
der Lebensinteressen der Völker geschrieben sınd, stellen ıne kaum verhüllte
un!| ZU eil 5A12 offene un! grobe Verfälschung der Tatsachen dar (1,7)
Demgegenüber 111 sS1e „der erste großangelegte Versuch einer umfassenden
marzxistisch-leniniıstischen Darstellung VO Verlauf der Weltgeschichte“ se1ın
[E 1) Das wırd gesichert durch „dıe klare un! konsequente Position des Autoren-
kollektivs ın bezug auf die Anwendung der wissenschaftlichen Methoden des
dialektischen un! historischen Materıi1aliısmus“” FE 1) Man 111 J€ hinter den
archäologischen Funden und den überlieferten Schriftquellen stehenden Men-
schen, die einst wirksamen TIriebkräfte un! die objektiven Gesetzmäßigkeiten
des historischen Prozesses begreifen“ (: Demgemäß „entspricht den
marzxıstisch-leninistischen Grundzügen der Geschichtswissenschaft, daß 1n jedem
Kapiıtel die sozialökonomischen Fragen VO  — ıhrer Grundlage her beantwortet
werden“ H.2} „Der Leser lernt and VO  } instruktiven Beispielen sehen,
welche Bezıiehungen zwischen der ökonomischen Basis der Gesellschaft un! deren
politischen, rechtlichen, weltanschaulichen und anderen kulturellen Ausdrucks-
formen bestehen“

Zu fragen ist, ob „dıe wissenschaftliche Methode des dialektischen un! histo-
rischen Materialısmus” verstehen ıst, da diesem Materıialismus ine wıssen-
schaftliche Methode zugeordnet ıst neben anderem, der daß dıeser Materialıs-
INUS selbst als Methode bezeichnet wird. Letzteres ist gewiß nıcht unbestritten,
weiıl der Materialismus weıt mehr Weltanschauung, 1Iso Glaube, denn Wissen-

ist und sich 1Ur der Wissenschaft bedient, sıch anzubieten un!
rechtfertigen. Das aufzufassen, wiırd auch dadurch nahegelegt, daß vVon einer
„klaren und konsequenten Posıtion des Autorenkollektivs“ gesprochen WIT  ‚9 WwWas

nıicht betont werden brauchte, wWwWenNnn reine issenschaft ginge. Auch 1mM
„Autorenkollektiv“ bekundet sich ıne Entscheidung, näamlich die die



Bedeutung des Individuums. Ob dıe Okonomie die Basıs der Gesellschaft ist, das
ben ist strıttig un! nıcht NUur Vo  - der Weltanschauung her anfechtbar. Und
wenn die Überwindung der Sklavenhalterstaaten als den 1NnNn der Geschichte
ansıeht, ist ZU fragen, ob nıcht auch hiıerbei dıe Dialektik wirksam ist, und
INa  b den Namen Sklaven bschafft, ber die Fesselung beibehält Uun!: indem
dıe Ausbeuter sıch unter einem anderen Namen verstecken.

Die Saeculum-W eltgeschichte ist „durch ZWEI Prinzipien bestimmt: durch das
Kontaktprinzıp, das die Kulturbegegnungen und -trennungen Schlüssel-
punkten 1m Aufbau iıhrer Darstellung der Weltgeschichte macht; Uun! durch ıne
alle Abschnitte beherrschende Thematik, 1n der die sozlalen un! geistigen Mög-
lichkeiten des einen Menschen in deres! dargestellt werden sollen“ (1 AJ)
„Die Herausgeber der Saeculum- Weltgeschichte sınd sıch darüber 1m klaren,
daß C  6S ıne Frage der Wertung ist, bestımmen, W as ıne bedeutende NEUC
Möglıichkeit ist. Der Horizont einer solchen Wertung muß 1in einer Darstellung
der Menschheitsgeschichte sehr weıt se1n. Aber die Erfahrungen gerade des deut-
schen Volkes WAarncen, bei aller Skepsis gegenüber einer „‚engagierten“ Auffassung
der es  e? VOT einem KRelativismus, ıIn dem die Perversion ZUT „Norm wiırd,
WenNnn S1€E 1Ur häufig auftritt Es hängt VoO  - der Welterfahrung und VO  -
der Kraft ethischer Entscheidungen ab, ob der Mensch seiner Geschichte fahıg
ist der nıicht“ 1, XIIN.

Nur eines se1l Al dieser Stelle schon gesagt daß nämlich Norm 1Ur dadurch
bestimmt ıst, W1E oft S1E vorkommt, da INa  — B könnte und auch gesagt
hat, der Mensch se1 ıne Perversion des Tieres. Ebenso ist ZU Iragen, ob die
Geschichte dazu geeignet ıst, „objektive“ Normen, besonders unwandelbare, C1-
kennbar machen, Uun! WENN, S1e auch als verbindlich aufzuerlegen.

Iso die Saeculum-Weltgeschichte hat einen bisher deutsch-sprachigen
Mitarbeiterstab; ist gegliedert, daß s1e alles rreichbare überblicken versucht,
ber die Bedeutung Kuropas schon fruh kenntlich macht, un! SIE betrachtet
als Leitgedanken, den Spielraum des Menschen ZU erkennen, umn der Frage
beizutragen, ob der Mensch überhaupt geschichtsfähig ist.

Im ersten and wiıird behandelt Ursprünge un Frühkulturen VO  - ARL
NARR: Trımäre Zentren der ochkultur, ım £weıstromland VoNn DIETZ "TTTO
EDZARD, ım Nıltal! VO  - EBERHARD OTTO, ım Industal VO  w HELMUT HOorsr-
MANN, ım Tal des Gelben Flusses Vomn HERBERT FRANKE, ın Polynesien Von HANns
NEVERMANN, ım alten Amerika VO:  - HERMANN I RIMBORN:;: Die Entstehung elt-
geschichtlicher Berührungszonen, ım Ostmittelmeerraum VO  -} WOLFGANG HELCK,
dessen Fernwirkungen VO  - (GERNOT WIESSNER, Die mıno1ısche Kultur, Kykladen,
Mykenai VOon ERICH BAYER, dıe Bronzezeit ım W estmiuttelmeer VO  e} EDWARD
SANGMEISTER, Die europäisch-asıatıischen Kontakt- und Außenzonen und dıe
frühen Indogermanen VONn KARL NARR, dıe frühen Beziehungen Amerikas
Asıen und Polynesien VOon HEINZ KELM Eın Literaturverzeichnis, das den e1n-
zelnen Kapiteln zugeordnet ist, Zeittafeln un! e1in Register beschließen den and
Über den and verteıilt SiN! zweıselt1ig EedTIU! Tafeln auf Kunstdruckpapier
un! 17 Karten als Strichzeichnungen.

Von einer Gemeinschaftsarbeit darf mMan nıicht erwarten, dafß s1e, wWwIıe  ar bei einer
Kinzelarbeit, den Verfasser un! den Leser bei dem Gang durch die Geschichte
und durch die Darstellung wachsen läßt nicht erwarten, dafß S16  n menschlich in
dem 1n ist, Kenntnisse und Unkenntnisse, Überlegenheit un! Bescheidenheit,
Verwunderung und Gewohnheit aufeinander abzustimmen un! mıteinander ausSs-



zugleichen; nicht erwarten, daß S1e einen SO gefangen macht, daß Muüuhe hat,
miıt dem Lesen aufzuhören, WCNN INa  > einmal angefangen hat, deswegen, weıl
1119  - sich als miteinbezogen empfindet.

Die Karten waren hilfreicher, WeNn 111d)  - S1C  a ausfalten könnte, der WE s1e
iın einem Faszikel zusammengefaßt waren. Die Karte auf ıst überlastet:

reicht S1e 1Ur bıs ZUN Kaspischen Meer vgl ’ Die Landkulturen
auf S, 5892 Sind schwach vgl auch 92)

Sicherlich hat 198078  — auf Anmerkungen deswegen verzichtet, weıl INa  $ das Satz-
bıld angenehm machen wollte W as in der Tat ist. Aber dann hatte
auch darauf verzichten ollen, diıe Anmerkungen als Klammern ın den ext

575 5583 596 598 602 Außerdemschmuggeln: 43 154 157 162 168 174 189
ist Aa ıcht imstande, einen Beleg asch ZUu finden, W e’} ıne Behauptung be-
merkenswert ist; das Literaturverzeichnis ist dafür allgemeın gehalten. Auf
ale. I beı 5. 49 mussen unten rechts un! links vertauscht se1n.

In den einzelnen Beiträgen WITr: ein umfassendes Materıal vorgelegt, relatıv
und absolut unterschiedlich, Je nach Lage der Objekte un! Erkenntnisse. Man
WITF:! mıt dem neuesten Stand der Forschung bekanntgemacht und annn siıch miıt
Hilfe des ausführlichen Inhaltsverzeichnisses un des gewissenhaften Sachver-
zeichnısses leicht orıentieren. Freilich WITF: INa  - auch manchmal den lick auf
die Parallelvorgänge, sejen sachliche, selen zeıtliche, vermiıssen. Nur
einer Stelle, bei den Indogermanen 610), WIT':! auf das physisch-biologische
Substrat hingewiesen, womıiıt ein wichtiges Beziehungsfeld meıst nıcht be-
achtet wıird

Viele Einzelheiten sınd bemerkenswert und erhellend, und gerade S ıhnen
wird erkennbar, W1e beklagenswert ist, S1e nıcht besprechen können. Eıs
selen genannt: daß INa  } sta der Rohstoffe der der Formen VO  - Werkzeugen
und en her die innere Rangordnung der Kulturerscheinungen als Madfstab
der Epochengliederung nehmen solle (93); daß spatestens die Miıtte des

Jahrtausend Chr. dıe wichtigsten Räume VO  } baäuerlichen Wirtschaftsformen
erfaßt daß die Idee VO  ; den kulturschöpferischen potamischen
Zentren dazu geführt hat, diıe Erforschung der anderen Gebiete vernach-
lassıgen 141) daß Gewerbe un! Kunsthandwerk einen entscheidenen Aufschwung
den gehobenen Ansprüchen einer Oberschicht VO  — Dynasten, geistlichen un elt-
lichen Würdenträgern verdankten daß dıe In die Wüste der 1Ns
Ausland ine wirksame W affe WAar (486); daß zwıischen dem usammenbruch
VOoNn Reichen un! der Entwicklung VON Städten ein  M NS! Zusammenhang besteht
296) daß Hochkulturen steits ıne Aufgliederung der egalıtaren Gesellschaft
ın Klassengemeinschaften bedeuten 408 dafß die Gliederung VONn Heer- un!
Staatswesen einander entsprechen (52 daß in Israel ZU ersten Mal das Pro-
blem des unschuldigen Leidens auftaucht QIQ2) daß sich die Schrifterhindung in
zwel Phasen vollzog (274) womiıt eın entscheidenes Hılfsmittel Weiterent-
wicklung der Kultur gefunden WAar (459); dafß das Problem der Erziehbarkeit
schon fruh auftauchte 323); daß Metallgewinnung Uun! -verarbeitung kultur-
ormend und geschichtsbildend wirkten 450 dafß auffällt, weshalb dem
Kupferguß wenig Bedeutung beigemessen wird vgl 165 173 174 179 181
201 216 215 226); daß ZU ersten Mal 1n der Weltgeschichte 1m Jahrhundert
ıne Konstellation mıt einander gleichwertigen Partnern entstanden ist, In der
Weltpolitik mıiıt den Mitteln des Handels, des Krieges, der Bündnisse un Ver-
trage getrıeben wiıird 305 da{iß der Gedanke auftaucht, die Schöpfung se1 eigent-



lich des Menschen willen erfolgt und daß sich 1n der Person Zarathustras
die endgültige Ablösung des funktionellen asıatıschen antheons Uun! dıe Her-
auslösung eines ethischen dualistischen Gottesglauben vollzıeht 530)

Kınıge Fremdworter überschaätzen den Wortschatz dessen, der nıcht Spezialist
für Kreuzwortraätsel ist Tierprotome Stierrhyton 546), Silbertoreutik

Zu hoffen bleibt, dafß dıe Saeculum-Weltgeschichte ın den spateren Banden
ZUTr Beantwortung der Frage beitragt, die REIn in der Hıstoria un
(7,9) tormulij;ert hat „Wwle kam 65 dazu, daß die Weltentdeckung und die
daraus hervorgegangene Verbindung aller Völker un: Kulturen der rde durch
die Europaer und -  e durch andere Völker- und Kulturengruppen herbeigeführt
worden ist Das tuhrt der schwierigeren Frage, inwıeweıt der Mensch der
Teile der Menschheit der €es! fähig SIN der nicht, die besonders dringlich
heute uns gestellt ıst (ZILM) Das wiıederum laäßt danach fragen, welche VOI-
schiedenen Möglichkeiten des Menschseins der der Kultur 1m Laute der Ge-
schichte ausgeschaltet worden sınd un!| weshalhbh der wodurch. Jedenfalls WIT:

nıcht möglich se1in, VO  — einer „unendlıch langen Menschheitsgeschichte“ (8
sprechen, da WITr schon 1m erglei In Auftreten des Lebens, noch mehr der
Bıldung der Erdobertfläche, noch mehr der Entwicklung des donnensystems und

meisten der „Geschichte“ der Welt Spatlinge, der 1m Hınblick auf die wahr-
scheinliche Zukunfit winzıge Anfänger S1N!| Insofern ist-es berechtigt, danach ZU

iragen, woher WIT begründen können, VOoNn unserer €s! als „ Welt-
geschichte“ sprechen, Uun! dafß ZWarLr VO Selbstgefühl des Menschen, nicht
ber VO  — SENAUCT Kenntnis der T atsachen zeugt, wenn der Mensch glaubt, seinet-
SCn se1 die öpfung da

Das jedenfalls erforschen, ist das gute Recht des enschen und B
Lebensnotdurft erfahren: seinen Spielraum als des verschlagenen uUun!:' VOCI-

trackten, des STAaUSaMcCN un! unheimliıchen, des liebenswerten und bezaubernden,
des erfinderischen un! schöpferischen, des phantastischen un! schmarotzenden
Wesens, das durch dıe Erfahrung sich selbst erkennt Un! verbaut.

Man kann als Zeichen dafür ansehen, daß WITr gesund un wach sınd, wWenn
WIT nıcht DUr zusammenrücken und uUuNns ANPaSSCH, sondern auch darum wissen,
daß geschieht, WOZU auch gehört, daß WITr erkennen versuchen,
geschieht und WOZUu } führen annn Wiır erleben nıcht NUr es  e sondern
WIT machen s1€, auch dadurch, daß WITr darüber schreiben. (5 1967

Band Neue Hochkulturen 2n Asıen, Die ersien Hochrelıgionen, Die
griechıisch-römische Welt, VON ERICH BAYER, MARrRY BOYCE, KARL CHRIST,
HERBERT DONNER, OTTo EISSFELDT, ERBERT FRANKE, HELMUT HoFrr-
MANN, KARL JETTMAR, KARL NARR, RKAINER STADELMANN, JOSEPH VOGT,
GERNOT ISSNER, mıt Karten un 4() Tafeln. 1966, 677 D: 713,—

Der zweıte and der Saeculum-Weltgeschichte ist VON dem ersten and da-
durch deutlich abgehoben, da für die Verfasser eichter schreiben WAar
und für die Leser eingangıger aufzunehmen ist. Für dıe Verfasser War leichter

schreiben, weiıl s1e nıcht das Materıal muühsam zusammenklauben, gewagt
kombinieren un:! NUur lückenhaft deuten konnten:; für dıe Leser leichter, weil

in Zeiten un! Räume hineingeführt wird, 1n denen sıch mehr heimisch
fühlt, weıl S1e schon Grundformen erproben und festlegen, ın denen sıch 1NSCIC
Geschichte gestaltet.
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Daß die Beıtrage wiederum unterschiedlich sind, braucht nicht gesagt ZU WCI -
den einıge mehr trocken und zuweılen umständlich, andere ebhaft un!: be1i-
nahe mitreißend;: einıge mehr begrenzt auf ıne erkennbare Überzeugung VOM

Weltlauf, andere weıt Uun: offen, miıt dem Blick auf das Mögliche. Der and
ist reichhaltig, als daß INan versuchen dürfte, die Beiträge einzeln LZU-
führen. Nur we1l selen hervorgehoben: der VO  - ERNST DBAYER über diıe Griechen
und den Hellenismus sowle der VO:  3 KARL CHRIST über das Imperium OMAaNum.
Wer die Griechische Kulturgeschichte VO  } JAKOB BURCKHARDT gelesen hat, ist
überrascht und erfreut, W1e lebendig un! bewegend, W1e frısch Un! das
Griechentum geschildert ist; un: Wer MOMMSEN un SEECK denkt, empfindet
Entsprechendes in bezug auf das Römische eich

Einiges weniıge se1l angeführt: Die Griechen konnten den Geist kantonaler
Enge un! nationaler Kıvalitäten nıcht überwiınden un! bildeten schon VO  $
twa 190 VOT Christus das Armenhaus des römischen Reiches 352) Gegen
Ende des zweıten Jahrhunderts erschien erstmals echte chinesische Seide auf den
arkten des Mıttelmeeres „Der Makedone Konon unter parthischer
Herrschaft in syrischer Kleidung dem babylonischen Bel opfernd und VO  }
semitischen Priestern assıstiert, In einem Stil dargestellt, der bereits auf dıe
spätantıke Frontalität vorauswelıst, aßt erkennen, daß die Auflösung des helle-
nıstischen Griechentums ın den Städten des Ostens unter dem Sıgnum der
Religion erfolgte“ Der Eisenguß wurde anscheinend ıIn China erfunden

„Die Sonderstellung der römiıschen Rechtswissenschaft liegt darın be-
gründet, daß in ihr erstmals das echt seiner selbst wiıllen mıiıt wissenschaft-
lichen Methoden gepllegt wurde“* Die manıchaäischen Mıiniaturen bilden
den Hintergrund der islamischen Buchmalerei und das Bewässerungs-
system ın der Ebene Von Ch’eng-tu 1n Ssu- Nnan, das un 300 1Ns Werk gesetztwurde, funktioniert in seinen Grundzügen noch heute.

Doch Nur noch einıge Hinweise: Die Karte 2909 ist klein, dıe VON
194.195 überladen; Karten vermißt INa  — den Phönikern (27), ZUu den
Nomaden (69  — China 301) Zitierte Autoren fehlen 1m Literaturverzeichnis:
PALLOTTINO 387) REITZENSTEIN 391) 'YME 403; 6292 fehlt WIDENGREN GEO,Die Relıgionen Irans, 1965 Gataphract:; ist rst 559 erlautert, ber schon VOI-
her gebraucht. Auf Seite 173, 2, Abschnitt, Zeiıle VON unten muß CS eleatisch

„elastisch“ heißen.
Die Beschriftung der Bilder ist gut, und der Band ist typographisch ANSPIC-chend Mögen auch die weıteren Bände VO  - glücklichen Händen gemeıistertwerden. Der zweıte and jedenfalls bietet eın eindrucksvolles Bild VOnNn dem

Kampf zwischen dem Zwang Ordnung und dem Drang ZUTF Unordnung,zwischen Recht un Gewalt, zwischen dem einen und den vielen, zwischen Ab-
sterbenden und Aufsteigenden, zwıschen denen, die Geschichte machen, un
denen, die dafür den Namen hergeben. (19



Zentrum ZUr Förderung der
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Lateinamerikas

Bericht
UOoO  S Werner Prombper

DESAL1! ist 1961 entstanden. Es WarTr zunächst 1Ur eın Sekretariat mıiıt einıgen
Experten, dıe (unter der Leıtung des belgischen Soziologen Roger Vek an

S] und des chilenischen Architekten rof. Ramöoön Veneg S } für Sanz Latein-
amerika Projekte VvVon Miısereor begutachten sollten. Diesem Team wurde ber
angesichts der großen Aufgaben und der unzureichenden Hiltsmafßnahmen bald
klar, daß sıch er diese passıve Rolle hinaus eigene Aufgaben stellen muflßte.
So entwickelte sich ZUu einer (privaten un! autonomen) Stiftung auf
internationaler Ebene mıiıt der Zielsetzung, die Integration der lateinamerikanı-
schen Volksmassen 1in den wirtschaftlichen un: gesellschaftlıchen Entwicklungs-
prozeß wirksam Oordern.

Im Hinblick auf dıe Unterstützung geeigneter Projekte betrachtet
als 1ne seliner vordringlichsten Aufgaben, gediegene Analysen lateinamerikanıi-
scher Entwicklungsprobleme erarbeiten. Hier sollen die beiden wichtigsten
der bısher erschienen Veröffentlichungen kurz vorgestellt werden. Ihre Bedeutung
angesichts der ekklesial-missionarischen Sıtuation Lateinamerikas braucht nıcht
TSt aufgezeigt werden.

Amierica Latına desarrollo socıal. Tomo 1, 111 4924 p 9 tOomo IL,
497 Kdıcıones DESAL/Santiago (Gasılla 1965,

US$ 102
Die beıden Bände stellen ine wirkliche Summe der Entwicklungsprobleme

Lateinamerikas dar. Über die dringende Notwendigkeit eıner grundlegenden
gesellschaftlichen Zuständereftorm 1m amerikanischen Sudkontinent bestehen
keine Zweifel. Eın dreifacher Impakt zwingt dazu, die lateinamerikanische Wirk-
ichkeit In einem Fanz ‚ucCH Lichte betrachten: Der Bevölkerungsfaktor:
Die Menschheıit zahlt heute drei Milliarden, die nächste (seneration sechs
Milliarden und die darauffolgende Generation zwolf Milliarden. Die
und betrogenen Volksmassen werden Steis zahlreicher, jedoch nicht mehr 1n
Proportionen, WIe S16 aus der jüngsten Vergangenheit bekannt sind, sondern ın
einem Verhältnis, das DUr solchen einsichtig WIT|  9 deren Verstand und Vor-
stellungsvermögen 5anz und Sar auf die Zukunft gerichtet sınd. Durch die
modernen Kommunikationsmittel werden die Volksmassen aufmerksam auf die
durch den Fortschritt VO  3 Wissenschaft un! Technik bisher ungeahnten Möglich-
keiten  5 biısher unbekannte Bedürfnisse befriedigen. Himmelschreiende Un-
gerechtigkeiten, die 1m verflossenen anderthalb Jahrhundert vertuscht werden
konnten.  9 erscheinen heute 1n grellem Licht. Das beschleunigt zunehmende
Ungleichgewicht zwischen entwickelten Uun! unterentwickelten Regionen, zwischen
den herrschenden chichten un den Volksmassen SOWI1Ee das gleichzeitig wachsende

Centro para el Desarrollo Econömico Socıal de merica Latina, Almirante
Barroso Casilla 9690, S N tı Chile.



Bewulßstsein, daß dıe Errungenschaften VO  w} Wissenschaft un Technik allen BC-
hören un! dafß die Staatsführung 1mM Dienste des Allgemeinwohls stehen muß
hne die dynamische eilnahme des anNzZCH Volkes als des Vorkämpfers für
Erneuerung un! Entwicklung ist keine Reform mas S1e noch genial konzi-
pıert werden wirklich Jebensfähig, sondern wiıird Steis einem Immediatismus
und Opportunismus hne Kohärenz verhaltet bleiben. Die Art gerade dieser
dynamischen eilnahme des Volkes A der dringenden Reform definieren,
hat den Autoren des Werkes als 1e]l VOI Augen gestanden.

In diesem Sinne werden die verschiedenen Bereiche des gesellschaftlichen
Zusammenlebens VO  — ebensovielen Fachleuten behandelt Wirtschaft (Außen-
handel, etc.), Gesellschaft (Rassenprobleme, Stadt- und Landbevölkerung,
Demographisches, Führungsschichten und Mittelstand), Politik, Kultur Un! Bıl-
dungswesen, Gesundheitswesen, Wohnungsproblem, Beruf un! Beschäftigung,
Verwaltungs- un! Steuerprobleme, Sozlalversicherung, Landreform. Die
Lıteraturangaben ZU  C den einzelnen Ihemen umfassen sechzehn Seıten (II‚ 405—
421) Es wIırd auf Veröffentlichungen aufmerksam gemacht, dıe sonst 1n Kuropa
aum bekannt werden.

Eın grundlegendes Werk, das den Leser durch seine nüchterne, realistische
Konzeption wirklich überzeugt. Gewiß bleiben viele Fragen ifen Es werden
keine Patentlösungen geboten; ber vieles WITL geklärt. Wer uch immer sich
ırgendwo unter gleich welchem Titel mıt der Entwicklung Lateinamerikas be-
schäftigt, sollte dieses Werk mediıtieren und assımılıeren mıiıt Verstand und
Herz Dafß dıe Veröffentlichung nach ZWE1I Jahren bereıts 1n zweıter Auflage
erscheinen mußte, spricht für iıhre Bedeutung.

Da das Problem der demographischen Kxplosion un! der verantworteten
Elternschaft für Lateinamerika vorrangıg ist, brachte ın einem
Sammelband dreizehn Stellungnahmen anerkannter Persönlichkeiten ZU diesem
Thema heraus:

Iglesıia, poblacıon Jamılıa Ediciones DESAL/Santiago (Casılla
1967; 262

Neben den Konzilsinterventionen der Kardinäale LEGER un! SUENENS (vom
Oktober werden Übersetzungen VONn Beıtragen folgender Autoren SC-

boten Juan (JARCIA VICENTE, Dr. med., Professor der Academia Alfonsiana
(La Vıe Spiırıtuelle Supplement. Parıs 1965, 315—338); BÖCKLE (Goncılıum 11
1965, 411—426); AKOB DAYvIıpD, 5 ] (Orzentierung. Zürich 30, 1966, 3—7); JOSEPH
MARIA REuss (La Vıe Spirituelle. Supplement. Parıs 1964, 03—123); ÄLBERT
DONDEYNE (Reflexions SUTr la cr1ise actuelle de la morale conjugale, Privatdruck.
Löwen 1965); LOUIS DUPRE (Gross Gurrents. New York, Vol 1 9 1964, 63—
JAKOB DAYVYID, 5 ] (Theologie der Gegenwart. (Gars Inn 1964, 71—79, Da
231); WILLEM VA.  z DER MARCK, (Tıjdschrıft UOOT I’heologıe. Utrecht 1963,
378—4183); USTAVO PEREZ RAMIREZ (Goncılıum. Madrıd I 1965, 134—151; 1n
der deutschen Ausgabe 1965, 863—872); LOUIS JANSSENS ( Justice dans le Monde
Löwen 5’ 19653, 22—42); EDWARD SCHILLEBEECKX, (Jaarboe: der katholieke
I heologen. Hilversum 1963, 5—51)

Schliefßlich se1 noch aufmerksam gemacht aufReportaje
iıne peri0dische Veröffentlichung 1n der Form einer Bıldzeitung, die er die
Arbeıt des eingehend iınformiert un! auch grundlegende Beıtrage Namll-



hafter Autoren ıber lateinamerikanische Entwicklungsprobleme bietet. Bısher -
schıienen Zzwel Lieferungen: Nr. ulı P $ Nr. (Aprıl

Diıe Liste der Veröffentlichungen des Sowl1e Prospekte eic. werden
Interessenten auf Anforderung zugeschickt.

ISSIONSWISSENSCHAFT

Alfaro, Carlos: ( u12a apostolıica latınoamericana. Edıtorial Herder/Barce-
lona 1965; 608 D-., pesetas 275,—

Bıs einer Neubearbeitung, die leider noch nıcht ın Aussicht gestellt wiırd,
bleibt diese zweiıte (vervollständigte) Auflage des kirchlichen Handbuches für
den „katholischen“ Kontinent eiın unentbehrliches Vademecum tur alle, dıe seinen
vielschichtigen roblemen iıhr Interesse zuwenden der ıh bereisen.

Münster Werner Prombper
Jahrbuch für €CS| vVon Staat, Wairtschaft un Gesellschaft Latein-
amer1ıkas, hrsg. VO:  - Richard C Z C un!: ermann C z!

(1967) Böhlau-Verlag / Köln 1967; 746 S TOS
82,—

Auf die Bedeutung dieser periodischen Veröffentlichung für das bessere
Verständnis auch der ekklesial-missionarischen Situation Lateinamerikas wurde
schon hingewiesen (ZMR 1967, 276 Die relig1öse Problematik eines Gebietes
annn ben LUr 1M Lichte der politischen, wirtschaftlichen un sozıalen Gegeben-
heiten 1ın der rechten Weise verstanden, beurteilt und ANSCSANSCH werden.

Neben den bereits 1967, 277) vorangekündigten missionsgeschichtlichen Bei-
tragen bringt der vorliegende and noch ZWE1 weıtere: BENNO BIERMANN, O 9
Don Fray Juan AMıTEZ de Arellano und seıin am dıe Unter-
drückung der Indıaner 318—347); ERNESTO TORRE VILLAR, Algunos
aspectos AGCETCAa de las Confradias la prop:edad terrıtorial Mıchoacan
(410—439).

Münster Werner Promper

Jahrbuch Evangelıscher Miıssıon 1966 Verlag der deutschen evangelischen
Missionshilfe/’Hamburg 966 112 S 3,—

Das ahrbuch ıst 1n ZwWweI1 Teile gegliedert. Der Textteil bringt einıge Referate,
die auf der zweıten Königsfelder Missionswoche 1965 über das Thema Zeugnis
UNı Dienst gehalten wurden. (Ganz bewußt wollen sıe aus der Erfahrung 1m
Raum der jungen Kirchen sprechen. Es gelingt den Referenten, interessante
uancen des Zeugnıisgebens 1mM missionarischen Dienst aufzuzeigen. Diesen
Referaten vorangestellt ist ine „Rundschau über die Arbeit der Deutschen
Evangelischen Missionen der bewährten Feder VO  - Niels-Peter
MOoRITZEN. Der Arbeitsteil des Jahrbuches ist Statistiken Uun! Übersichten
gewıdmet. Mo rA tzen gebührt Dank dafür, daß einen informativen
Überblick er den Autbau des heimatlichen Missionslebens (97—110) CMN-

gestellt hat, der eın wirkliches Desideratum ertüllt
Münster Rainer Jaspers MSC

ül



or icches Missionsjahrbuch 1966. Hrsg. Von Walther Ruft Selbst-
verlag der Bayrıschen Missionskonferenz / Nürnberg 1966 200 S, kE

4, —
Auf wel Beiträge dieses Jahrbuches se1 besonders aufmerksam gemacht.

MEYER-ROSCHER legt ine Untersuchung VOr er Die Bedeutung der
Iutherischen Bekenntnisschriften für dıe ökumenısche Diskussıon (19—34) un
Horst BÜRKLE über den Neuhindursmus 35—51) Neben dıesen wissenschaft-
liıchen Beiträgen stehen sechs Berichte über verschiedene Missionsgebiete, die -
schaulich die Missionsprobleme junger Kırchen darlegen. Eıne Statistik der
deutschen evangelıschen Missıon rundet das Missionsjahrbuch ab Dıiese Statistik
(179—184 weiıst kleine Abweıchungen auf der Statistik, die laut Anmerkung
(179 auch 1m Jahrbuch Evangelıscher Miıssıon 1966 abgedruckt ist un VO:
selben Autor stammt. Warum stiımmen beide Statistiken nıcht überein?

üunster Raıiner aspers MSCG

Lutherisches Missıonsjahrbuch 1967 Hrsg VOIl alter Ruft Selbst-
verlag der Bayerischen Missionskonferenz / Nürnberg Wodanstr. 5€):

4 , —
Edite 45068 annıversaire de la Reformation, volume montre quel pomint

les lutheriens ont voulu, selon le conseıl d’un de leurs chefs, INAarquecr cet
annıversaıire pas tant par des f  etes  (3 YUJUC pPalr redoublement de zele religieuxX;
CtOUs les chretiens sen reJouiront. Le volume Compte tro1s partıes, L’une est
descriptive ei eclaire, 5OUS dıvers angles, les divers champs d’activite lutheriens
dans le monde: jeunes eglises de I’Inde, de l’Ethiopie, de la Tanzanıe, de
l’Afrique du Sud de la Nouvelle-Guinee. L,/’analyse globale des mutatıions et
inquietudes de l’Afrıque est particulierement J1en exprimee, so1t general,
soıt de facon precise POUT l’Afrıque du Sud MO sces problemes raclauX. La
seconde partıe de L’Annuaire est bıbliographique; elle est judicıieusement
cComposee, et ouverte AaUSsS1 d’autres confessions, notamment la catholique. La
tro1siıeme partıe, statistique, est mınutieusement etablie; souhaıterait posseder
de pareilles VUuCcS ’ensemble POUT les mM1sSsS10Ns catholiques. Bref, VOI1CI1 docu-
ment informe, eclairant.

Louvain / Rome Masson

Katholisches Miss:ıonsjahrbuch der Schweiz Annuaıre MLSSLONNALTE
catholıque de Ia SULSSE 33 (1966) 34 (1967) Schweizerischer Katholischer
Missionsrat Schweizerischer Katholischer Akademischer Missionsbund /
Fribourg (Reichengasse 34), e 112 5., Je 4, —

Thema des Missionsjahrbuches 1966 War Die Neubewertung der Weltreligionen
durch dıe chrıstlıche Kırche Die Beitrage SIN ZU) eil Abdrucke von Referaten,
die 1mM Sonner 1965 auftf der Fünften Freiburger Wodche für Fragen der Welt-
kırche gehalten wurden. Sie stellen ine soliıde Einführung 1n die für die
Missionswissenschaft 1n den etzten Jahren aktuell gewordene un! do:
alte Problematik dar. Anschließend werden für die Jahre 964/65 ine Chronik
der miıssıonarıschen Schweiz und iıne Miıssıonsbibliographie der katholischen
Schweiz geboten. Die Bebilderung ist lehrreich un:! ansprechend,

Die Ausgabe 1967 bietet die KReferate (nebst Ergebnissen der Arbeitsgruppen)
der Studienwochen, die 1966 füur dıe deutschsprachige und 1967 tür die fran-



zösischsprachige Schwei1Zz ZUTLTE iıntensıven Auswertung des Missionsdekrets
genties durchgeführt wurden (vgl ZM  z 1967, 57) Der statistische eil enthalt
ıne Übersicht Äusre1ıse —O:  S Schweizer Missıonskräften 9065/66 un! einen
Nekrolog 965/66. Fuür 1968 wiıird als I hema angekündiıgt: Die missıonarısche
uUN: hbastorale Funktion der Miss:ionskirche.

Münster Werner Promper

Repenser Ia 2$S10N. apports et compte rendu de la Semaiıine
de Missiologıe Louvaın 1965 l Museum Lessianum Section M1SS10-
og1que, 46) Desclee de Brouwer/Brugge 1965; 344 D., 200,—

Der anzuzeigende Band enthalt die Referate (und auch kurze Resumes der
Diskussionen) der Missiologischen Woche VO:  - 1965, er welche ıIn dieser eıit-
schrift bereits ein Bericht VOonxn MÜLLER erschienen ist 300—303 Eıs
ist Jangst kein Geheimnıis mehr, daß Theoriıe un! Praxis der Mıssıon 11C  vr durch-
dacht werden mussen. Die hier veröffentlichten Arbeıten wollen diesem Desiderat
1n zweifacher Weise gerecht werden: durch die Reflexion uber iıne heute mOßg-
liıche „Iheologıe der Mission“ Uun! durch die kritische Untersuchung der Sıtuation,
1n der sich die Mıssıon praktisch befiindet. Die letztere Thematik WIT: relatıv
uUurz behandelt: 1n Studien über die Konturen der modernen Welt, über den
Islam, Indien un! Japan, ul  ber Probleme der Ordensleute un! der Laienaktivitat
und speziell 1n einem Aufsatz VO  } T’HILS über den heilsvermittelnden Wert
(„valeur salvifique“) der nichtchristlichen Religionen —_- Die „Theologie
der Mission“ wiırd eingehender behandelt; wird eın gedrangter Überblick
ber die gesamte theologische Problematik geboten: Miss1ıon, Glaube Uun! Taute
1m (GIBLET, POTTERIE); der ekklesiologische 1nnn der Mission CGOon-
GAR) ; die Bedeutung des „Extra ecclesiam nulla salus” (MASsSON); dıe gesell-
schaftlich-sichtbare Wirklichkeit des Volkes Gottes (DEJAIFVE); terner werden
die Notwendigkeit einer missionarischen Spirıtualitat (K MÜLLER) SsSOW1e der
Zusammenhang Vonmn Mıiıssıon un! Okumenismus (LE GUILLOU) erortert. Der and
stellt somıiıt in seiner Breıte und FKülle einen wichtigen Beıtrag sehr VCI-

schiedenartigen 1 hemen der Missionswissenscha{it dar und bestätigt damıt die
Aktualıtat un! das Engagement der Owener Bemühungen.

Wegen der Vielzahl der behandelten Themen ist nıcht möglıich, hier auf
Details einzugehen; NUr ine naheliegende Bemerkung SA „Iheologıe der eli-
gionen“ se1 gestattet. Es ist bedauerlich, daß die auf der Grundlage von

AHNERS Unterscheidung VOL allgemeıner un! spezieller Heilsgeschichte ent-
wickelte Kennzeichnung der nichtchristlichen Religionen als „ordentlicher Heıls-
wege” auch ın diesem Buch ın einer siımplihzierenden Verkürzung referiert wiıird
(vgl. CONGAR, 67/; präzıser ist T HıLS, 202—204) Die Unterscheidung „ordent-
lıcher außerordentlicher Heilsweg” stellt ıIn der Iheologie bekanntliıch eın
bloßes Theologumenon dar, ist Iso durchaus modifhzierbar. Freilich kann INa  $

das Prinzip der „Ordentlichkeit” das sehr deutsch klingt, 1n diesem Falle
ber nıcht ist) überhaupt ın Frage stellen, jedenfalls ber ıne bessere erm1no0-
logie suchen. Eine solche wurde allerdings bisher noch nıcht gefunden. Der Be-
griff des „Wertes” obschon in Religionswissenschai{t, Religionsphilosophie un
auch Dogmatik noch) sehr gebräuchlich scheint m1ir Aaus zahlreıichen, hier nıcht
aufzuführenden Gründen wen1g geeignet; legt das Mifßverständnis nahe, daß
WITr uns als Katholiken anmaßen wollten, Wert un! Unwert ın den Religionen

Hand UNsSCICI „Maßstäbe“ auseinanderdıvidieren können. Wenn WITr Von



den verschiedenen „Wegen“ Gottes 1ın un! mıt der einen Menschheit sprechen,
sprechen WITr bıblischer un:! auch SCHNAUCT;); die Declaratıo de Ecclesiae habitudine
ad relıgi0nes non-christianas verwendet ausdrücklich den Terminus „Weg“ vgl2), dafß die Theologie gehalten ist, den Wegcharakter des christlichen Glau-
ens (vgl., Joh 14, 6) un! der Religionen unterscheiden un ın der Relation
zueiınander interpretieren.

Bonn Schlette

Rewvista de Hiıstoria de America, Nümeros 55—356 (Mexico 57—58
59

B.B. A. A Boletin Bıbliografico de Antropologia Americana. Vol
JJ (1960—1962), Parte 2692 p ? Parte 501 (Mexico1965); Vol KAVISZEXVUHI (1963—1965), Parte 196 D-., Parte
287 (Mexico
Instituto Panamericano de Geografia Hiıstoria (Ex-Arzobispado 29,
Tacubaya, Mexico 18, D. F.)

In der anerkannt gründlichen un streng wıissenschaftlichen Arbeitsweise der
schon wıederholt angezeıgten Jahresbände der Rewvista un des BB A _ AÄ WCI1I-
den auch hier wıeder die Arbeitsberichte der verschiedenen natıonalen Kommis-
s1ionen erstattet SOWI1E Forschungen namhafter Gelehrter veroöffentlicht. Besonders
wertvoll sınd dıe kritischen Buch- und Zeitschriften-Rezensionen, dıe eın Spiegelemsiger un! gediegener Gelehrtenarbeit sınd und über die Fülle VO:  » Neu-
erscheinungen eines Kontinents orjıentieren, dessen Beitrag 1Ur allzu oft
beachtet bleibt.

Für die Missionsgeschichte VO  - besonderem Interesse ist dıe Studie VO  > JUANFRIEDE: „Fray Pedro Aguado Fray Antonio Medrano, historiadores de (D=lombia Venezuela“: (1964) EF 739
Glazık

Schlette, Heinz Robert Golloqguium salutıs Christen Un Niıchtchristen
heute. Bachem / Köln 965 99 S., 6,40

Der Verf. unterscheidet zwischen Nıchtchristen un! Ungläubigen; den letzteren
Ausdruck schränkt eın auf solche, die das Angebot Gottes schuldhaft zurück-
weısen. Bezüglich des Unglaubens emphehlt „Zurückhaltung un! Demut“
(S 17) Er analysıert Einwände der Nichtchristen das Christentum un
handelt über 1€ Kirche und die nichtchristliche Menschheit“. Eine wichtigeStelle ın diesen Überlegungen hat die Idee einer allgemeinen Heilsgeschichte.In einem „Ausblick“ spricht der Verf. VO  - der „strukturalen“ (unterschieden VOIl
exıstentieller) „Christlichkeit der Neuzeit“, 1m Anschluß Gedanken von

Metz
uüunster aul Hacker

Schreiner, Lothar: Das Bekennitnis der Batak-Kirche. Entstehung, Gestalt,Bedeutung un:! revidierte Übersetzung (T'heologische Existenz heute,137). Chr Kaiser Verlag / München 1966
Mit etwa 800 000 Mitgliedern ist die Batak-Kirche ın Nordsumatra die reiche

Frucht der mi1ssıonarischen Arbeit der evgl. Rheinischen Mission seıt 861 Diese
Kırche blieb bis 1940 uıunter deutscher Vor'mundschaft un auch jetzt bestand nıcht



die Absicht, einheimische Kraäalite ın größerer ahl schon in leiıtende Stellen
bringen, obgleich seıit 1934 selbst akademisch gebildete einheimische Pfarrer
gab Da wurden, infolge des Krieges, 194(0) die deutschen Missionskräfte interniert,
und dıe Batak-Kirche sah sıch CZWUNSCH, iıhr Schicksal ın eigene Hände
nehmen. Unter außergewöhnliıchen außeren un: ınneren Schwierigkeiten Herr-
schaft der Japaner, Rückkehr un endgültige Vertreibung der Holländer, Vor-
marsch des Islams, Einbruch des Weltgeistes un! der Sekten, Begegnung mıiıt den
Katholiken) ist den Kirchenmännern nıcht zuletzt dadurch gelungen,
sıch behaupten, daiß S1C iıhrer Gemeinschafit eın scharfgeprägtes, ın weıtem
Umfang VO  ; der Gonfessio Augustana bestimmtes Bekenntnis gab 1948 wurde
die Batak-Kirche konstitui:erendes Mitglied des Okumenischen Rates, 1950 Mıt-
glied des Indonesischen Kates der Kıirche, 1952 auf Grund ihres Bekenntnisses,
TOLZ Bedenken die batakische Abendmahlsauffassung, Mitglied des
Lutherischen Weltbundes. In der vorliegenen Studie macht ulls der Verfasser,
unter erstmalıger Benutzung der Dokumente Ort und Stelle, mıt der
Vorgeschichte, dem ersten Entwurf un! der abschließenden Redaktion des Be-
kenntnisses bekannt. Es ist weder 1n Indonesien noch sSonst ın der protestantischen
Welt miıt ungeteilter Freude aufgenommen worden. Besonders auf Java
fürchtete Man, dıe Batak-Kirche könne sıch mıt diesem Bekenntnis einen
CHNSCICH Zusammenschlufß der indonesischen Kirchen ausgesprochen haben In
der Kirche der Batak selbst ist das Bekenntnis, das aus einer Einleitung
Grundlage des Glaubens: das Apostolikum, das 1zanum un das Athanasıa-

und Artikeln besteht, vielfach Stelle der ehn Gebote ZUr

kursorischen Lesung in den Wortgottesdienst B worden. Im Vorwort
ZU ekenntnis WIT': die Gemeinde ZUTI Abwehr aufgerufen alles, wWas

iıhrem Glauben ZUT Gefahr werden ann. Zu allererst werden die römischen
Katholiken zurückgewiesen. „Aufs 1LCUC kommen S1e jetzt“, heißt C „ihre
Flügel aAuszubreiten. Unsere Lehre steht 1m Widerspruch ihren Lehren.“
In den einzelnen Artikeln werden die lutherisch-katholischen Gegensätze heraus-
gestellt. 1r verwerten die Lehre der römischen Katholiken“ über das für-
bittende Gebet Mariens, den Papst als Stellvertreter Christi auf Erden, diıe
Lehre Vomn den sıieben Sakramenten, dıe Lehre VO Meßopfer un der Kommu-
nıon unter einer Gestalt, die Lehre VO Fegfeuer, den Totenmessen, dem
Heıiligenkult und der Reliquienverehrung. Aus dem protestantischen Raum
werden dıe Adventisten und die Pfingstgemeinde abgelehnt, dazu Ort und
Stelle entstandene Schwarmgeister, voölkische Christen und Synkretisten,
schließlich das Heidentum und der Islam Am nde heißt „Noch etwas
Wichtiges: Gegenüber der Lebensordnung und der Kultur uUNsecerIeS Volkes
muß Bekenntnis bestimmend se1in. Hierüber mussen WITr VOLTr allem nach-
denken, damıiıt diese beiıden unseren Glauben nıcht zerstören.“

Knechtsteden oSse ath G.5.5p

Word and Worship, Vol 1, No ( July-August 49 review
dedicated tO promoting the Catechetical Movement and the Liturgical
Renewal in Indıa, published under the ausp1ces of the National
Oommission for Catechetics and for the Liturgy of The atholıc Bıshops’
Gonference of Indıa Editor-in-chief: Father S S_

Ten numbers yearly from July to June. Annual subscription: Be-
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stellanschrift: The National Catechetical and Liturgical Centre, St Mary’'s
Town, Bangalore 5; India

Der Hauptschriftleiter dieser Zeıitschrift ist unseren Lesern bereits
bekannt durch seinen Beitrag: T ındıvanam Miıssıonskatechetisches Zentrum
für Suüdındıen 1965, 1-16) und die Besprechung se1ınes Buches L’Inde la
TENCONLTE du SECLENEUT 379)

Die schlichte Publikation, VO  — der ulls VOor kurzem die erste Nummer erreichte,
ist ein beredtes Zeugnis für die Tatsache, daß dıe Indische Bischofskonferenz
auf Grund der Konzilsdokumente ernstlich bemüht ıst Akkulturation un!
Erneuerung 1n Katechese und Liturgie.

Münster Werner Promper

RELIGIONSWISSENSCHAFTI UND VO  DE

Mukarovsky, ans Afrıque d’hıer el d’aujourdhuz. Editions Casterman/
1 ournaı 964 2928

Das Original erschien schon 1961 unter dem 1 ıtel Afrıka Geschichte und
Gegenwart (Herder / Wien, 303 SY Bildtafeln). Daß heute noch aktuell
ist und mıt echt auch französisch erscheint, ist ohl ein Zeichen seiner Gediegen-
heıit. Es wırd ıne Fülle Von Stoff geboten Uun! verarbeitet, nıcht doktrinär un!
nıcht 1ın einseitiger Stellungnahme, sondern die verschiedenen Momente CN-
einander abwägend: Geschichte Afrikas und seiner Menschen un! Kulturen, der
Islam, die koloniale Ara ihre Leistungen un! Belastungen, die Missionsarbeit
mıiıt ihren Erfolgen un! Unzulänglichkeiten, alte un! 1LCUC Mächte in Afrıka, die
Staaten Afrikas (hier führt die franz. Ausgabe die Entwicklung weıter bıs

Manches iıst anders gekommen, als die Prognose VO:  } 1961 ahnen ließ
Der Überraschungen viele, sehr schmerzliche. Männer, die 1ın UNSCI IIN
Buch noch als die großen Führer ıhrer Nation genannt werden, wurden SC-
schaltet; Staaten, die damals konsolidiert schienen, gerieten 1NSs Wanken; andere
schlugen Richtungen ein, die damals noch nıcht sichtbar n VOoO VfT. ber
doch auch schon als Möglichkeiten angedeutet wurden. Obwohl das Werk 1Iso
schon Jalt- ıst, ist doch noch lange nıcht veraltet. Die gediegenen nforma-
tiıonen und Durchblicke, die abgewogenen un ausgereiften Urteile behalten iıhre
Gültigkeit Uun! Aussagekraft. Darum ist das Buch mıiıt echt NU:  } auch 1n den
französischen Sprachkreis übernommen. Es ist heute noch ıne wertvolle Hılfe
für all dıe vıelen, die einen Kontinent, der TSst seine Rolle 1mM Weltgeschehen
spielen beginnt un:! sıch seiner eigenen Ta mehr un! mehr bewußt wird,
tiefer Von seinen verborgenen Kräften her kennenlernen wollen. Darum begrüßen
WIr die Übersetzung un! rufen damıt zugleich das eutsche Original noch einmal
1n Erinnerung.

Walpersdorf-Herzogenburg/N.-O. Dr rıd. Rauscher
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Harlem Ave., Chicago, MNlinois, 631 Dr. JOSEF ÄLBERT OTTOo,
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Hofer-Straße Dr WERNER PROMPER, S e  C Schmeddingstraßerof. Dr. ÄNTON ÄNTWEILER, 44 S Frauenstraße



KRITISCHES MISSIOLOGISCHEN BEGRIFFEN

von Hans Waldenfels SJ
In Ghrıstian Gorridors Japan macht J. J. SPAE G: 1 der

Leiter des Oriens-Instituts 1n Tokyo, 1N€e Großzahl seiner VOT em 1n
The Japan Missionary Bulletin veroffentlichten Aufsätze eiınem größerenLeserkreis zuganglıch Es ist zugleıch der erstie Band eiıner Serie, dıe sıch
die theologischen und Japanologischen Voraussetzungen einer fruchtbaren
Begegnung VO  - Christentum un!: apan ZU Zael gesetzt hat

Das Werk esteht Aaus drei Teilen Präkatechetik tur apan, (2)das Christentum und Japans sozlale Probleme, (3 die Begegnung VO  -
Kultur und Religion. Das Schwergewicht der Aussagen lıegt 1m drıtten
Teil und ist Frucht einer Jange zurückreichenden ernsten Auseinander-
setzung SPAEFS mıiıt dem Phänomenen des modernen Japan un!: seinen
Stellungnahmen ZUr Religion. Die Voraussetzungen für die Aussagendes dritten Teıls sınd dıe Analysen der soz1ıologıschen Situation apansHier geht dıe Frage der Bevölkerung auf AD aum, die auf-
allend ungleıche Verteilung des Volkseinkommens, die i1ne breiıite
Skala VO  3 sehr reichen Kreisen bis Menschen unter dem Lebens-
inımum ermöglıcht. Wiıchtig SIn tür die Stabilität des Volkes der
Mittelstand, die Jugend, VOT em dıe Studenten SOWI1e dıe Intellektuel-
len Es aßt sıch dan: zeıgen, daß 1mMm Nachkriegsjapan eın I'yp
des Japaners herangewachsen ist, der seiıner selbst bewußt ist, den

starken Zwang der Gesellschaft sıch auflehnt, kritisch seıner Ver-
gangenheit steht un: zugleich gegenüber der Gegenwart un Zukunft
unsıcher ist.

Von 1er Aaus iragt sıch, WI1e das Christentum sıch auf Japan e1in-
lassen muß ViI prüft das erhaltnis VO  — Christentum un Japanıscher
Kultur, Christentum un:! japanischen Religionen, VOT em dem Bud-
dhismus. Zu überprüfen ist auch dıe Grundlage der Moral 1n diesem
olk In mehreren Aufsätzen beschäftigt sich SPAE mıt den psychologischen
Fragen der Bekehrung, des Umgangs mıt den anderen, den anderen
Christen, den Nıchtchristen SOWI1Ee den Problemen des relıg10sen Lebens
der Gläubigen. Die mıiıt ungemeıner Erudıtion geschriıebenen Autfsätze
zeigen schon 1ın iıhren Fragestellungen, dafß SPAE 1m Grunde S  MM
weitvorausgeeilter 1onier ist, der hoffentlich Anfang einer

ÖOriens Institute tor Religious Research, Chitose Box 14, Tokyo; 265 P-)
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immer dringender erftforderlich werdenden Entwicklung gemeinsamer
Studıien, teamhafit erarbeıiıteter Faktenanalysen un! fruchtbarer Aus-
sprachen VO'  - S5ozi0ologen, Sozliographen, Psychologen un! JIheologen
steht Methodisch ist SPAE bei all dıesen Wissenschaftszweigen in die
Schule Darın lıegt die Stärke des uches, zugleich aber auch
seine Grenze:;: denn eın einzelner ist be1 der Breıte eınes solchen An-
Satzes eintachhin überiordert und muß daher Ende ZU. Eıngestand-
nN1ıs kommen, daß trotzdem 1U  - eigentlıch och €es tun bleibt. Das
spricht NT deutlich 1n seinem Abschlußartikel „Missıonary Research
for Japan“ (249—257) Au

Wır en bewußt den ersten eıl „Precatechetics for apan zurück-
gestellt, weıl daruüber 1m folgenden eingehender gesprochen werden soll
och UV'! se]en einıge kleinere ınge angemerkt:

{die Aufsätze sınd nıcht chronologisch geordnet, sondern eher psycholo-
gisch-thematisch. Dadurch bleibt dem Leser, der den Missıonary
ulleirn ıcht ZUT and hat, leider verwehrt, die Genese der SpAEschen
Gedankengänge nachzuvollziehen. Das tun können ware aber auf
jeden hilfreich FEWESCNH. Zu wunschen waren daher 1n Zukunft
jeweils kurze Angaben ber Erscheinungszeit un sOTt Vielleicht
lıeßen sıch sodann be1 nNiı:  en Veröffentlichungen auch nach Möglıch-
keit Wiederholungen staärker vermeıden, bzw. könnten dıe zahlreichen
AaUS westlichen W1€e ostlıchen Sprachen übernommenen Begriffe und
Wöorter noch konsequenter dem uneingeweihten un weniıger sprach-
egabten Leser erklärt werden. Auch der CX ist häuhg eher zufäallıg,
auf jeden Fall 1ın den Sach- und Personhinweisen unvollstandıg. Der-
artıge Desiderate sınd Schönheitsfehler, die en sympathiıscher Leser
N! vermıeden gesehen hatte

Neben den zahlreichen iınblicken 1n diıe Situation des modernen
apan, die 1er 1mM einzelnen nıcht wiedergegeben werden können, dıe
aber das Buch auf ange Sicht einer Fundgrube für jeden Miss1ıologen
und Japanmıssıonar machen, wırd der heimische Missiologe VOT allem
die Problematik der Präkatechetik beachten mussen. Denn dem Miıssıonar
stellt siıch angesichts der Begegnung mıt der jJapanıschen un: analog
jeder anderen Szene dıe oppelte rage

(1) Wiıe sicht dıese Szene soziologisch-psychologisch aus” Hier haben
dann Religionssozıiologıe und -psychologie e1in weıtes FYeld der Fakten-
indung un -analyse. Für apan legt SPAE dazu reiches, SONst wen1g
zugaänglıches, auch statistisches Materıal 1n eıl I1 und 111 se1nes
Werkes VOTFT.

2 Wıe soll sıch der Missıonar dieser Sıtuation gegenuüber verhalten”?
Es WIT nach der Technik der Annaherung konkrete olk
gefragt. Darauf antwortet SPAE mıiıt dem VO  - NEBREDA 3, heute

NEBREDA, S. J. veröffentlichte: Jalones Dpara UT  D preevangelızacıon
(Besprechung: ZM  z 1965, 309); Kerygma 1n (irıisıs? (Besprechung: ZM  z 1967,
182); Les jeunes etudıiants unıversıtaires devant la to1 L’experience jJaponaıse
reflexions pastorales: Lumen Vaıtae F (Bruxelles 1967 691—712 Die Red.)
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Direktor des Ostasiatischen Katechetischen Instituts in Manıla, erstmals
VOT em auf dem missiıonstheologıchen Kongreß 1n Bangkok propagıer-
ten Schlüsselwort PraäkatechetiR

Dıieser Präkatechetik wırd zunachst iıne drıtte Dımension neben In-
halt der Botschaft und Methode ihrer Vermittlung zugesprochen dıe
Beachtung der menschlichen Bedingungen, in denen die Botschafit VCI-
miıttelt wiırd: „Die Irıias Inhalt, Methode un: menschliche Bedingung
laufen IIN in das eine, zentrale Ereignis: Gottes Annäherung

Japan un: Japans Annäherung Gott Der geoffenbarte Inhalt
alst sıch unıversal anwenden, die Methode ist zugleıch unıversal un
spezifisch; doch dıe menschlıche Dımension ıst 1 strengen Sıinn Japanısch,
insotern als Japan seıne ELZENE Berufung hat, der auf seıine eıgene
Weise folgen MU: Inhalt un Methode lassen sıch AUS den katechetischen
Handbüchern erlernen, die uns vorliegen. Es g1bt aber noch kein Buch,
das die menschliche Dımension Japans VOoONn einem katechetischen Blick-
punkt her beschreibt“ (12)

1ne sSo Hinkehr ZUTr „condıtion humaine“ Japans schließt wesent-
ıch 1ne bewußte Hınkehr seıiner Sprache, seıner Sprach- un enk-
struktur C112 Von der Sprache ist denn auch be]1 SPAE wiederholt dıe
Rede Allerdings iragt sıch dann, Aru eıne solche Sprache, die doch
offensichtlich den SUANZEN Prozeß der Verkündigung, selbst die Ver-
kündigung diıe Getautten bestimmen mulßß, prakatechetisch heißt Das,
Was N4 arüber 1m dritten Aufsatz des ersten Jeıls sagt, berechtigt
kaum einer solchen Beschränkung.

In seıinen weıteren Autfsätzen des ersten Teıls sprıcht SPAF dann VO  $
einer Präapologetik tür apan, be1 der INa  - sıch erneut Iragt, (a) W as
hier das Prä- soll un: (b W 45 daran typısch tür Japan eın soll,
zumal auch die Unterscheidung VO  - subjektiver (Praapologetik) un!:
objektiver Apologetik vgl 25 und 35) doch sehr anfechtbar ist. Ferner
ist die Rede VO  $ einem Präkatechumenat für Japan un: einem Kate-
chumenat, schließlich dem wiederhergestellten lıturgischen Katechumenat.

In Zzwel Anhängen ZU ersten eıl sucht Vf dann dıe Terminologie
zusammentassend nochmals klären. In einem Schema werden zunachst
gegenübergestellt (I) „ Wır begegnen Christus“ un: (IL) „Cihristus be-
gegnet uns  “* Es zeigt sıch dann, da die 1mM folgenden nochmals SC-
nannten Pra-W orter alle unter (1) tallen, waäahrend unter (ID) dıeselben
Wörter ohne das Prä- stehen. Im Vordergrund VOIN (I) steht der Christus
begegnende eNsS! alleın oder 1n Gruppen, mıt seinen Interessen,
Fragen, Sehnsuüchten un ınwänden. In (ID) dreht sıch alles Christus,
seine OTtS und ihr Verständnis. (I) steht entsprechend noch VOTLT der
eigentlichen Bekehrung, I1) jenseıts der Bekehrung. Die Problematik
dieser we1l Phasen wırd aber jedem 1C| der 1Ur eın wenı1g über
das Wesen VO  ®} Begegnung reflektiert. Denn eigentliche Begegnungfindet ja stets in einem Ineinander VO  — gegense1tger erkennend-
liebender Bejahung beider Partner sSta das bleibt gultig, auch WENN
iıne Begegnung 1in unterschiedlichen Tiefengraden denkbar ist. Das
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tührt uns ZUT rage, ob ıcht der Konzeption der Pra-Worter Äletztlich
1nNne unzureichende philosophisch-anthropologische Reflexion un weıter-
hın 1ne ebensowenig befriedigende Glaubenstheologie und -analyse
zugrundelıegt.

Nun werden die katechetischen Grundworter 1m Anhang 11 nochmals
eigens erklärt (67—69) Wenn WITLr u1lls auf die Prä-Wöorter eschränken,

ist unterscheiden zwıischen Präevangelıisation, der „Ausuüubung eıines
Einflusses, 1mM Namen des Kvangeliums, auf es (Milieus un:! indıvyıduelle
Situationen), Was C1e Aufmerksamkeıit für das Kerygma bedingt un: den
Zugang ZU. (Gslauben erleichtert (67); Präkatechumene, Jemand, der
einschlulßweise, durch seıne Beziehung einem Miıtglied der Kırche
zugleich eiınen ezug ZUT Kıirche selbst hat un irgendwıe in
einen Dıalog mıt ihr eingetragen Ist: Präkatechumenat, 1ne Gruppierung
VO  - Präkatechumenen, bzw. 1nNe Vorstuftfe des Katechumenats, dıe aller-
1Ings ıcht (1im strengen Sinn) institutionalısıert ist W1€e Jletzterer, auf
der aber bereits vorbereıtende chrıtte auf dıe Bekehrung hın getan
werden: Präkatechese, der Inhalt des Dialogs auf der Stufe des Prä-
katechumenats; Präkatechetik, dıe Methodik dieses Dialogs Der ent-
cheidende Unterschied zwıschen eiınem Präkatechumenen un!: einem
Katechumenen esteht darın, dafs letzterem bereıts die Zeıchen der
„Bekehrung” iıchtbar werden, ersterem noch nıcht; auf dıesen Um-
schlagspunkt der Bekehrung, der 1ın der Diskussion die Präkatechetik
ine spielt, können WITLr in diesem Zusammenhang ıcht eingehen.
ıcht übersehen ist aber auch, daß 1n den Pra-W ortern dıe VC1I-

schiedensten Tendenzen zusammenlaufen, Aussagen uüber dıe Grund-
haltung der Mıssionare, die als „drıtte Dimension“ dıie menschlıchen
Bedingungen der Hörer eachten sollen, Aussagen über den Inhalt der
jeweılıgen „condıtıon humaıne”, dann aber auch Aussagen über iıne
inhaltliıche methodische Differenzierung 1ın der Annäherung den
Hörer bzw. auch umgekehrt des Hörers dıe Botschaft („Vorstufe”).

Die scharten Unterscheidungen 1m Vorteld der othıziellen Kirchen-
gliedschaft der Getauften wertfen jedoch ıcht weniıge Fragen auf Zweitel-
los ist 1ne gründlıche Kenntnis der konkreten Situation, dıe sich ein
Missıonar wendet, 1Ne Forderung, dıe drıngender ist, als eıne
ungenugende Schulung theoretischer Art SOWI1Ee iıne mangelhafte psSycho-
ogısche Einstellung auf dıeses konkrete olk un: dıese konkrete ultu-
e un!: relıg10se Umwelt beım potentiellen Empfänger der Frohbot-
schaftt leicht den Eindruck erweckt, der Missıonar se1 eın Verächter se1NES
Volkes, komme mıt einem geıistigen Überlegenheits- un UÜberwertig-
keitsgefühl und betrachte das missionierende Land als minderwertig.
Wenn un: soweıt die Pra-W orter er ine Gewissenserforschung der
1ssionare W1e der Missıionsleıtungen implızıeren, sprechen S1€e eın eıgent-
lLiches Anlıegen AUS. In diesem Sınn eistet SPAE selbst mıt seinem Werk
Präkatechetik 1m besten Sinne des Wortes.

Macht INa  - jedo AaUuUs der Präkatechetik selbst och einmal wieder
eLWAS, das nıcht schr die korrigıerende Grundhaltung des Missıionars
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betrifft, sondern vielmehr eine Stufe innerhalb des Annäherungsprozes-
sScs an das missıionıerende olk darstellt, annn wirken die
Begriffe wı1ıe Feigenblätter. Es ist ja iıcht VO  - ungefähr, dafß S1E erst-
mals begeıistert 1ın einem an aufgegriffen worden sınd, 1n dem dıe
missionarıschen Bemühungen 1n einen auffallenden un allmählich nıcht
mehr verleugnenden Engpals geraten sind, namlıch 1ın apan

Gewiß kann I1a darüber streıten, ob Statistiken überhaupt eLiwaAas
uber KErfolg un Mißerfolg Stellt INa  - sıch jedoch einmal auf
den Standpunkt, daß steigende Taufzahlen Zeichen des Erfolgs sınd
un WT wollte leugnen, daß diıeser Standpunkt auch 1m aum der
Kırche überall dort vorherrscht, die statistischen Kurven iıne
posıtıve Deutung zulassen”? mu{fß I1a  - sich gefallen lassen, daß
fallende Taufzahlen 1mM entsprechenden Denkschema VO  — Mißerfolgen
ZCUSCH. In der japanıschen 1SS10N zeıgt sıch aber seı1ıt 956 en nahezu
ständıges Absinken der rwachsenentautzahl VO'  - 1956/7 auf
0132 959/60, 8029 1964/5 un: 7192 1966/7 Die Situation wırd och
kritischer, WEeNnN INa  - für die gleichen Jahre dıe Zahlen des „offiziellen“
Missonspersonals vergleicht. 1956/7 gab 1n Japan 497 Priester, darun-
ter 83 Japanısche Ordens- un 249 Weltpriester, 380 Brüder un 3907
Schwestern, 9849 japanıiısche un: 063 ausländische, ohne Novızen und
Postulanten: 959/60 1672 Priester, davon 117 japanische Ordens- un
309 Weltpriester, 306 Brüder, 4632 Schwestern, 3559 japanische un
1073 ausländische: 1964/5 1853 Priester. davon 210 japanische Ordens-
und 307 Weltpriester, 4923 Brüder (  9 5849 Schwestern (4780:1059);
1966/7 9039 Priester, davon 236 jJapaniısche Ordens- un 4925 Weltpriester,
4492 Brüder (  9 6246 Schwestern (5164:1082). Damiıiıt trıtt ine
auffallende Verschiebung des Verhältnisses VO  - Erwachsenentaufzahlen
und Missionspersonal eın 1956/7 10581 :5714; 959/60 1964/5

1966/7
Daß eıne solche Situation einer Besinnung auf die eventuellen

Gründe für 1ne derartıg auffallende Entwicklung führen mulßste, ist klar
Daß diese dann ZU Ergebnis führen konnte, daß eın Grund des
wachsenden Mißerfolges auch 1n der mangelnden Kınstellung auf dıe
Fragen, TODIeme unı Situationen dıeses konkreten Volkes 1in dıieser
geschichtlichen Stunde lıegt, ist eıine berechtigte und begrüßenswerte Kr-
kenntnis. Doch w1€E gesagt, dıese Erkenntnis etritft eine, Wenn nıcht
die konkrete Grundeımnstellung der Miıssionare dem Volk, dem s1€E
gesandt SInd, un: konsequenterweise den anzen Prozeß, nıcht DUr eıne
vorbereitende Stufe der Miıssıonierung des Volkes. Das zeıgte sıch be-
reıts, als VO  - der Sprache der Verkündigung 1€e Rede WAÄärT.

Wenn INa  - 11U  $ trotzdem den 1NATruC| gewınnt, dafß a  es, Was dıe
Pra-W örter betrifft, etztlich auch i1ne Vorstufe der eigentlichen Ver-
kündigung meınt, auf der sıch ıcht 11UT 1er VOT em der AaUuUS-
ländische Missionar andert, sondern auch bereits das „Miılieu un: dıe
individuellen Sıtuationen“, also „alles, Was dıe Aufmerksamkeit für das
K;rygma bedingt un: den Zugang tür Einzelpersonen un Gruppen -
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leichtert“, beeinflußt werden soll, dann muß arüber hinaus gefragt WCI-

den, ob 1er ıcht eher Fragen zugedeckt als gelöst oder doch zumındest
ehrlich angefaßt werden.

Es muß denken geben, dafß das Missionsdekret Grentes”“ sıch
keines der Pra-Worter zueıgen gemacht hat War schreıtet das
Kapıtel VO „Chrıstlıchen Zeugn1s” (Art 5 ZUT „Verkündigung des
Evangeliums und der Sammlung des Gottesvolkes“ (Art 2) und dann
ZU „Aufbau der chrıistlichen Gemeinschaft“ (Art 3) weıter. och aßt
sıch für das „Zeugnisgeben” eben etiz eın Programm mehr entwickeln,
sondern -alle Gläubigen, Priester W1e Laien VO  - den Geweihten ist
überhaupt 1n diıesem Zusammenhang keine Rede, sondern 11UT VO  - dem

„Menschseıin”, das allen Gläubigen aufgrund VO  - Taufe und
Fırmung zukommt (vgl Nr 11) sınd diesem Zeugn1s verpflichtet
un aufgerufen. 1er wırd un: das muß klar gesehen werden
letztliıch weder 1ne spezifische Aufgabe des offiziellen Missionspersonals
geNaANNT, noch wırd darın überhaupt 10C den Missıonsgebieten eigentum-
1C] Haltung angesprochen; denn dıe Aussagen über das christliche
Zeugn1s sınd überall gultig, die Kirche 1n eıner pluralistisch geform-
ten Gesellschaft prasent ist. Lediglich kann un MU: INa ASCH,
da{fß all das, W as für jeden Christen gefordert ist, namlıch das ingehen
auf dıe Jeweıls konkrete volkısche, kulturelle und relıg10se Sıtuation
bzw das jJeweılıge Milieu fortiori VO offiziellen Mıiıssıonspersonal

ordern ist Entsprechende Fehler un Schwaäachen der Missionsmethodik
sınd dann sehen un!: aufzuarbeiıten.

Das führt einer weiıiteren Folgerung. Die Pra-Worter dürfen nıcht
einer Ausflucht werden, WEeNNn gılt, grundsatzlichere Überlegungen

über die Missionspolitik 1ın einem bestimmten Lande anzustellen. Sie
dürfen auch nıcht Anlaf einer fehlgeleiteten Beschäftigungspolitik
werden, WECNnNn 1n einem eıl der Welt das Angebot Missionaren die
Nachfrage offensichtlich übersteigt un INa  - ehrlıch zugeben müßte, daß
die überschuüssıgen Kräfte eigentlıch anderen un! dringenderen Auf-
gaben 1mM aum der Gesamtkirche zuzuführen selen. Die bekannte Rech-
NUunNng S Priester oder Miıssıonar auf Ungetaufte“ iıst eben doch 1Ur
1n eiıner schr anfechtbaren Missionsauffassung VO  ' wirklichem Wert,
weıl das Verhäaltnis „Priester:Seelenkopizahl“ 1Ur sınnvoll ist,
weniıgstens ein versteckter Heilsindividualismus noch vorherrscht.

Deshalb mussen sıch dıe Vertreter der Präkatechetik endlich auch noch
fragen lassen, WAasSs sS1e letztlich unter „Missıon“ verstehen. Bei nıcht
wenıgen scheint noch immer der Restbestand eines gewıssen eıls-
indiıvıidualismus INM: mıt dem nachkonstantinischen Gesellschafts-
ea der einen christlichen Welt nachzuwirken, auch WECINN vielleicht be-
reıts VO  - der Einpflanzung der Kırche die Rede ist. Denn auch be1 einem
Bekenntnis ZUT Lokalkırche bleibt dıe rage berechtigt, welches Kırchen-
bild 1m einzelnen Fall zugrundeliegt un: w1e entsprechend das Verhältnıs
VO  - Kirche un: allgemeıner Gesellschaft gesehen wiıird Man wiırd gewilß
weder aprıorısch deduzieren könen, daß dıe Kirche VO:  e INOTSCH not-
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wendig die „kleine Herde“ ist, noch, dafß 1ne Massenbekehrung In einem
olk 1n Zukunifit bsolut undenkbar sel. Derartige Prognosen werden
siıch oder schwertun, sıch auf die Verheißungen Christi stutzen.
Grerade deshalb stellt sıch aber auch A1€ rage, ob nıcht dıe Präkatechetik
VOILl Anfang 1n einem unzureıchend reflektierten Kontext erdacht
worden ist

Abschliefßend sSe1 HL sovıel gesagt: Wir wurden keine Schwierigkeiten
aben, mıt (!AMPS das „Stadium des Fındrıngens 1ın Geist und Herz
der Nıicht-Christen“ als Pra-Evangelısatıon bezeichnen (vgl Goncılıum

740 Allerdings wurden WITLr dann noch stärker betonen, da{fß
dieses tadium weniger dıe Nicht-Christen betrifft, sondern vielmehr
dıe Einübung der Missionierenden selbst 1n die Sıtuation, 1ın der s1e
dann die Botschaft künden sollen Wer VO  - dieser Grundbestimmung
her das Buch VO  “ E} SPAE Liest Unı studıert, betreibt entsprechend
konkrete Präkatechetik für apan, insotern durch die verschıiedenartıig-
sten Informationen hervorragend 1in die Situation des heutigen apan
eingeführt wird. Je weniger darüber hinaus die Einuüubung 1n die konkrete
Siıtuation sıch auf reines Buchwissen stutzt, besser ist s1e.

Die Kritik den Prä-Wortern etrifft somıiıt ıcht das PAEsche
Buch als solches Wohl aber scheint uns das Werk en Anlaß se1N, dıe
Präkatechetik selbst in ihrer Theorie 1ın rage stellen, als sıch mıt ihr
und ihren Parallelbegriffen immer och ine große Zahl VO  3 Ungeklärt-
heiten verbinden, die unbedingt nach eıner Auseinandersetzung rufen.
Anderntalls IMNas geschehen, dafß die Präkatechetik Ww1€e eıne Art
tranquıllızer die Missionare VvOor Ort VO  — den heute tallıgen kritischen
Anfragen dıe Missionskonzeptionen un: VO  $ den entsprechend fallıgen
Überprüfungen iıhrer Missionsmethode, -politik un: -strategıe abhält.
Wo die eigentlichen Fragestellungen der christlichen Missionsarbeit
nıcht ehrlich aufgedeckt un: besprochen werden, wird 11a  — S1C]  h ıcht
wundern dürfen, WECeCNnNn dıe Krise 1n Kurze erst recht offenbar WITFT:  d.
Gerade 1ın apan, VO  3 dem SPAES Werk handelt, fallen aber wel Ent-
schuldıgungsgründe aus: Weder kann INan für dıe augenblickliche Lage
die „moderne Theologie” Kuropas verantwortlich machen, och gibt
1m heutigen apan Krafte, die wirksam un posıtıv das Christen-
tum arbeiten. Daraus sollte INa  ® dıe rechten olgerungen zıiehen. Pra-
katechetik. falsch verstanden. ist aber nıchts weıter als eın Feigenblatt.
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SAKULARISIERUNG UND MYSTIK
Bemerkungen wel neuen Buchern

voNn Heinz Robert Schlette

Es ist icht N1Uur 1ne Erscheinung der Mode. daß sıch die theologische
Diskussion 1n starkem Maße dem 'IThema „Säakularisierung”“ zugewandt
hat Wer die Problematik sorgfältig verfolgt, gerat Isbald VOLI die fun-
amentale rage, ob dıe Sakularisierung, konsequent Ün geführt,
1n eınen atheistischen Sakularismus hineintreibt oder ob S1e auch küniftig
Möglichkeiten der „Religion” zuläßt. An and zweler Werke oll
dıese rage Jer lediglich 1n ihrer Bedeutsamkeit un Aktualıtät heraus-
geste werden. Die beiden Bücher, die WITr unter einem einıgenden Ge-
sichtspunkt betrachten, scheinen auf den ersten Blick nach Korm un: Inhalt
sehr verschiedenartıg un: daher kaum vergleichbar se1n. Unsere kurze
Überlegung soll ındes  S zeigen, dafß der erste Eindruck ıcht berechtigt ist;
wurden WIr die beiden Arbeiten separat rezensıeren, begäben WIT uns

der Chance, durch die usammenschau e1in Problem anzuvısıeren,. das
heute unbedingt der kritischen Erörterung bedarf.

Blicken WITLr zunächst auf das Werk des nıederländischen reformierten
Theologen
AÄAREND Ar VA  Z LEEUWEN: Christentum ıN der Weltgeschichte. Das eıl
und die Sakularisation. Kreuz- Verlag/Stuttgart-Berlin 966 3792 S Ln

25,—-; englischer 'Titel Ghristianit'y ın World History
Es handelt sıch eine breit angelegte soziokulturelle un zugleich

geschichtstheologische Untersuchung, die durch diıe Interpretation VOIN
ZWEI1- bıs dreitausend ahren menschlicher Geschichte eın Konzept DE
Verständnis der Gegenwart un der überschaubaren Zukunft gewinnen
11l Das Buch ist reich Hinweisen auf einschlägige Lıteratur, aber
SCHh se1nes eher pragmatıschen als spekulativen Charakters vortrefflich
geeignet, über dıe „Fachwelt” hınaus 1ne ebhafte Diskussion ent-
tachen.

Die rundthese ist ıcht vollıg LCUu oder orıgınell, aber darauf kommt
CS nıcht immer Sie lautet eitwa Die bısherigen kulturphilosophischen
und kulturanthropologischen Entwürfe vgl 17—3 haben die des
Christentums 1n der Geschichte aus unterschiedlichen Gründen ıcht rich-
lıg eingeschätzt. Nun siınd WIT heute 1n der Lage un ZWAarTr nıcht blofß
als Theologen auf der Basıs des Alten un: Neuen Testaments vgl
39—103) klarer als früher begreifen, daß das Wesen der „westliıchen
Zivilisation“ der l1ermıinus „westlich“ wırd durchaus ritisch einge-
tührt (vgl 32—38 1n der UÜberwindung sogenannter „ontokratischer”
Verstehens- un Deutungsmodelle besteht (vgl 114—144), daß das
Westliche deren Stelle dıe Mentalıtät un Realität des „Technokra-
tischen“ SeEtz (309, 3923 Dieser Vorgang ist revolutionär, bedeutet
das Ende einer Ara, dıe mıt der „neoliıthischen Revolution“ begonnen hat
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(vgl 107, 308—310). Jetzt gilt C& dafß die Christen lernen, dıe säakulari-
sıerte, technokratische Zivilisation als ahre Welt erkennen (a12 daiß
S1e nıcht versuchen, sıch elten UuPpPaSSCH, in denen noch dıe ıcht-
christlich-nichtwestlichen ontokratischen Strukturen dominieren (330 L, mıt
Bemerkungen dıe „orıentalısche Theologie”); dafs S1e ıcht auf die
nıchtchristlichen Religionen Hoffnungen setzen, deren negatıve Einschät-
ZUNS bereits durch dıe LErzahlung VO TIurmbau vorgegeben se1
(vgl 114—119, 322 auch 265—305); dafß S1e vielmehr auf die Seite des
Technokratischen, also der modernen Weltzivilisation treten (deren (Genese
VOIN Römischen Keich bis ZUrTr kommunistischen Revolution in einem rand-
vollen Kapiıtel geschildert wiırd, vgl 195—263); da{fß S1e sıch daruber 1m
klaren sSe1IN mussen, da{fß die Ideologien herrschen werden, WENN der
Theologie ıcht gelingt, diese eıt ZUT bewußten Annahme dessen
bringen, WCIN S1e sıch 1n iıhrer Kıigenart verdankt (vgl 335)

Im einzelnen ließen sıch zahlreiche nutzlıche un erhellende Analysen
Aaus diesem umfangreichen Buch erwähnen, die KErörterung des 1N-
dischen horror ındıvuduationıs (132—134), des ontokratischen Staates
(120—125), des griechischen Daseinsverständnisses (93—102), des west-
lıchen Einflusses auf dıe islamische Welt (290—302). Andererseits aber
sınd einıge Schwächen beanstanden: Man annn iıcht einfach BULTMANN
ignorıeren un die Problematik des modernen Christentums WwWI1ie auch der
nıchtchristlichen Religionen einseitig VO  - BARTH un: KRAEMER her be-
urteilen (vgl 314—327); befremdet, dafß katholische Autoren tast ıl  ber-
haupt nıcht berücksichtigt werden: ob INa  - kann, die Barma-Lehre
SCe1 „nıcht weniger wissenschaftlich als das Gesetz VO  - der Erhaltung
der KEnergıe, das bıs 1ın das zwanzıgste Jahrhundert als Grundgesetz der
modernen Naturwissenschaften ga wird 112  - bezweifeln dürfen.
Wichtiger als solche (zu vermehrenden) Eiınwände scheint mIır tür uULNSCTEN

Gesichtspunkt etwas anderes se1in Das Buch erweckt den Verdacht, bei
aller Modernität 1mM Grunde doch eıne firagwürdige Apologetik be-
treiben. Die säakularisierte Welt wırd als christliche ın Anspruch CNOoM- P aa
INCNH, un: War auf iıne unvermuiıttelte Weıise, daß dies auf christlicher
Seite Skepsis hervorrufen MU: un dafß Atheisten un Agnostizisten die
These NUur kopfschüttelnd ZUTrC Kenntnis nehmen können. Daß VA  Z EEU-
WEN dıie (G(God-is-dead-Yheologie noch ıcht eachtet hat (sein Buch
schien erstmalıg und, W1€E gesagt, die Entmythologisierung außer
Betracht aßt WECN WITLr einmal VO der selbst 1n integralistischen Kre  1-
SCn inzwıischen geläufigen Entmythologisierung eifwa der biblischen Ur-
geschichte un ahnlichem absehen (vgl 42—60 tragt unbeabsıchtigt

dem Eindruck bei, der Vertasser rede eıner Christlichkeit der west-
liıchen Welt das Wort, die 1n sıch längst unglaubwürdıg geworden ist
Überhaupt trıtt das Christliche selbst allzu unmotiviert hervor iıne
alte Schwäche er evangelischen, zumal der dialektischen Theologie.
Wenn aber getian wird, als gebe praktisch eıine Entchristlichung über-
hau nıcht, wırd die Differenz vVon exıistenzieller und strukturaler
Christlichkeit schlicht übersehen oder verharmlost, also die Problematik
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der „Denkform” *, durch dıe eıne ormale Charakterisierung der west-
lıchen Zavılısation gegeben wiıird aber eben ıcht mehr als dieses. Mit
Recht wırd naturlıch der Sakularısmus abgelehnt, aber der Gegensatz
zwıischen Satan un dem Herrn, WwW1e VA LEEUWEN iıh verwendet (314 f)
ist ın dieser prasakularısıerten und nicht-entmythologisierten Form eher
eın Rückfall in einen protestantischen Sunden-Dualısmus als 1ine Mög-
ichkeit, die Kampfe, die dem Christentum 1n der sakularısierten Welt
un Gesellschaft aufgedrängt werden, 1n verständlicher Sprache artı-
kulieren.

Das Sprachproblem kommt be] VA LEEUWEN ohnedies kurz, VCI-

glichen etwa mıiıt VA  Pe BUREN un der deutschen Theologie un Philosophie
der Hermeneutik. Es wırd somıt eın Zwiespalt zwıschen der theologischen
Deutung uNnserer und der küniftigen Zivilisation (bzw Kultur) auf der
eınen un: der theologischen Bestimmung der ufgaben des Christentums
1m Dienst dieser menschheitlichen Zivilisation auf der anderen Seite
sichtbar, der unvermiıttelt un unbegriffen bleibt und War VOT allem
deshalb das se1 wıederholt weıl VA LEEUWEN die Sakularısıerung
allzu sehr als en Geschehen außerhalb der Theologie betrachten
scheınt, welche ın sıch 1n einer gleichsam „barthianısch-ontokratischen”,

mythologischen orm weıter bestehen oll Polemisch könnte Ina  -

asSch Die Praxıs bleibt oder wiıird profan, dıe ınterne Theorie mythisch.
Iso Die dakularısiıerung wiıird be1 VA LEEUWEN grundsatzlıch pOSI1It1LV

gesehen; dıie westliche Zivilısation erscheint als Frucht des un
die Aufgabe esteht darın, diese eıt erkennen un ZUT Erkenntnis
ihrer selbst bringen un: insotfern das christliche Erbe 1n Besıtz
nehmen. Sakularismus un!: Atheismus sınd abzulehnen. Der Herr MuUu
den Satan überwinden. Die christliche Miıssıon sakularısiert dıe nıcht-
christlichen Relıgionen un etabliert 2n Draxı die technokratische Zaivılı-
satıon, ohne sıch in dieser Aufgabe erschöpfen. Auf uUuNseTEC anfangs
gestellte Frage zurückkommend, aßt sıch bereits antworten, daß nach VAN

LEEUWEN die Sakularısierung nıcht ZUTC sakularıstischen I1deologıie tuühren
muß un! fuhren darf Dieser 'These kann INan ohne Bedenken zustımmen.
VAN LEEUWEN übersieht aber, dafß die Säkularisierung 1ın eınen Agno-
st1Z1SMUS führt, der künftig diıe politisch-theoretische Basıs der Kommun1ti-
kation 1n der westlichen Zıivilısation, dıe sıch weltweıt ausbreıtet, dar-
tellen wird Kın olcher philosophischer und exıstenzieller Agnost1izısmus
aßt Spielraum ür Zustimmungen verschiedener Art, un: eben deshalb
werden 1n der sakularısıerten enschheıit Verschiedenheiten der Spirı-
tualıtät un: der elıgıon bestehen bleıben, W as nıcht ausschließt, dafß
unter dem Druck der allgemeın werdenden Technokratie 1n en Relı1-
gıonen auch Veränderungen VOTI sıch gehen werden. Die These VAN
LEEUWENS VO  3 dem Schon-Überholtsein der Religionen ist einerseıts das
Resultat se1inNeEs protestantiıschen dogmatıschen AprI10r1s, andererseıts ıne

Vgl METZ, Ghrıstlıche Anthropozentrik München 1962 AT=Z59
Vgl SCHLETTE, Ghristen als Humanaısten München 1967 B3
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allzu weıtgehende Konzession marzxiıstische un posıtivistische Pro-
NOSCH, Es ist ıcht notwendıg un: sıcher auch ıcht möglıch, den Reli-
g1onen (einschliefßßlich des Christentums) i1ne goldene Zukunfit VCI-

sprechen, aber umgekehrt ist VA.  z LEEUWENS Standpunkt keineswegs das
zwingende rgebnıs der Interpretation der Sakularısierung, da Cd1e Pro-
blematık der Aporıe un:| der Zustimmung übergangen wırd (VAN EEU-
WEN hatte S1e müuhelos WECNnNn schon nıcht 1n der katholischen Relıgions-
philosophie NEWMAN, SCHELER, WUuSsT doch be1 KANT und auch
be]1 JASPERS finden können) un dıe relıg10sen un: spirıtuellen Differenzen
zZzu dialektisch und Iuturologisch übersprungen werden.

Daß aber hierzu keıin Recht besteht, kann das zweıte Buch lehren, das
hıer eachtet werden soll
HEINRICH DUMOULIN: Ostliche Meditatıion und chrıstlıiche Mystıik. arl
Alber Verlag/Freiburg-München 1966 34() S 38,800

Hier haben WIT e1n Werk VOT UnNS, das Sanz anderer Art ist als das
VO  - VA  Z LEEUWEN. Der bekannte Verfasser des verbreiteten Werks über
das Zen bietet 1er Aaus intımer Kenntnis eınen Einblick 1n den schwer
zuganglıchen Bınnenraum der christlichen und VOT allem der „Ostlichen“
Spiritualität. Wüßte 119  - nıcht AaUus der Erfahrung uUNsSsScCTIEeET Welt und
unNnseTrCS eigenen Lebens, da{fs Sakularısierung g1bt, könnte 190878  - S1e
über der Lektüre dieses Buches VEISCSSCH oder unınteressant finden

Als katholischer Theologe hat DUMOULIN VO  — vornherein eınen anderen
Ausgangspunkt als NR  Z LEEUWEN, obwohl beide die Religionen Au

Theorie und Praxis sehr S  Au kennen. DUMOULINS Untersuchungen sind
VO  5 großer Sympathıe für die asıatıschen KRelıgionen un 1  _  hre Ersche1-
nungsformen gepragt, ohne dafß die westlich-christliche Mystik vernach-
Jassıgt (vgl das Kapitel ber RICHARD VO  - St. Viktor, 69—188) und
einer oberflächlichen achahmung indischer un Japanıscher Meditations-
praktiıken das Wort geredet wurde. Zugleıch erscheıint der eigene theo-
logische Standpunkt als eın verläßlicher, namlıch als der des übernatür-
lichen Glaubens gegenüber den wahrhaft ehrenwerten Phänomenen Aaus

dem Bereich des Natürlichen: klingt sehr optimistisch, WEn DUMOULIN
chreibt „Der gläubige Christ hat 1ın seiner Weltanschauung einen
sıcheren alt un Vermaßs den Ansturmen des modernen Ungeistes stand-
zuhalten“ Man kann kaum ausschließen, daß 1er dıe Säkularisie-
TunNns mıt all iıhren Implikationen un Folgen unter diıe Wertung —
derner Ungeıist” subsumiert wird doch MUu der Objektivıtät halber
hinzugefügt werden, daß DUMOULIN das VOon VAN LEEUWEN un anderen
diskutierte Säkularisierungsproblem 1er thematisch ıcht aufgreift. Ihm
3 Diese Ansıcht herrschte bıs nde der füunizıger Jahre VOI; ein besonders
lehrreiches Beıspiel ist eın Aufsatz des verehrungswürdıigen Münsteraner Philo-
sophen PETER WWUusT A4aus dem Jahre 1926, 1n dem die katholische Auffassung ber
die Neuzeit ine Form erhielt, die leider allzu lange wirksam blieb:;: vgl WWUST,
Die Säkularısierung des europäıschen (G(eistes und ahre Überwindung ın der
Gegenwart, jetzt 1N: WUST, Gesammelte ETRE, hrsg. rneko

VI (Münster 1966 106—177
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geht eine Untersuchung, 1n der die subtilsten Differenzen europäisch-
christlichen un: asıatıschen Wesens herausgestellt werden.

Nach der einführenden Beschreibung der besonders 1n apan 11ZU-

treitenden Weiıisheit, dıe sıch 1m Verhältnis ZUT Natur un! 1n dem Ver-
langen nach Stille zeigt 3—27) Ww1e INa  ® CS 1n Europa VO  - der ]Japa-
nıschen Malere1 un: Dichtung her eın wen1g kennt, und nach einer theo-
logischen Besinnung uber dıe Interpretation der nichtchristlichen Reli-
g10NeN, be1 der DUMOULIN mehrtfach deren „adventliıchen“ harakter her-
vorhebt (32—48) vergleıicht 1mM eıl se1INES Werkes dıe ostlıche und
westliche Mystik and der Motive der Befreiung des Geistes, der
intuıtıven Erkenntnis un! der Berührung des Absoluten (54—126) In
dem und €e1 behandelt der Verfasser 1n schr instruktiver Weise
(einıge Wiederholungen mussen ıcht einmal als storend empfunden
werden) dıe Hauptformen der buddhistischen Meditation (namlıch dıe
Meditatıon 1m Iheraväda, den Len-Weg und das Anrufen des Namens
1mM Amiıdismus) 191—222), die Probleme des Kosmischen 1m Zusammen-
hang miıt der Erfahrung des Selbst (129—1 un: die der Personalıtat
(157—16 SOWI1e die ıgenar der Zen-Mystik, VOT em das Zazen, das
mıiıt dem Jesusgebet verglichen wiırd, un! dıe Koöan-Praxıs vgl 223—256).
In diıese Darstellungen füugt DUMOULIN sechr behutsam da un: dort se1ne
christliche Sıcht e1n, bisweilen bringt C: vornehm 1nNe Kritik (vgl
257—277, 278—288), die insbesondere auf die 1n der Literatur vielfach
erorterten Fragen der Differenz zwıschen Gott, Welt un: Selbst, der Be-
gründung VO  - Sittlichkeit, Schuld und eue SOWI1E auch der Gestalt der
christlichen Laiebe hınzıelt. Die christliche Liebe wırd ıcht ZUTrC Humanıtat
säakularıisiert, sondern als Bıpolarıtat der Liebe Gott (auch als theologıa
neZatıva, vgl 10—124) un: der Liebe ZU Nächsten gekennzeichnet. So
sehr diese „Zweiheit“” der Liebe deshalb berechtigt ist, weıl s1e VOT

Radikalısıerungen un Vereinfachungen schützt, ware S1E doch VO  - der
neutestamentlichen Religi0ons- un Kultkritik un: dem Gedanken der
Verwirklıchung der Gottesliebe als Menschenliebe her (vgl Mt 292, 38 f;
25, 31—46) u  S  ber eine bloße Doppeltheit der Gestalt der Liebe- hinaus-
zutühren ZU Verständnis einer dialektischen Eıinheit, deren intellektuelle
Durchdringung ıcht mınder Schwierigkeiten bereıtet als 1.  e  hre praktische
Verwirklichung.

Der Religionswissenschaftler wırd übrigens mıt besonderem (Grewinn
wWwEe1 'Texte lesen, die DUMOULIN als Anhang SE1INES Werkes veroöffentlicht:
Das Japanısche Merkbuch für dıe Ubung des Zazen des Zen-Meisters
einzan SOWI1E den Bericht eıner „vorchristlichen mystischen Erfahrung“”,
ebentalls Aaus apan, der ınter dem 'Titel Der große Gott des (sartens
vorgelegt wırd (291—32

uch DUMOULINS Werk ist reich nformationen un: theologischen
Reflexionen Von VA LEEUWENS Buch hebt S1CI  h VOT em durch dıe
A Ergänzend sSC1 auf diıe Studien VO  - (CORNELIS über Christentum un: Buddhis-
INUS hingewiesen, 1N: C hriıstlıche Grundgedanken 1n nıchtchristlichen Relıgıonen
(Paderborn frz Paris OR
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positive Deutung der nichtchristlichen Religionen ab, deren Angebot an
den Menschen DUMOULIN immer wıeder mıt den W orten WEr un:
„Heilsweg“ benennt. DUMOULIN deutet d daß das Christliche egenuber
diesen egen W1€e ein außerordentlicher Weg, eın besonderer Weg CI -

scheint >, VO'  - Gott 1n besonderer Weise disponiert, aber deswegen dıe
übrıgen Wege ıcht schon disqualifizierend aber glücklıch ist,
dıe hıer tür den laubenden nı für den Religionswissenschaftler)
geltende Unterscheidung der Wege terminologisch un: sachlıch mıiıt der
Unterscheidung eıner „Gnadenmystik“ VO  \ einer naturlichen Mystik deut-
lıch machen (vgl ebd.), scheint uns iraglıch DUMOULIN elbst CIND-
findet das Problem, WCNN 1n Fulsnoten auf KARL RAHNERS Begriff der
„legıtimen elıgı1on” (40) un des „übernatürlıchen Eixistentials” (134,
vgl 167) kurz prechen kommt. In der JTat könnte VO  - diesem Ansatz
her die Interpretation DUMOULINS noch einen wichtigen Schritt weıter-
geführt werden.

Blıcken WIT jetzt noch einmal auf dıe beiden Werke b  ZUTU!'  Ck, deren (5@e-
halt 1er 1n keiner Weise ausgeschöpift werden kann. Es sınd auf ihre Art
gelungene un bedeutsame er; er ca  ung wert Grundsätzlıch
stımmen WITr mıt DUMOULINS Weise, uüber dıe Religionen nachzudenken,
die auch dıejenıge des Konzıls ist voll überein un efinden uns 1j1er
also 1m klaren Gegensatz VA  Z LEEUWEN. Wır können jedo VA

LEEUWENS (1m einzelnen durchaus angreifbare) ese VO  } der Sakuları-
sıerung als der chrıstliıch inspırıerten Verwestlichung der Welt und auch
der Relıgionen 1in ihrer geschichtstheologischen un! soz1ologıschen (und
keineswegs LUr pastoralen un pädagogischen) Problematik ıcht über-
gehen VAN LEEUWEN selbst übertordert se1ine ese, WECNN CT die Ent-
christlichung doch ohl apologetisch bagatellısıert; DUMOULIN dagegen
sieht die Entchristlichung deutlich, scheıint S1e aber einerseıts sehr als
eın „ethisches” Problem betrachten un!: andererseıts (obwohl dies
schwer vereinen ist) scheıint CI sehr hohe Erwartungen egen, wenn

chreıibt AWir stehen 1n Asıen un besonders 1in apan VOI dem
noch ungelösten Problem, wı1ie das Christentum 1n einem hochentwickelten
Kulturland un!: der modernen pluralistischen Gesellschait noch einmal
volkstümlich werden kann“ (46

Bei em Respekt VOT dem missionarıschen Ernst, der iın diesem Satz
enthalten ist, scheint uns KÜNnGs These VO:  w} der Kirche als Minderheit ®
sowohl theologısch zutreitender (auch von der Gnadenlehre aus) w1e auch
missionspraktisch realisıerbarer un damıt auch „befreiender“ un 1n dem
augenblicklichen Dılemma OSa tröstlicher. Die sıch VO  - 1er AUS —

gebende Theologie des Zeugni1sses, des Zeıichens, der Stellvertretung, des
Angebots (welche Titel jeweils das 1nNe „Wesentliche“ unter verschie-

5  5 Vgl SCHLETTE, Die Relıgionen als T’hema der Theologıe (Freiburg-Basel-
Wien 8 na }
6  6 Vgl KÜNG, Christenheit als Mınderhent. Die 1r unter den Weltreligionen
(Einsiedeln
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denen Gesichtspunkten nennen) ist es andere als eın sakularistisch-
humanıstischer „Ausverkauf”, aber auch als dıe tradıtionelle Forderung
(oder Sar Utopie? des „chrıstlıchen Humanismus“, vielmehr iıne glaub-
würdige un: demuütıge, den Bedingungen unNnserer DO nıcht schme!1-
chelnde, aber sS1e doch ernstnehmende orm chrıistlicher rasenz und Mis-
S10N. Freilich mufß auch dieses Selbstverständnis des Christlichen auf-
richtig gelebt se1ın un: darf nıcht als Vorwand für eınen
I rıumphalısmus dıenen. Diese j1er 11UTr angedeutete, aber schon nıcht
mehr Sanz NCUC theologische Konzeption könnte auch zwıschen der OS1-
tıon VA LEEUWENS un der DUMOULINS vermitteln iıne Aufgabe,
die gelöst werden Mu Sakularısierung un: Mystik sınd nıcht notwendıg
einander wıdersprechend; dıes wird 11a  - besser begreifen, WECNN 1119  -

schärter unterscheiden beginnt zwıschen den geschichtliıch-kulturellen
Bedingtheıiten, Möglichkeiten un: (srenzen des Menschen, dıe diıe Phiılo-
sophie und dıe empirischen Wissenschatten erarbeıten, un!: den Positionen,
die der Mensch einnehmen kann, WeNn Aaus freier, aber verantworteter
Einsicht dıe ene des Posıtiven und Rational-Philosophischen transzen-
diert jener ene, dıe nıcht 190088 diejenıge der NECUETCN Ideologien
und Weltanschauungen seın mußß, sondern auch dıe der sıch regenerleren-
den klassıschen Religionen und der Mystik se1n kann. Hier lıegen zahl-
reiche Fragen un robleme, auf dıe diıeser kurze Beıtrag lediglıch hın-
weılisen wollte

Studenten-Abonnement
Ab 1968 annn die ZMBR VO'  - Studenten 1m Jahresabonnement

ZU ermäßigten Preis VO'  - 16,— bezogen werden. Der Stu-
dentenpreis für Einzelhefte wurde auf 4,50 festgesetzt.
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DIE NATURRELIGIONEN

UVO  S& G‚arl Laufer MSCG

Der Begriff „Naturvölker“ umfaßt dıe archaıschen Gesellschaften der
ammler und Wıldbeuter, der nomadısierenden Hirten un einfachen
ackbauern, die alle in ihrer materiellen Kultur den nfiangen des Men-
schengeschlechtes noch naher stehen als dıe weiterentwickelten Formen der
spateren sogenannten „Hochkulturen“. Man spricht ohl auch VO  - „PT1-
mitivvölkern“, ı1ne Bezeichnung, die aber durchaus nıcht 1n einem ab-
wertenden, sondern 1n iıhrem ursprünglıchen Sınne verstanden se1in wiıll,
un der bedeutet: „urzuständlıch un eshalb eintfach“ Dabe!i ist VO:  j

vornhereın Nachdruck egen auf diıe Feststellung, da{fß der eın außer-
lıche, materiıelle Kulturaspekt dieser Gesellschaftsgruppen nıcht chlechthıin
gleichzusetzen ist mıt einem Tief- oder Hochstand ihres relıg10sen un
ethischen Bewußtseins etwa nach dem Prinziıp zweıer kommunizierender
Röhren. Denn AA iıhrer Vorstellungswelt sınd viele Naturvolker außer-
ordentlich fein un vielseıitig gebildet, SallZ schweıgen VO:  - ihrer oral,
die oft auf einer 1el höheren Stute steht als diıe des estens“ 1E<
WANDOWSE halt dafür, dafßs der Naturmensch ıcht selten einen 1e]
innıgeren Kontakt mıt der UÜberwelt hat als manche Vertreter eıner
modernen Religionsgemeinschait, weNnNn schreibt: „Nıchts ann be1 ıhm
geschehen, ohne sıch des Beistandes der Unsichtbaren versichern. In
dieser Hinsicht siınd also dıe Primitiven wesentlıch rommer als die
meısten Angehorigen der Weltreligionen”

Be] der Darlegung des angegebenen 'Themas sollen Salız bewußt un
tast ausschließlich dıe Erkenntnisse un! Aussagen nicht-katholischer Ethno-

(JLASENAPP, Die nıchtchristlıichen Relıgionen, Fischer-Lexikon (Frank-
furt 1957), 2943 Dazu TAYLOR, Da findest miıch, WENN Du den Stein auf-
hebst (München „Das Wort ‚primitiv' hat sehr den Beigeschmack
VO  w} ‚Rückständigkeit‘ angeNOMMEN Es enthalt viel VO  — der sehr weıt VCI-

breiteten, jedoch sechr fragwürdıgen Auffassung, da sıch dıe Entwicklungstheorie
auch auf den Bereich menschlichen Denkens anwenden lasse. Diese Auffassung
schließt den Gedanken AaUS, daß 111  - den sıch selbst offenbarenden Logos und
das ıcht (sottes 1n den Erkenntnissen, Erfahrungen un! Wertbegrifien eınes
solchen Weltverstäandnısses erkennen kann.

LISSNER, ber ott WWaTr da! (Olten/Freiburg 1958), Ahnlich A-ULES
MANN, Das Liebesleben der Naturvölker (Stuttgart 1960), 107 99  416e Naturvölker
haben iın vielen Fällen iıne höhere der gleich hohe Sıttlıchkeit verkörpern
gewulßt W1€e 1LLUTr iırgendeın europäisches Volk.“ Vgl außerdem I]TALIAANDER,
Vom Urwald ın dıe W üste (Hamburg 1955), 60  En für Afrika), FINSCH,
Ethnol. Erfahrungen Belegstücke 28 der Südsee Wien 90—92, und

LANGHAVEL, Der Mensch un seINE Rassen (Stuttgart 1892), 384 (für Mela-
nesien)

LEWANDOWSKI, Ferne Länder Fremde Sıtten (Stuttgart 125
Allerdings irrt der Autor, WCCI1I VO  $ „Mitgliedern magischer Kultur“ redet
und damit die Naturvölker meıint!
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logen un! Religionswissenschaftler heutiger eıit Worte kommen, urn

aufzuzeigen, w1ıe ahe WITr uns heute in unNnNserecn beiderseitigen Aufftfassun-
SCH gerückt SiNnd, wobe1l der Standpunkt der katholischen Autoren 1n die-
SC Fragenkomplex als ekannt vorausgesetzt werden dart.

Rückschauend auf die Forschungsergebnisse AUS Jüngster Vergangen-
eıt tellte der unlangst verstorbene Völkerkundler JENSEN test
„Die Behauptung, daß bsolut relıg10onslose Völker gabe, wurde be-
kanntlich bıs VOTrT Sar ıcht Janger eıt immer wıieder aufgestellt. Heute
ist dıese rage, dıe oft Gegenstand heiftiger Auseinander-
setzungen WAdlI, ST1 geworden” Dazu der Dane BIRKET-SMITH: „Wenn
gelegentlich behauptet worden ist, diıesem oder jenem Naturvolk fehle
die elıg1on, ist das eın Ergebnis der Engstirnigkeit” Ebenso eNt-
schieden urteilen dıe Religionswissenschaltler: „Die Ergebnisse der relı-
gionswissenschaftlıchen und volkerkundlichen orschungen lassen erken-
NCNM, daß 1n der Welt kein olk und keinen Volksstamm ohne relıig10ses
eben, relıg10se Vorstellungen und relıg10ses Brauchtum g1 Und
gleicherweise: „Die Religionswissenschaft steht VOT der Tatsache, dafß
nırgendwo auf der Lirde Völker gefunden worden sınd, die keine Reli-
g10N _ besitzen. Den relıg10onslosen Menschen kennt weder die Völker-
kunde, noch dıe ET und Frühgeschichte” Abschließend alßt sıch in diıe-
SC}  3 Zusammenhang die Aussage des modernen englischen LEvolutions-
theoretikers (ARRINGTON werten: „Es 1eg iıne seltsame Ironie darın,
daß die Wissenschaitler, die oft den Versuch unternommen aben,
einen schöpferischen Gott 1MmM Interesse der Wahrheıit Aaus dem Uniıyersum

verbannen, 1U  ®} feststellen, dafß s1€e Ende überhaupt nıchts erklären
können, talls sS1e nıcht bereit sınd, iıh: wieder se1ne Stelle setzen“
Demnach scheinen sıch in der Gegenwart Naturwissenschaft un Relı-
gionswissenschaft notgedrungen wieder dıe anı reichen.

Jedenfalls ist der rühere Kampf das Problem der Religiosität oder
Nichtreligiosität der sogenanntien Primitiykulturen eindeutig ZU OsS1-
tıven hın entschieden worden, un! das wI1issen ist bereits 1nNne recht
erfreuliche Tatsache, WCNN auch hinsı  ıch einer SCHAUCH Fixierung des
jeweılligen Gottesbegriffes be]l manchen 1n rage stehenden Volksschaften
die Diskussion och keineswegs vollkomme abgeschlossen ist Wır dürfen
unls heute iragen: Wiıe War C denn eigentlich in der Vergangenheıit
der erwähnten scharten Gegensätzlichkeit der Meınungen gekommen”
Nun, dıe Gruünde dafür reichen weıt zurück. Kur den gläubigen Christen
War dıe Aussage der Bibel maßgebend SCWESCHIL, daß Gott sıch der Mensch-
eıt Von ihrem rsprung als Schöpfer, Gesetzgeber und Richter often-
bart habe, da{iß aber die meısten Menschen der Gottlosigkeit verhielen
und damit 1m Dunkel e1INeEs ausweglosen Heıidentums dahinvegetierten.

JENSEN, Mythos un Kult beı Naturvölkern ( Wıesbaden 107
Kail BIRKET-SMITH, Geschichte der Kultur München 1948), 363

6 JOCKEL, Die lebenden Relıgionen (Berlin 13
SCHOEPS, Kelıgionen, Wesen und Geschichte (Gütersloh 1961), 17

( ARRINGTON, Dieses Leben (München 337
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rst sehr viel später kam INa  - mıt wirklichen Naturvölkern 1n Übersee
in Berührung un die weniıgsten christlichen 1ssı1ıonare dachten daran,
sıch mıt derem „Wust VO:  — Gotzendienst un: Aberglauben” eingehen
befassen un eiwa doch vorhandene „damenkörner der Wahrheit“ be1l
ıhnen finden un: sammeln. Diese unnutze, ja S gefährliche Ar-
beıt überließ 11a  - zume1ıst ungeschulten, spater besser ausgebildeten Laijen-
forschern, dıe dann mıt der eıt doch allerlei wertvolle posıtıve Daten
zusammen(trugen. Damiıt tauchte denn auch bald die Frage nach dem Ur-
SPIUu118 dieser Relıgionen, Ja der elıgıon überhaupt auf. Recht bemer-
kenswert ist da schon die Auffassung VOLTAIRES, die 881 seiınem 764 -
schienenen Dictonnaire philosophique ZU Ausdruck kommt: %8 WaSsc

denken, dafß i1iNnan damıt angefangen hat, eıinen einzıgen Gott
glauben, un dafßs erst der olge dıe menschliche Schwäche dazu geführt
hat, verschıiedene (Götter) anzunehmen“ Doch dıe eıt der Aufklärung
mıiıt iıhren überheblich gesteigerten wissenschaftlichen Forschungen ın
Natur- un:! Völkerleben schritt weıter un: tellte jedes bisherige ]au-
bensax1ıom bald ganzlıch 1n Frage

Je mehr sıch der europäische Gesichtskreis weıtete, mehr fand
man unter den Naturvölkern relig1öse Vorstellungen und Bräuche, die
zuweılen christliche eriınnerten und als „Fremdgut“” abgetan wurden,
zume1ıst aber so  © die sıch mıt dem bekannten un: gewohnten christ-
lıchen Geistesgut ıcht deckten. Diese letzteren wurden gesammelt un:! ın
bestimmte Kategorien aufgeteilt, indem INa eintach den Evolutions-
gedanken Aaus der Naturwissenschafit generell auf den geıistigen, rel1g10s-
sıttlıchen Bereich der enschheıt übertrug un!: darautlos theoretisierte:
Religion un!: ora hätten sıch Aaus einer anfanglıchen „Mattscheibe” erst
allmähliıch und 1n angen Zeiträumen uüber die Furcht hinaus AT Magıe,
ZU Präanımismus, Anım1ısmus, Fetischısmus, Manısmus, Schamanısmus,
Totemismus, Dynamiısmus und schließlich un: endlich VO Polytheismus
ZU Monotheismus weiterentwickelt. Im anzCh erfand 11a  — dıe 150
Stufen un Begriffe des Religiösen! 10 A diıeser Nonsens hat sich heu-
tıgentags ZU allergrößten eıl überlebt bis auf eın paar kummerliche
Reste, die auf 1ne Position ande  06 zurückgedrangt worden sınd 11.

VOLTAIRE, Dıictzonnaure phılosophıique (Parıs 1764), zıtiert VO  - PET-
TAZZONI, Der allwıssende ott (Frankfurt 109 „ Voltaire, der Ungläubige,
der Rationalist, der unehrerbietige Skeptiker, findet siıch wenıgstens einmal un!'
ın einem wichtigen Punkte 1Ns mıiıt der tradıtionellen Lehre der ırche, der-
zufolge der Glaube einen einzıgen ott dem ersten Menschen VO  — ott selbst
offenbart worden ist Wohlgemerkt glaubte Voltaire nıcht die OÖffenbarung.
Als echter Rationalıist erkannte NUur eine VO  ; der menschlıchen Vernunit -
dachte Religion der Begriff VO  w einem einzıgen ott War ıne wesentliche
Gegebenheit dieser Religi0n.”

PAULI, Das Wesen der Relıgion (1947), zıtiert VO  w} SCHEBESTA, Ursprung
der Religion (Berlin 1960), 38
11 Vergl Üu. SCHOEPS, cıt. 17—43; ]AMES, Relıgionen der Vor-
zeıt (Köln 1960), 199 HT Kaı BIRKET-SMITH, cıt. 384—403:; VOTr allem CHE-
A Op. cıt. 158—179
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Natürlich kann auf dıe Frage nach dem Ursprung der elıgıon weder
VO  > der Geschichte och VO  ; der Ethnologie her 1ne endgültige Antwort
gegeben werden; denn den tatsachlıchen Ur-Menschen werden WITr nıe
kennenlernen, un auch die noch heute ertaßbaren oder noch ebenden
„Primitivvölker” sınd keineswegs mıt der Ur-Menschheıiıt gleichzusetzen 1
Wır können auf wissenschaftlicher Basıs 1Ur Aaus dem W esen und der
Natur des Menschen, den WITr studıeren, mehr und mehr begründete und
gesicherte Schlußfolgerungen auf se1ın trüuhestes geist1ges Niveau zıiehen.
ach dem bereits erwähnten modernen Evolutionisten (IARRINGTON ent-
stand dıe elıgıon der Primitiven „dus dem Staunen un AaUS der ur
dıe der ens! empfand, als seıne gesteigerten Gehirnkräftfte 1h: ZU

erstenmal dazu befähigten, über das Universum ıh: her un: seine
eigene Stellung in der Umwelt der Natur nachzudenken“ 1 AÄhnlich uUu1I-

teıilt der Prähistoriker KÜHN: „Die größte rage, die der Mensch ımmer
geste hat und immer noch tellen wird, ist dıe rage nach seiner eigenen
Herkunft, nach seinem rsprung. Es g1bt keinen ythos, keine dage der
Völker. keine elıgıon der Erde, dıe nıcht VO  w diesem Gedanken ausgeht
Wo kommt der Mensch her, wI1e ıst der Mensch geschaffen worden,
1eg se1n Ursprung, seın Erwachen, se1n Erwachen der geistigen
Große un Spannkraift, dıe iıh auszeichnet un abhebt VO  . der Welt der
Jierer” AÄAus der Geistigkeıit des ersten wirklichen Menschen erg1bt sıch
dann weıter diese eduktion:

Die elıgıon „fangt überall da A Menschen auf der LEirde en
Allen Relıgionen ist geme1ınsam, dafß S1e den Menschen 1m Innersten be-
l  9 weıl Religiosıitat eın Verhalten darstellt, das 1mM Kern der mensch-
en Eixistenz verwurzelt ist Dıie Religion bestimmt das an Sein
des Menschen, aber ıhren Ursprung hat S1e nıcht 1n der Tiefe der mensch-
lıchen eele, sondern die Seelentiefe MUu VO'  - einem, der aufßerhalb ist,
angerührt und ergriffen worden se1n.“ Dieses Andere VO  . außerhalb
hat OrTTo bestimmt als „das Heilige” 1 Weıter: „W WUNDT tellte
dıe Behauptung auf Die Religion fangt miıt sich selber an! elıgıon

SCHOEPS, Relıgıonen, Wesen und Geschichte (Guütersloh „Der
Ursprung der Relıgıon bleibt tur Wissen verborgen, Wır besitzen keine
Zeugni1sse ber den Anfang.“ Im übrıgen verg]l. SCHEBESTA, cıt 196

((ARRINGTON, Dieses Leben (München 1965), SET: fäahrt ann fort
„deitdem hat sich jedoch dieses relıg10se Denken w1€e jede andere Art des Den-
ens entwickelt, und 1mM Verlauf der Geschichte hat eine Anzahl besonders urteils-
fähiger Menschen das relıg1öse Erlebnis mıiıt einem bemerkenswerten Grad VOIL

KEınmütigkeit beschrieben Tatsächlich widerspricht cdıies nıcht einmal den streng-
sten Begriffen der heutigen Wissenschaft, die auf der Überzeugung beruht, daß
das Universum VO  w} Gesetzen regiert wiıird un! nıcht VO  -} Zufalligkeiten ab-
hangıg ist
14 KÜHN, Auf den Spuren des Eiszeitmenschen (Wiesbaden 1958),
15 SCHOEPS, Relıgionen, Wesen und (zeschıichte (Gütersloh A nd

f! mıt inweis auf ÖTTOo, dessen Hauptwerk Das Heılıge se1it 1917 bereıts
dıe Auflage erlebt hat
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ıst allenthalben, also auch 1mM Bereich der Frühreligion der Natürvölker,
bereıts 1mMm Vollsinne eligıon, namlıch ahnendes Erfassen des eilıgen
mit Hılfe des SCHNSUS Num1n1s, der Ausstattung des Menschenwesens
gehort 1lle Religion sSeiz die Begegnung mıt dem eılıgen OTAUS,
und das ‚antwortende Handeln:‘ des Menschen geschieht 1mM Bewußtsein
der VO  — ıhm selbst unabhaäangıg bestehenden Wairklichkeit des eılıgen” 1'
Dieses Heılıge wırd L1LU  - noch näher definiert: „Offenbar ist die Religion,
das treben ach einer inneren Beziehung un!: beständıgen Verbindung
mıt dem Goöttlichen, dem KEwigen, etiwas dem Menschen zutieist Kıgenes
e1n Stück se1nes W esens, se1nes Lebens Die Sehnsucht nach dem Höheren,
Allumfassenden, Unvergänglıchen, Unsterblichen, nach (GSOTT ist
en Zeiten un überall lebendig, und immer wieder hat der ens
Wege gesucht, dıe iıh: dem Zael dieses ehnens naher bringen sollten!“17

Um ıcht in schönen, aber abstrakten Formulıerungen haften leıben,
lassen WITLr zunachst einmal dıe überraschenden Forschungsergebnisse
der modernen Prähistorik Worte kommen, deren aufgeschlossenster
Vertreter KUÜHN unls versıichert: „Nie hat der ens: 1n die geistigen
Urgründe seiner Vergangenheit tief sehen vermocht, w1e 1n dieser
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, und berall entdeckt den Homo
relıg10sus. Die Ahnung des Unendlıchen, dıe Achtung VOI dem egn
das Wissen das wıge ist dem Menschen urgegeben, ist ıhm —_

eıgen . Schon 1n der Eiszeit ist S1e (die Religion) die tragende Kralit,
die hinführt ZU Schaitfen der Kunst Im Neolithikum steht au das
Religiöse 1m Vordergrund des Eirlebens Denn diıe Wissenschaft
LNEUC Wege bahnt und LICUC Erkenntnisse bringt, da öffnet sıch
weıter der Blick 1n das große Geheimnıis der inneren Zusammenhänge
es dessen, W as ist 1: Weıter: SÖ ist Yanz sıcher, da{fs der Neander-
taler eıinen Gottesglauben hatte, aber über die Art seiner Gottheit kann
INan Aaus den Funden selbst nıchts wıssen Immer ist dıeser Gott aber
eın KEıngott, eın Gott, der Urheber ist, en einzelner, einzıger Gott
Der ine Gott ist der Schöpfer der Tiere, der Schöpfer des Menschen, der
Schöpfer €es Lebens Die Epoche der Kıszeıt ist gleichsam das Jugend-
alter des Menschengeschlechtes, s1e ist das Erwachen des Geistes. Und
Anfang steht das Eirstaunen uüuber dıe ınge, un w1e eın Vater oder
die Multter des Stammes €s geschaffen aben, W as5 dıe Horde besıtzt,

MU: auch e1in Vater, eın Schöpfer, eın Urheber €s geschaffen aben,
Was die Menschen ist dıe Erde,; dıe 11ere, den Himmel“ L Zum

MENSCHING, Die Relıgıon (München o. J.), E un! IO wobei fort-
tährt „Wo dieser Sachverhalt 1M geschichtlichen Phänomen nıcht gegeben ıst,
haben WITr nıcht mıt Relıgion tun.

JOCKEL, Die lebenden Relıgrionen (Berlın Zum aNZCH Problem
verg]l. die beıden hervorragenden Werke VO  - ELIADE, Die Relıgionen und das
Heilige un! Das Heılıge UN das Profane (1957)

KÜHN, Der Aufstieg der enschheıt (Frankfurt 185
19 KÜHN, Auf den Spuren des Eıszeiıtmenschen ( Wiesbaden 1958), un 54
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gleichen Ergebnis kommt der Engländer JAMES; „Wenngleich dıe
Menschen der Urzeıt 1ın iıhrem Kampf 195088 Daseın das relig10se Bewulßlit-
se1n hauptsächlıch auf Symbole der Fruchtbarkeit proJızıerten, scheinen
sS1e sıch auch der Kxiıstenz einer außerweltlichen Macht bewußt SCWESCH

se1n, dıe direkt oder indırekt den Ablauf des iırdıschen Daseıns be-
stimmte un! 1mMm Hımmel iıhren Sıitz hatte Eıne solche orstellung der
Gottheıit ist der relig10se Wiıderhall des Gedankens einer göttlıchen
Vorsehung, iıne Erscheinung, die vıel ursprünglicher als die allmähliche
Entwicklung VO  - der Vielheit ZUT Einheıt ist Die Ex1istenz eınes
Hımmelsgottes ist iın den relıg10sen Vorstellungen VO' Neolithikum

tief verwurzelt, daß dieser transzendente Gottesbegriff sehr ohl
1n 1ne eıt zurückverlegt werden kann, d1ıe ange VOT dem Auftfkommen
höherer Kulturen 1m ahen Osten liegt  66 „Wenn auch das archäolog1-
sche Beweismaterıal uüber dıe altesten Zeıten düriftig ist, kann Ina  —

doch mıt einıger Berechtigung die ese veriretien, dafß die Idee eines
Hiımmelsgottes den ursprünglıchsten relıg10sen Vorstellungen der
Menschheıit gehört” 2

Dazu och e1n Hinweis auf die VOT fünf Jahren VOI FESTER -
sammengestellten rchetypen der archaischen Sprachen: „Die Spur diıeser
prıimaren Pragungen wiırd schon fruh verbreiıtert durch dıe Ausdehnung des
Wortschatzes auf relıg10se Vorstellungen. Dıes mußte uns überraschen,
WCLnNn WITr ıcht wüßten, dafß gerade dıe „primıtiven Menschen“ außer-
ordentlich stark dem Religiösen verhaftet sind. €1 sınd ıcht S1€ C5,
dıe ıne Religion aben, sondern dıe Religion hat Das findet auch
der Paläolinguist auf chritt un! Irıtt bestätigt” 2

Von der bıslang ertforschten Frühzeit des Menschen bis den Natur-
völkern der Gegenwart tührt 198088 eın kurzer Sprung un! ach dem
biısher Gesagten aßt sıch ohl VO  e vornhereıin erwarten, dafß auch be1
ihnen die relig10sen Erfahrungen auf Grund eines ahnlichen enk-
PTOZC55C5S WI1eE be1 iıhren prähistorischen nen entsprechenden, NUr

viel SCNAUCT Z kontrollierenden Schlulsfolgerungen gelangt SIn  d
HEILER drückt diesen Gedanken Sanz allgemeın aus „Die KEr-

scheinungswelt ist das Wiıchtigste tür das Verständnıs der elıgıon,
weıl sS1e diese 1n ihrer Konkretheit, 1mMm Akt zeigt. Religıon ist keine bloße
Vorstellung VO  — Gott, sondern mıt dem 1n mannigfachen Erscheinungen
gegenwaäartigen Gott Der ens kann jedoch icht mıt ıhm

Der Kausalgedanke ist eınumgehen ohne bildhafte orstellung .
Sprungbrett ZUI metaphysıschen Wirklichkeit Gott ist für den TOM-
IN  ®] Ursache €s Naturgeschehens, €s menschliıchen Tuns, Quelle
und Norm des relig10sen, sittliıchen und sozlalen Lebens, des künstlerischen

(} ]AMES, Religionen der Vorzeıit Köln 1960), 199 und 2092
21 DERSs., a.a.0 243

FESTER, Sprache der Eıszeıut (Berlin 1962), 25 Der Autor hat erstmalıg
versucht, die heute noch erfaßbaren Sprachen der Menschheit auf Gruppen VOLl
Ur-Wurzelwörtern zurückzuführen.
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Schaffens un Genießens. Die kausale Gotteserkenntnis findet sıch in
erstaunliıcher Klarheit bei vielen heutigen prıimıtıven w1€e be1 antiken
Völkern Die W ohnung des höchsten Wesens ist der Hımmel. Es wırd
unsıchtbar oder als Lıichtgestalt gedacht, teilweiıse mıt anthropomorphen
ügen ausgestattet! Seine Namen Siınd: Vater, Schöpfer, Hımmelsherr,
Uralter. Kıinziger, Allmachtiger, Allwissender, Gerechter, Gütiger usSw.“ c

BIRKET-SMITH weıst darauf hın, dafß dieser Glaube e1in höchstes
gottliches Wesen selbst be] den kulturell tiefststehenden un weıt VOIl-
einander ebenden Volksstämmen sehr verbreitet ist hbe]1 den Busch-
mannern, Pygmaen, Negritos, Australiern, Feuerländern, be1 hoher ent-
wickelten Jagern € den Eskimos, Nordwest-Indianern, Sdamojeden und
Hottentotten, W1€e schließlich auch bei verschıiedenen ackerbautreibenden
Völkern: „Die Gedanken, dıe INa  ® sich VO dıiıesem höchsten (sott macht,
enthalten oft 1nNne ergreifende und erhabene Poesie. Niemand kann ıh:
VO  - Angesicht ngesicht schauen, ohne sterben. Wenn Sprıicht,

klingt W1€e eın aum voll sıngender Drosseln (Maıdu Kaliforniens).
Er ist gewaltıg, erzäahlte dem Forscher KNUD R ASMUSSEN eın eski-
moilscher Geisterbeschwörer, daß se1ine Stimme durch Sturm, Schneefall,
Regenschauer, Meeresaufruhr, durch alle jene Kräfte hindurchklingt,
dıe der Mensch fürchtet: hat aber auch 1ne andere Art sprechen:
durch Sonnenschein, Meeresstille oder kleine, unschuldig spielende Kinder,
die 1ne feine un: gelinde Stimme horen, fast WwW1€e dıe eiıner Tau  0 E An
einer anderen Stelle ringz R ASMUSSEN eine Aussage über Sıla. den Er-
halter des Unıiıyersums: „Sein ohnort ist geheimniısvoll, dafß
gleicher eıt be1 uns und ınendliıch weıt fort ist!” Von den Nuern am
ostafrıkanıschen Nıl wird Gott Kwoth als eın reiner Geist begriffen:
„Wiıe der Wiınd un: die Luftft ist uüberall und da uüberall ıst, ist
jetzt auch 167 Er ebt weıt droben 1mM Hımmel, ist jedoch allgegenwartıg

HEILER, Erscheinungsformen und Wesen der Relıgıon (Stuttgart 9 455
Man vergleiche hierzu beispielsweise die ehrenvollen KEpıtheta, die VO  — den Maorı
ihrer höchsten transzendentalen Gottheıiıt Io beigelegt wurden, nach VLFH-
MANN wiedergegeben VO LAUFER, „Die Erschaffung durch das Wort ın der
Südseemythologie“, 1nN: Kairos (Salzburg 1 „Elternloser, Kwiger, Ur-
Sprung, Lebensquell, Allwıssender, dessen Wort gilt, W achsamer, Allsehender,
Verborgenes Antlıtz, Nur 1m ıcht Sıchtbarer, Erhabenster, Unberührter, Spitze
des immels“ uUSWwW.

Kaıl BIRKET-SMITH, Geschiuchte der Kaltur (München 403 Ein entspre-
chendes Beispıiel Aaus Polynesien: Is Mr. Marsden eines Tages einen nsulaner
nach seiner Auffassung VO  e der Atua-Gottheit fragte, erhielt ZUT Antwort:
Is einen unsterblichen Schatten!‘ Der Häuptling [ ua1ı beantwortete dıe gleiche
Frage mıt 1s einen Geist, einen allmächtigen uch!‘, wobel Sanz leicht
seinen Atem durch die Lippen blies, se1ıne Aussage noch besser verdeut-
lichen.“ Nach D URVILLE, Voyage Aautour du monde (Parıs 1832/1833), II 576,
zıtiert VO  $ LAUFER 95

RASMUSSEN, The Netsilik Eskımos (Kopenhagen zıtiert VO  - SCHE-
A  ‚9 Ursprung der Relıgion (Berlin 1960), 129
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auf der Erde, dıe geschaffen hat und erhält. es 1n der Natur, 1n der
Gesellschaft un: bei dem einzelnen Menschen ist 5 w1e ıst, weıl (Gott

gemacht hat Wenn auch aller Orten und unsichtbar ist, sıeht
un! ort doch alles, Was geschieht CC 2
Bei diesen und unzählig vielen andern Zeugnıissen Aaus dem Munde

VO  3 Naturvölkern kam natürlich manch eın Forscher 1n Versuchung,
„den Gedanken e1n hochstes Wesen als Ergebnis missionarıschen
Einftlusses abzuweılsen. Dafß sıch 1n einıgen Fällen verhalten hat,
soil ıcht geleugnet werden. Auf alle kann dieser Finflufß einer
deutlicheren Ausgestaltung eıner SONSLT noch unklaren Gestalt beigetragen
en Diese Deutung halt aber keineswegs immer stand Be1 den
kalıfornischen ndianern zeıgt sıch, dafß e1in hochstes Wesen gerade
jenen Stäiämmen ht ekannt ist, auf welche dıe 1s5S10N Jangsten
und t+iefsten eingewirkt hat, dagegen aber den wenıgsten beeın-
Außten Stammen, und hier ist dieser Glaube zudem 1n der anzch
übrigen eligıon verwurzelt, daß notwendigerweise ursprünglich
se1ın mufß Überdies kommt über dıe Erde hın weıt verbreıtet
VOI, dafß die Missionshypothese alleın Aaus diıesem Grunde unwahrschein-
ıch wird!”“

Von größter Wiıchtigkeit ist 1n diesem Zusammenhang namlıch „das
Vorhandenseın eınes Ursprungsmythos, einer Erzahlung VO  } der Geburt
unserer Welt, deren Wiedergabe nıcht allein dazu dıent, a dıe grandıo-
SCIl JTage, 1n denen die Welt iıhren Anfang hatte, erinnern, sondern
S1e achzuleben und damıt den Bestand des Stammlebens VO  $ Jahr
Jahr, VO  b (Generatıion Generation sichern biıs ZU Ende der Weelt
Der Schöpfungsmythos stellt einen Bestandteil der Eıgennatur des Ur-
sprungsmythos dar, se1INESs Charakters un: seiner Wahrheit“ S Mit
Hinweis auf JENSEN un OTTo stellt MENSCHING fest „Die Rezıtation
der ythen als „Wiederholung des Urgeschehens” mufß als solche VCI-

standen werden, enn das Bıld erfaßt un: ıst das Wesen der Sache
und spricht ıhre Grestalt ZUTFT eele, heute w1e€e einst. Im Mythos steigt
das Gottliche herab, verleiblicht sıch 1n menschlicher oder menschen-
ahnlicher Gestalt und handelt menschenähnlıich. Daher ist auch für
OrTTo der Mythos wahr, weıl das Sein der Dıinge als Gestalt Aa1lls 1icht
bringt, als das „Göttliche“ e Zu diesen Erkenntnissen alßt sich
schließlich auch noch dıe Aussage VO (GGLASENAPP'’S anfügen: „ In

Siehe JAMES, Relıigıonen der Vorzeit (Köln 1960), 201
BIRKET-SMITH, Geschichte der Kultur München 1948), 403 Dazu auch AMES

a{} 201 50 transzendent sınd diese ternen Gottheiten, dıe ine übernatur-
lıche Macht höchster Pragung vertreten, da 11a11l diese Erscheinung als den Kın-
Huß christlicher Missionstätigkeit abtat Man erkannte jedo dafß S1€ ein
echtes Merkmal unberuührter primiıtıver Reliıgion ist.

PETTAZZONI, Der allwıssende ott (Frankfurt 1960),
MENSCHING, Die Relıgıon (München o. ] 275; JENSEN, Mythos und

Kult beı Naturvölkern (Wiesbaden 1951), f7 UOTTO, Gesetz, Urbild un
Mythos
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Schöpfungsmythen sucht (der Naturmensdm) sıch arüber klar
werden, WwWI1e dıe Welt zustande gekommen ist; 1n ‚atıologischen' dagen
sucht der Ursache bestimmter Erscheinungen, Rıten USW. auf den
Grund kommen. Schon be1 manchen 1n anderer Hinsıicht noch wen1g
fortgeschrıttenen Stammen un Völkern findet sich der Glaube eınen
göttlichen ‚Urheber:‘, der dıe Welt W1€ ein T’öpfer Aaus einem bestimmten
Urstoff umgeformt oder Aaus sıch hervorgebracht hat un der einst dıe
eılıgen Bräuche und Rechtsordnungen stiftete“ g

Ebenso w1e dıe archaische, heute vielfach kaum mehr ohne Erklärungen
verständlıche Kultsprache das hohe Alter dıeser Ursprungsmythen doku-
mentıert, mussen auch dıe allenthalben gefeierten Jugendinıitiationen,
1n denen diese Stammestradıtionen weitergegeben werden, auf eine uralte
Kınsetzung zurückgehen, deren Anfang heute VO  - u1ls nıcht mehr be-
stimmt werden kann. Gerade dıe Institution der Jugendweihen bei den
urtumlichsten Volksstammen „Zze1pt uns, daß der Mensch der primıtıven
Gesellschaft sıch S W1€e auft der natürlichen Existenzebene gegeben
ist, noch ıcht für ‚vollendet‘ halt Um Mensch 1mMm eigentlichen Sınne
werden, mu{ dıesem ersten (natürlichen) en absterben und
einem höheren en wiedergeboren werden, das zugleich eın relıg10ses
un kulturelles Leben ist. Miıt andern Worten: Der Primitive verlegt
das Menschenideal, dem nachstrebt, auf 1i1ne übermenschliche Ebene
Damıt ist erstens gesagt, daß INa  - TSt e1In vollständıger ens wird,
WCLN INa  $ das ‚natürliche‘ Menschsein überschrıiıtten un 1n gew1ssem
Sinne abgelegt hat, denn dıie Inıtıatıon esteht VOT em in einem
paradoxen, übernatürlichem Erlebnis des es, der Auferstehung oder
der Wiedergeburt; un zweıtens, da{fß dıe Inıtiationsriten . also über-
menschliıchen Ursprungs sind Der primitıve Mensch strebt nach einem
reri710senN Menschenideal, un: dieses treben tragt bereıts
die Keime für alle spateren Ethiken der entwickelten Gesellschaften in
sıch” ö1

Für den Jungen, heranwachsenden Menschen ist demnach das Leben
1n seiner Ganzheıt der Heıilıgung fahiıg, eın Ziel, das tatsächlich un 1ın
vordringlıchster Weise durch dıe „Weıihe“ mıt iıhrer Absonderung der
Kandidaten VO  - der Außenwelt, mıt iıhren taäglıchen Unterweisungen 1n
Glaubens- un: Sittenlehre, mıt 1  e  hren oft harten Prüfungen un!: e1nNn-

GLASENAPP, Die nıchtchrıistlıchen Relıgionen, Fischer-Lexıkon (Frank-
furt 2948
31 ELIADE, Das Heılıge UN| das Profane (Hamburg 110 un: 97:; wel-
Ler „Versuchen WITF, die existenzıelle Situation des enschen verstehen, {tuür
den alle dıese Homologisıerungen nıcht bloß ( @ SINd, sondern
Le . eın Leben besıtzt 1ne Dimension mehr ist nıcht
ur menschlich, sondern zugleich ‚kosmisch' Die Exıistenz des homo relig10sus,
zumal des primıtıven, ist der Welt gegenüber ‚offen'; der relıg1öse Mensch ıst
nıemals alleın, eın eıl der Welt lebt ın ıhm Er ist Iso eıner unendlichen
Reihe ‚kosmischer Erlebnisse‘ zugänglich. Solche Erlebnisse sind (be] ihm) immer
relig1ös, enn die Welt ist (für hn) heilig.“
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durcksvollen Rıtualen, mıt der bewußten Zurückführung auf die Lebens-
gemeinschaft mıt den großben Ahnen der Vorzeıt erreicht wird. Hier wird
die Jugend eingeführt 1n das Mysterium (Gottes un seiner Schöpfung,
1ın se1n (Gesetz un: dessen strikte Befolgung A Wohle der Gesamtheit
des Stammes W1€e des Indıyıduums Hıer wırd iıhr Grott nıcht LLUT als Er-
halter un: Förderer des Lebens hingestellt, sondern auch als letzte Quelle
s Guten, demgegenüber das BOse, das eigentlich ıcht der VO  - iıhm
geschaffenen Welt gehort, als efwas Abnormes gilt, das vermıeden oder
jedenfalls außer Spiel gesetzt werden muß! In diesem Sinne verstanden
sınd all die ausend Tabu-Verbote des täglıchen Lebens 1M Grunde 11UT

negatıve Spiegelbilder der eınen unendlichen Mana-CGottesmacht! Darum
Sagı SCHOEPS mıt Verweis auftf Moses 5, DE „Hıer wird also der
Bruch der Taburegeln als 1iıne Suüunde die Gottheit bezeichnet, dıe
den Menschen mıt Schuld belädt“ 32. Mag se1n, dafß uns heutiıgen
Zaivilisierten dıe Unzahl der das en dıeser Naturvölker beherrschen-
den Tabus als barer Unsınn, als Versklavung des freien Wiıllens —

scheıint: für den Menschen der ursprünglıchen Kulturen haben oder hatten
diese Regelungen jedo einen Sanz anderen und el tieteren Sınn.

Freilich gibt auch in ihrem Leben noch eLwas viel Posıtiveres als
11UTr die strikte Beobachtung VO'  - Verboten, namlıch das Öpfer, das in
irgend einer orm en Kulturkreisen eigen ist „In dem ÖOpfer des Natur-
menschen 1eg eın Teıil se1ıner Seele, sSeE1INES anzZChH Ichs Der Mensch
g1ibt sıch mıiıt diesem TIun Sanz 1n dıe Gewalt der Gottheıt. se1in ÖOpfer soll
dıe Gewähr der Schutzverbindung der na werden Das sakramen-
tale Opfer ist 1n der Auffassung dem Gabenopfer CS verwandt. Das
gemeınsame Eissen VON der Opfergabe soll die gleiche Lebens- un: Seelen-
substanz schaffen, daß ich dieselbe Seele bekomme W1€e der, dem iıch
das Opfer darbringe un: mıt dem ich dann unauftlöslich verbunden bın
Diese Grundidee steht hinter den vielen Sippen- und Gemeinschafts-
mahlzeıten, die 1mMm en der Naturvoölker auf der Erde e
große Rolle spielen. Wer 1n die Mahlgemeinschaft aufgenommen wird,
der gehört dann: auch der Lebensgemeinscha{ft der S1ppe an 3 Wır
haben 1er also eın Zweitaches berücksichtigen: die Statulerung der
Einheit der Sippe mıt iıhrem Gott un die Zusammengehörigkeit aller
Mıtglieder, dıe denselben obersten Herrn verehren!

Die ersten sıcher nachweisbaren Opfer der Neandertalmenschen sınd
u1ls durch Funde 1n einıgen Berghöhlen VOT em der Schweiz, aber auch
anderswo, eindeutıg belegt, un ZWAAar handelt sıch hier Primitial-

32 SCHOEPS, Relıgionen, Wesen und Geschichte (Gütersloh f; ahn-
1i BIRKET-SMITH, Geschichte der Kultur München 406 und
JAMESs, Relıgionen der Vorzeıt (Köln 1960), 245 Übrigens wurden die abu-
Vorschriften trüher fast immer als Magie gedeutet, W as siıch jedoch nıcht mehr
halten läßt, ebenso wen1g WI1E dıe landläufge Auffassung, handle sich AaUS-
schliefßlich NUur Verbote un! nıicht auch posıtıue Rechtsnormierungen.
4 SCHOEPS, a.a.0O 43
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oder Erstlingsopfer VO  e Tieren, dıe VO  =) den Jägern dem Urheber es
Lebens un!: Schöpfer der I1ere als abe dargebracht wurden, Nau W1€e
noch heute VO'  - den Miıtgliedern kontemporärer Jagdkulturen. „Das pfer
ist also der alteste Kult, Unı keine gottesdienstliche Handlung reicht
weıt zurück W1€e das Opfer” bestätigt KÜHN. Die primıtıven Hack-
bauern opfern dagegen die ersten Früchte der Felder „Es ist die erste
Beziehung des Menschen Gott, ausgedrückt 1ın einer abe das
Geschenk die Gottheit als Dank für Hiılfe un Bıtte Hiltfe“ 3 Da
der Herr ber „Leben un gleicher eıt als sıttlıcher Gesetz-
geber un Rıchter, als Belohner un Bestrafter funglert, fehlt auch
nırgendwo Sühnopfern un Reuegebeten. Leider sınd WITr AaUus leicht
ersichtbaren Gründen gerade uber das Gebetsleben der schrittlosen Völker
1Ur sehr karg intormiert. Durchweg handelt sıch bei ıhnen NUur

kurze, spontane Anrufungen durch Prıyatpersonen oder durch stellver-
tretende Häuptlinge, die 1mM Namen ıhrer Stammesgemeıinde Gott
sprechen, Gebete also, denen keine stereotypen Formeln zugrunde
lıegen un die selten einmal europälschen Forschern Ohren kommen,

Z Nut hat Erbarmen mıt mIır gehabt” Sulka) oder „Der Herr
des Himmels T auna Salemo hat uns egen geschenkt“ (Nakanai) 5

Und och eın weıteres: Oft wırd VO  ; den Altvölkern dem Feuer 12
vergeistigende Kraft zugeschrieben, w as uns nıcht sonderlich verwundern
wird. wenn WIT daran denken, daß das höchste Wesen selbst als Licht
un Feuer 1n Erscheinung trıtt un dıe (Gsottesnamen vielfach „Hımmel”,
Leuchte” un dergleichen mehr bedeuten. „Deshalb verbrannte INa  ;

haufıg die Opfergaben, damıt iıhre lebenspendende Kraft frei werde.“
uch „dıe Zerstörung des Leibes durch Feuer torderte (ebenso) zweitellos
den Glauben ine Freigabe des Geistes als selbstandıge Einheıit, die

KÜHN, Das Erwachen der Menschheit (Frankfurt 166 f’ Der Aufstıeg
der Menschheit (Frankfurt 1957), i; Auf den Spuren des Eıszeitmenschen
(Wiesbaden

Zahlreiche Gebete VO  - tiefsinnıger Schlichtheit finden sich 1in der Sammlung
VO  } SCHEELE, er des Wortes (Paderborn 1960 Hier einıge Beispiele:
9 Herr 1in der Höhe, dessen Jugend unsterblich ist, ich habe Dir eın Opfer dar-
gebracht; erhalte meınen e1b un meılne Glieder schön“ (Nava)o, 201) „Gott
der Berge un Täler Nur Du bıst meıine Mutter, me1in Vater! Müde bın ich VOTLr

Deinem AÄAngesichte” (Ke 200) „Du bist ja Vater un:! WITr SIN! Deine
Kinder! Du hast uns erschaffen:;: weshalb willst Du, daß WIT sterben?“ (Konde,
194) el ruhiıg, me1in Kindchen, denn ich habe Dich be1 Imana gefunden. (Gott
hat Dich mMIr gegeben, darum 111 ich ihn anbeten, wWwWenn iıch ıhm begegne”
(Urundi, 126) aD miıch bei Dir bleiben un:! bleibe Du be1 mMIr (Ewe, 248)
„Gott Vater, hılf mir! Wenn ich auch einen Menschen mich hassen sehe, lıebe
ich ıhn (Dinka, 211) „Herr, hıer bringe iıch Dır meın Kınd! Wenn Du
Nur willst, wird glücklıch Se1InN. opfere Dir eın Schäflein: se1n Jlut WIT
durch die rde Dir dringen und für miıch und meın ind sprechen” (Schilluk,
215) USW. Vergl SCHOEPS, „Auch be1 den nıedrigsten Naturvölkern
kommen Gebete VOTLT als Anrede des Menschen den Wiıllen, den über
sıch weiß.“
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1Ur vorübergehend 1n dem Korper Wohnung hatte Die
Zunahme VO  - Verbrennungen in der mıiıttleren Bronzezeiıt hängt, direkt
oder indırekt, mit der Ausrichtung des Jenseitsglaubens auf e1in 1mMmM-
ısches Reich zusammen.“ Damit „OÖffnet sıch der Weg für 1ne wenıger
materı1alıstische Deutung des Unsterblichkeitsgedankens, un ‚War 1n
dem Sinne, daß INa  - sıch dıe Rückkehr der Seele oder des Geistes 1n iıne
spirıtuelle Welt 1m auc! des Verbrennungsaktes vorstellte Auf den
Neu-Hebriden g]laubt INan, dafß dıe Seele A4aUusSs dem neben dem rab
entfachten Feuer DE Sonne emporsteige, und ın Kalıfornien treute
INa  - dıe Asche des Toten iın den Wind, damıt der körperlos gewordene
Geist auf Flügeln 1n den oberen Luftregionen schweben beginne” S

Wıe nıcht anders erwarten WAäTrT, haben all diese erstaunlichen
Erkenntnisse und Feststellungen neuzeıtlicher Forschung anfangs 1n viıelen,
selbst katholischen reisen 1ne starke Reaktion ausgelöst: Man be-
zweitelte iıhren Wahrheitsgehalt un versuchte, S1e als phantastısche
Wunschträume oder wenıgstens als hochgespielte Übertreibungen hın-
zustellen, zumal auch 1ne Reihe VON aktiven Missionaren nıchts
dergleichen Aaus iıhren Arbeitsfeldern berichten wußiten, scheinbar
1Ur dunkelstes Heidentum gab ber dıe altgewohnte orstellung VO  >
der Seinswelt der Wılden“ War NUu einmal erschuüttert, un!: Jangsam
begann INa  =) durch Häufung des Beweismaterials AaUus aller Welt
einzusehen, dafß 1809028  w bei eıner Jangen Kette VO  - Primitivvölkern der
Frühzeit und der Gegenwart eben doch nıcht den Glauben eın
hochstes Wesen, einen Hochgott herumkam! war Z1inNng nıcht mehr
d} sıch noch langer krampfhaft lıebgewonnene Denkkategorien und
immer mehr dahinschwindende Reste evolutioniıstischer Axiome
klammern, aber INa  — suchte noch einmal nach einem Ausweg, das
NCUSCWONNCNEC (rottes- und Menschenbild 1n Mißkredit bringen, 1N-
dem INa  - einen täalschlich unterschobenen „Urmonotheismus”
Sturm jef S Inzwischen ist auch der Streit diese rage beträchtlich
wıeder abgeflaut, Wn auch noch ıcht Sanz ZUT Ruhe gekommen. Noch
einma|l wurde der e1ismMmus 1Ns Feld geführt: egen dıe monotheist1ı-
schen Theorie spreche, „dafß der ‚Urheber ‘ -Glaube der meısten Priımi-
tıven ke  1n echter Theismus ist, sondern zumeiıst 1Ur ıne Befriedigung
des Bedürfnisses nach eıner Erklärung des Ursprungs der Welt un der
eılıgen Kıten darstellt, während ı'hım die eigentlich relıg10sen Elemente des
Gottesglaubens (Erhaltung des Kosmos, dauernde Einwirkung auf das

JAMES, Relgrionen der Vorzeıt (Köln 130 un: 241 Dıie Malı-
Bainıng entzunden auf einem rischen Grab ZzZwel Feuer un!: glauben, dafß dıe
Seelen der Gutverstorbenen Rıgenmucha ın den Hımmel steıgen und dort als
leuchtende Sterne weıterleben.
37 Sıehe darüber SCHEBESTA, Ursprung der Relıgıon (Berlin 1960 dıe beiden
Kapitel: Hochgottglaube und Urmonotheismus (184—197) und Braucht das
Christentum den Urmonotheismus als Wahrheitsbeweis? —2 Deshalb
braucht hiler nıcht weıter Stellung dem Problema werden.
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Weltgeschehen, Belohnung un!: Bestrafung für Handlungen entsprechend
ıhrer sıttlichen Qualität) ebenso fehlen W1e dıe erwartende Eıinstellung
des Menschen gegenuüber Gott (Liebe un: Vertrauen, bestandıge kultische
Verehrung uSW.). Dazu kommt, dafß sıch eın Glaube den Urheber als
einz1ıges anzubetendes höchstes Wesen icht findet, sondern SLIETS och
andere W esen oder unpersönliıche Kräfte neben ihm auftreten, dıe den
eigentlichen Inhalt des praktischen kultischen Lebens ausmachen. Es ist
zudem methodologisch unzulassıg, einzelner AÄhnlichkeiten die
Begriffe eıner theologisch voll ausgebildeten Hochreligion ohne weıte-

auf untheologische ythen VO  - Naturvölkern übertragen“ 38

Und abermals: „  rag der Urheber Züge, die der monotheistischen
Gottesvorstellung eigen Sind, unterscheıidet sıch VO  3 dem person-
lichen (sott der großen Kulturreligionen me1ıst darın, daf VO  ; ıhm gesagt
wird, sSe1 ach der Durchführung se1ines Werkes wıeder verschwunden
un! wohne jetzt als eINn deus ot10sus (müßiger Gott) 1m Himmel. Deshalb
wird ıhm vVvon manchen Stäiämmen auch kein Kultus gewıdmet; für das
praktische relıg10se en sınd die zahlreichen (Grotter un: Geıister, die
tördernd oder schadıgend 1n das Weltgeschehen eingreıfen, bedeutsamer
als dieser Hochgott, der mehr der Befriedigung des Kausaltriebes als
derjenıgen konkreter Lebensbedürfnisse dient” 39 Hıer hat InNan also als
Lückenbüßer einen Begriff, namlıich den Deus ot10sSus, erfunden,
VO  - dem BUISMAN eitt sagt: „Dieser Gott hat dıe Welt erschaffen,
ihr dıe Ordnung bestimmt, ihr aber dann gleichsam ınen Fußtritt SC
geben und gesagt ‚Nun rolle deiınen Weg un sıech L w1e du alleın
fertig wirst!‘ ine Vorstellung VO'  - Gott ist 1er ohne Zweitel noch VOI-

handen, aber keine relig10se Beziehungen dieses (Gottes ZUT Welt un:
ZU Menschen“ 40. Vornehmer un: vorsichtiger drückt sıch HEILER
AausS, ındem 1ne Unterscheidung triıft „Während einzelne kulturarme
Völker durch ebet, Primitialopfer un: sakramentale Stammesweihen
mıt ihm o 1n lebendigem Verkehr stehen, ist für andere e1in
deus ot10sus, eın Gott 1mMm deistischen Sınn, e1n Schöpfer, der se1n Werk
sıch selbst überlassen hat un 1n dıe Ferne ist, weshalb sıch dıe
Menschen ın ıhren Noöten dıe nahen achte (Zauberobjekte, Natur-
geıister un Ahnen) wenden“ 4

Gewiß kommen solch unterschiedliche Geisteshaltungen be]l Natur-
volkern VOI, un nıemand wird S1e VO  w vornhereın ablehnen wollen!

38 (GLASENAPP, Die nıchtchrıistlıichen Relıgıonen, Fischer-Lexikon (Frankfurt
39 (JLASENAPP, ebda 948 Au Birket-Smith 1941/42 404 „Oft
trıtt die oberste Gottheit als eın fernes, erhabenes Wesen auf, eın EeUus ot10Sus,
der ohl die Welt schuf, sich ber VO  j ıhr und ihrem Getümmel fernhalt: 1m
Grunde hat mıiıt den Menschen nıchts mehr tun und lebt LLUT noch ın den
Sagen. ‘“

40 BUISMAN, Du un dıe Relıgion (Berlin 1953), 67
41 HEILER, Erscheinungsformen UN Wesen der Relıgıon (Stuttgart 456
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Wenn selbst die Hochreligionen der Kulturvölker‚ ıcht zuletzt das
Christentum selbst, sich 1m Laute ihres Bestehens 1n sSoundso viele unter-
schiedliche Denominationen un: Sekten aufgespalten haben, w1e sollte
dann jemand VO'  - den noch viel alteren Naturrelig1onen voraussetzen,
dafß S1e sıch nıcht ZU Besseren oder ZU Schlechteren hın hätten ent-
wickeln können? An diesem Verlauft der Dınge ist nıchts Neues. Wohl
aber bleibt die Forderung bestehen, daß alle dabei mıtspiıelenden Fakto-
ICH ZzZuerst einmal Ort un Stelle VO  - vorurteilslosen un: geschulten
Feldforschern gewissenhaft untersucht werden mussen, ehe die Wissen-
schaftler 1n der Heıiımat sıch des gesicherten Befundes annehmen und
Schlüsse daraus ziehen! In vielen Fallen ist das bereıts geschehen, 1n
andern aber leider noch nıcht, uUun!: ‚:WAarLr schon AaUus dem einen Grunde,
weıl nıcht wenıge Forscher Au Unkenntnis der Eingeborenensprache
und SCH mangelnder Vertrauensbereitschaft VON seıten der auf iıhre
Relıgıon getesteten Naturmenschen ıcht dazu kommen, Vo  } der Ober-
täche des relig1ösen Verhaltens dieser Leute 1n dıe wirkliche 'Tiefe VOI-

zustoßen. Das geben auch manche ehrliche Feldforscher unumwunden
un Warnen davor, Aaus Stückwerk ' Theorijen aufzubauen A}

Da WITr dieser Stelle gerade über das Wesen des sogenannten deus
otiosus gesprochen haben, ist CS zugleıch lehrreich un amusant, wel
Zeugen AaUuUs den eiıgenen Reihen der Vertreter dieser Theorie ANZU-

führen, die den Begriff „deus otiosus“ gerade 1m entgegengesetzten, also
posıtıven Sınne auslegen. Miıt Hinweis auf dıe spezıell Von den Austra-
lıern er auch Vvon anderen Primitivstäammen) verehrten hochsten
Wesen kommt JAMES dem Schluß: „Sie halten sıch VO ages-
geschehen fern, sıind Wahrer un: Hüter der sıttlichen orstellungen des
Stammes. Wenn Ss1e diesem se1ne Gesetze gegeben un dıe Inıtiationsriten
festgesetzt haben, Regeln, die 1n den feierlichen Versammlungen von

eiıner Generation anderen weitergegeben werden, dann ziehen sS1e sıch
wiıieder 1n dıe erhabene Abgeschiedenheıit des Himmels zurück. ber wenn

S1e sıch auch 1n eıne erhabene himmlıiısche Ruhe zurückgezogen haben,
besıtzen S1e doch i1ne größere und weitreichendere Bedeutung als die

Vergl z GLASENAP£, 14 un! SCHMITZ, „Scham un! Normen-
kontrolle 1n Melanesien”, 1N: Zeıtschrıft Jür Ethnologıe Q] (Braunschweig

Man muß „S1 sechr viel Vertrauen und Sprachkenntnisse erworben haben,
bevor 1INna hoffen darf, weıt 1ın dıe Intimsphäre der Informanten einzudringen,
daß S1e darüber überhaupt eiınem Fremden sprechen werden.“ Die Schwier1g-
keit annn ber auch dann noch bestehen bleiben für langjährige Missionare,
die, obwohl S1E Sprachkenntnisse Uun! Vertrauen der Eingeborenen besitzen, doch

unınteressiert der Sar ablehnen: den altüberkommenen relıg1ösen Werten
ihrer Leute gegenüberstehen, anstatt S1E studıeren und 1n dıe Christianisierung
mıteinzubeziehen. Vorbildlich ist dagegen dıe Kinstellung VOoO  j JT’AYLOR, der
seinem Buch ein Sprichwort der Neger als 'Titel gegeben hat Du findest m1  9
WCNN Du den Stein aufhebst, un!: WCI111 Du das Holz spaltest, bın iıch da! Das
ist nıcht Pantheismus, sondern der Anspruch des Allgegenwärtigen voller (snade
und Wahrheit.“ Da findest mich, NVENN Du den Stein aufhebst München 1965),
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iibrigen Gottheiten un Geister. Mehr noch, S1e repräasentieren den
ıußersten sıttliıchen Mafistab des Unı1ıversums, soweıt der prımıtıve Geist
einer solchen Konzeption iahıg ist  d 4; Noch eingehender beschäftigt sıch

PETTAZZONI miıt dıesem Problem „ES ist festgestellt worden, dafß
sich 1n mehreren Schöpfungsmythen das hochste Wesen, nachdem die
Welt erschaffen hat, zurückzieht iın eınen Zustand passıver Untaätig-
keıit Dieser Müßiggang, der mıt der wunderbaren Aktiviıtät eiınes
Schöpferwesens unvereinbar se1n scheint, ist stattdessen als 1ne KEr-
anzung der schöpferischen Taätigkeit erklären. Nachdem namlıch
einmal die Welt geschaffen un der Kosmos geordnet ist, waäre jedes
weıtere Einschreiten seinerseıts ıcht 1LUTX überflüssıg, sondern könnte auch
schädlich werden, da jede Veränderung des Kosmos einem Rücktall
iNs Chaos führen könnte. Nachdem also die Welt geschaffen ist, be-
schraänkt siıch d1e existenzielle Funktion des Schöpfers auf iıhre Erhaltung
1n auernder, unveränderter un:! ıcht veränderbarer Beständigkeit.
Damıt wird der Müßiggang des hoöchsten Wesens, se1ine tast untaätıge
Gegenwart, SKT natürliıchsten un: geeignetsten Voraussetzung, dıe
Fortdauer des Erschaffenen un die Kontinuitat der Wirksamkeit der
Schöpfung siıchern“ 4 Sicher ist 1n sechr vielen Fällen, daflß d1e dem
höchsten Schöpferwesen untergeordneten Natur- un Ahnengeıster nur
die Kanale sınd, durch dıe Gottes egen oder Strafe den Menschen
fießt, ahnlıch w1e 1mMm sozialen Bereich der Stammeshäuptling uld oder
orn durch Miıttelspersonen auf seine Untergebenen weiterleitet!

Doch genug! „Es ist tröstlich für den Christen wI1ssen, daß be1i en
Völkern der Eirde sıch wahre Erkenntnisse über dıe wichtigsten Daseins-
iragen finden, daß Gott autf irgendeine Weıse en Völkern ahe ist. Die
Aaus uralter Vorzeıt überlieferten Glaubenselemente der Naturvolker sind
tatsächlich auch in der Praxıs! gute Anknüpfungspunkte für dıe
christliche Predigt. Und die nicht-christlichen Völker selbst entdecken
staunend un! voller Dankbarkeıit, dafß ‚eın Gott der Gott der Christen
un der (sott der Heiden ist  6 0h 4

Abschliefßend chreıbt BÖTTCHER unsercCcCmMm ema „Gott ist
eın Geheimnis. Niemand kennt CS, nıemand kann kennen. Ware
anders, hätte das Geheimnıs aufgehört, eheimnıs se1n. 1le Relıi-
gıonen der Menschheit suchen (Gott alle! Die Geschichte der Religionen
ist nıchts anderes als dıe Geschichte dıeses Suchens Es begann in einer
eıt der truhen Menschen, VO  w denen WIT 11UI wenı1g mehr wI1ssen, als
dafß s1e Gott suchten. Sie fanden ıh: 1m Schwirren 1  n  hrer Wurfhöolzer, 1
®  1er, 1m Wetter, 1mM aut der Wildnıs, in der Entstehung des Kindes
unter dem Herzen des e1ibes un! 1n dem Zauber, der das unbegreifliıche
Ereignis der Geburt auslöste. Diıe frühesten Zeugnisse des Menschseıins
sınd zugleich Zeugnisse der rage nach dem großen Geheimnıs, Zeug-
43 ]AMES, a.a.0O 200

PETTAZZONI, Der allwıssende ott (Frankfurt 1960
45 SCHEBESTA, Ursprung der Relıgion (Berlin 1960), 240
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nısse zuweılen auch VON Antworten, dıe 1n Wahrheit Fragen lıeben oder
NECUC Fragen aufwarten. Das ist das (jemeinsame zwischen einem runden,
hohen Stein Weg und einer Tontatel mıt einem eingerıtzten, heilıgen
Zeıchen, zwischen den Malereıen eıner Höhlenwand der Kıiszeıt, den
goldstrotzenden Jlempel Ehren ura Mazdas, Brahmas oder Buddhas
Un einem Dom unter dem Kreuz da{fß jedes VO  . ihnen dasteht als der
lebendige Ruft iın 1ıne Unendlichkeit, dıe ımmer 1Ur schweıgt Der
Glaube ist 1nNne schöpferische Krait Der Mensch, der das Himmelreich
inwendig 1n sıch spurt, der ens der sıch als das en! Gottes fühlt,
hat damıt den wahrsten Ausdruck für se1n Selbst gefunden. Er iıst
jenem vorgestoßen, das nach dıesem großartigsten aller ]Je SC
dachten Gedanken 1 Geist, 1n der ahrneı und 1mM tiefsten Sınn des
Lebens se1ın kann. Er ist erfüllt VO  - dem beglückendsten Selbstgefühl und
zugleich VO:  @ dem rang, diıeses Selbst, dem er sıch verantwortlich fühlt.

verwirklıichen. S o mundet 1m Letzten un: Groflsten In die Straße,
welche dıe Spuren Gottes tragt jene Spuren, deren Bild selber ist!“ 46

BÖTTCHER, ott hat znele Namen München 1964), 452
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THEODOR SVD
ORtober 1967

Wıederum hat dıe ZMR einen Iireuen Miıtarbeiter der ersien (renera-
Hon verloren: ' ITheodor Grentrup SVD 1st ım Lebensjahr
heimgerufen worden.

Er tammte CUS Ahlen beı Hamm 2. W., am mı1t 15 Jahren nach
e YVl, empfing 1902 ın SE (xabrıiel dıe Priesterweıihe Un promovıerte
nach weiterführenden bhanonıstischen Studıen ın Rom Im TE 1906
übertrug MLA  - ıhm in St G abriel das Lektorat für Kırchenrecht, wober
sıch für Soziologıe UN Missionsrecht spezialısıerte. Kurze e1ıt dıente

auch dem Semınar des westfälıschen Bischofs Döbbıing OFM VDON

Nepi-Sutrı, der mıt dem Steyler Stifter befreundet WT, aushılfsweise
als Dozent.

Inzwischen begann seıne eißıge Feder fruchtbar arbeıten. Secıin
erstier Beıtrag ın der (1913) efaßte sıch mı1t der Definition des
Missionsbegriffes: 2155107 ast für ıhn theologısch dıe systematısche
/ ätıgkeıt ZUT Ausbreıitung der Kırche Ghriıstı unter Heiden und Anders-
gläubıgen; Banonzıstisch figurıeren als 155107 jene Länder, ın denen dıe
Rırchlıche Hierarchıe noch nıcht errichtet 1st Dieser Artıkel veranlafte
jahrelange Diskussıonen. Bıs 1956 folgten ın der noch weıtere
Aufsätze bhanoniıstischer oder hıstorıscher Prägung; AaAzZu einıge vorsichtige,
aber Rlare Rezensionen. e1ıtere zeıtbedingte Beiträge finden S12 ohne
S$21C der dıe Publıkationsorgane alle zZU CNNEN, ın der „Kolontialen
Rundschau” ım „Ärchru für hatholiısches Kirchenrecht“, ın der „Zeıt-
schrıft für Ostrecht“, aın „I’heologıe un Glaube“, ım „Hochland“, 2ın
den „Stimmen der Zeıt”, ın „Cihrıst Unterwegs“, ım „Ostdeutschen
Pastoralblatt“, QUar nıcht reden O  S seinen Hıilfen Berliner
Katholıschen KırchenDblatt un der homüiletischen Zeıtschrift „Haec oquere
eft exhortare“. ıchtıger ast seInNE Mitarbeit Staatslexıikon der (Görres-
Gesellschaft, LINhK der alteren Auflage —O  S 19530 ıE auch der
Jüngeren vo:  S 1957 der amerıkanıschen (Negro Educatıon) un
ODritischen Enzyklopädıe (Rassenprobleme), der VOoNn Jesuiten edıerten
Katholischen Enzyklopädıe Juür an

Weit umfangreıicher wurden dıe selbständigen Werke An der Spitze
steht als Frucht jahrelanger Vorarbeıiten seın „Jus MISSLONATLUM“ ; der
erste Band erschıen 1925 m1t 544 Seiten; das abgeschlossene Manuskrıpt
des zweıten Bandes verlor auf der Untergrundbahn un rhielt N1LEC
wieder, fand aber auch ”"”eder Zeıt noch ra dıe mühsame Sammel-
arbeıt nochmals durchzuführen. Trotzdem nennt Schmidlın auch schon
den ersten Band „CINE ın ıhrer Art muster gültıige un erschöpfende VATE
sammenstellung, einen wesentlichen Fortschritt auf dıesem Neuland un
eın herzhaftes Anfassen der damit gestellten Probleme  < (ZM E 1927,
S0} Die Zeitverhältnisse nach dem ersten Weltkrieg drängten ıhn
um Einsatz für dıe Belange der Minderheıten. Vornehmlıich ag ıhm
UUSs natıonalen und relıgrösen Gründen dıe wissenschaftliche Erforschung
des Auslandsdeutschtums Herzen. Sıe hat ın mehreren umfangreichen
Bänden der Schriftenreihe Üüber Deutschtum ım Ausland, hg. UvoO  S ecorz
Schreiber, ıhren Nıederschlag gefunden. Er orıentierte sıch dafür nıcht
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NUYT alterer und zeıtgenössıscher Literatur, sondern Originalquellen
und phersönlıchen Beobachtungen auf ausgedehnten Auslandsreısen. 50
verweılte 19927 heı den Deutschen ım TUMANLS  en Banat uUN: ın den
deutschen Siedlungen ın Jugoslawıen; über dıe Ergebnisse berichtet:
„Das Deutschtum der mattlieren Donau 2ın Rumanıen UN Jugoslawıen“
(Münster Die Kestauflage dıeses Werkes zurde m1t dem Übrigen
Bestand des Verlages Aschendorff 1945 durch Bomben vernıichtet.
Weıntere deutsche Auslandsgruppen esuchte nach dem ersten Welt-
krıeg ın der T’'schechoslowakei, in Karpathoruthenien Un Polen, ım
Baltıkum, ın Sudtirol Rechenschaft uÜüber diese Reisen 2n Europa 2108
das Bu  S- „  2€ kıirchliche Rechtslage der deutschen Mınderheiten Batholı-
scher Konfessıon ın Europa“ (Berlın Noch 1938 folgten orschungs-
Yreısen mıt ähnlicher Zielsetzung ıNn Brasılıen, Argentinien, Paraguay.
Leider wurden dıe Originalaufzeichnungen über alle Auslandsreisen 2ın
den turbulenten Leıten 1945 restlos vernichtet. Fın Spezialthema beı allen
dıesen Unternehmungen 1sE ın dem preisgekrönten Werk „Relıgıon
un Multtersprache“ (19832) ausführlıch erortert. eın etztes größeres
Werk Ur dıe Edıtıon un Übersetzung nebst Kommentar der päpstlıchen
Enzyklıka „‚ Exsul famılıa“ (1955/56), erschıenen ımM Verlag G hriıst
Unterwegs, Dieselbe Zeıtschrift dankte mıt einer noblen Würdıigung des
Autors seinem S0 Geburtstag 9295 Maı 1958

Indessen War Grentrup durchaus ıcht NUT der kühle Jurıst und
Hiıstoriker. Ile seIne Bemühungen ollten etzten Endes der Seelsorge
dıenen. Als Jungpriester betreute dıe SE Gabriel benachbarte Seel-
sorgsgemeinde ın Neu-Mödling un heß auch spater nach seiner Über-
sıedlung nach Berlin N1EC UVO:  S regelmäßıger Sonntagsaushilfe ab
Für Waıtterungen der Seele (Alban Stolz) WTr sehr empfänglıch,
WE sCINE Büchlein „Hoffen UN: Vertrauen“ (1948) und „Liebe UN
Gemeinschaft“ (1949) bekunden Seine Vorlesungen IN den Hörern
dem Eindruck nach unverge ßlıch geblieben. Er Ta gründlıich VDOT-

bereitet, gelegentlıch mıt leichter Ironıe, oft mı1t Humor, N1EC aber VET-
etzend In seiner gedruckten Hinterlassenschaft znrd IN}  S auch beı
polemischen Erörterungen bein UNZUuLAssS1g herbes Wort finden Die Be-
rufung auf NE Professur der ochschule Jür Politik ın Berlin und
das Orientalische Seminar der Unwversität nahm SETTL Er behandelte
o7rt VOTZUSSWELSE Fragen über Kırche un Schule UN besbrach 2ın
demmarübungen die EnzykRlıika Papst 105 XT „Diviını Redemptoris”
(1987) Kein under, daß dıe Leute N Deutschland ıhm schon
1933 dıe VEnN1A legend: der Hochschule un 19538 Semınar en
Er erhielt die Benachrichtigung, als eben 1919}  S seıner, den Interessen des
Auslandsdeutschtums gewıidmeten, südamerıkaniıschen Reise heimgekehrt
WT,

Nunrn hat der Tod dem unermüdlıchen T' heodor Grentrup, nachdem
physisch erschö WAarT, dıe nımmermüde Feder AUS der and SCr

OMMENn. Obwohl manche seıiner Werke ınfolge der Katastrophe Uuon
1945 ıhre aktuelle, ıcht ıhre hıstorische I ragweite eingebüfßt aDOen,
darf Man trotzdem das Wort des gefangenen 1SS1ONATS Paulus auf ahı:
anwenden: Non ın UCUUNM CUCUTTL, 2n UAUCUUM laboravı!
(Phıl VE 16)

Johann Kraus SVD
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KLEINE

REFLEXION ÜUÜBER DIE EIGENEN ERLEBNISSE

Ein Aspekt der japanıschen Assımıilation remden Kulturgutes
UVon aul Aoyama SVD

Es sınd bereits zahlreiche Werke tur den Katechismus- bzw. Bibelunterricht
geschrieben worden, dıe auch für den Religionsunterricht ın den Missionsländern
sehr behilflich se1n könnten, ÄLFRED BARTH, Katechetisches Handbuch
(Stuttgart 1955—61), JOSEF (JOLDBRUNNER, Katechıismusunterricht m1 dem
eT. (München BECK un! MILLER, Bıblısche Unterwe1isung
(Bd. 17 München 1962 uUSW. Auch ICHARD SEEWALD, Bılder ZUT Bıbel (mit
Bıldkommentaren VO  - (GJGOLDBRUNNER, Freiburg 1965 un! andere äahnliche
Werke bieten dem Religionsunterricht verschiedene nutzliche Hılten. Für den
Unterricht be1i den Nichtchristen braucht 119  - jedoch, W1e scheint, dazu noch
andere Hiılfsmittel. Denn TOLZ mannigfacher Verbesserung der katechetischen
Methode 1n Japan lassen sıch NUur wenıge Schüler un! Schülerinnen, dıe 1n einer
katholischen Schule jahrliıch dem Religionsunterricht folgen, 1n der Kırche tauten.
Die T aufzahlen scheinen noch nicht den missionarischen Muhen entsprechen.
Freilich ist die persönliche Umwelt des Schülers oft tür dıe Bekehrung DA

Christentum nıcht gunstig, und der gegebene Religionsunterricht könnte spater,
auch WECNN siıch der Schüler nıcht ZU Christentum bekehrt, auf mehrfache Weise
ZU Heil der Seelen beıtragen. Es ist jedoch nıcht leugnen, dafß dıe Kenntnis
der christlichen Religion, die be1ı manchen Schülern un: Schülerinnen fast einem
naturwissenscha{itlichen Wissen der einer Kenntnis VO  H literarıschen Werken
vergleichbar ist, nıcht sehr ZUTC Erneuerung des eigenen inneren Lebens beiträgt.
Vielleicht hören S1Ee BCTR VO Christentum und können 1in der Prüufung über das,
Was S1e 1mM Klassenzimmer gehört haben, gut bestehen. Das genugt ber nıcht.
Wir mussen iıhnen dıe relig1iöse Wahrheit nıcht NUur psychologisch anzıehend und
verständlich darstellen, sondern die Seelen auch 1n 1ine tiefe Reflexion über Tre
eigenen inneren Erlebnisse einführen.

Die Werke VO  - FOERSTER sınd in diesem Zusammenhang sechr
beachtenswert; enn sucht die Seelen 1ın vorzüglicher Weise eıner ernsten
Reflexion über die alltäglichen Erlebnisse füuhren. Der Autor der vorliegenden
Arbeit kennt einen Konvertiten, der nach seiner Bekehrung aus dem Buddhismus
die Japanische Übersetzung VO  w} G hristus UNı das menschlıche Leben VO  }
FOERSTER (2 1NCUu bearbeitete Auflage, Recklinghausen 1951 Jahre lang immer
wieder mıt großem Interesse hest Vielleicht könnten WIT durch Erforschung der
Japanischen Mentalıiıtät diese ethode der Seelenführung Foersters für die
jJapanischen Nichtchristen etwas un! weiterentwickeln un: den
Katechismusunterricht ın Japan erfolgreicher gestalten. Denn dıe tiefe Reflexion
ber die eigenen Erlebnisse, die innere Unordnung, Unsicherheit UuUSW., scheint
für das riıchtige erständnis der christlichen Heilslehre schr wichtig se1n.
Außerdem spielte die Reflexion über die eigenen Zustande be1 der Kınführung
remden Kulturgutes in Japan ine große Rolle Nehmen WIT als Beispiel
die Einführung des Buddhismus.

Der Buddhismus tand schon ın der ‚ersten Hälfte des nachchristlichen
Jahrhunderts bei der Führerschicht Japans KEıngang. Die Japaner zeigten jedoch
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anfangs kaum Interesse der buddhistischen Lehre Was S1€E ZU Buddhismus
hinzog, WarTr 1ın erster Linie das Versprechen der idealisierten Mahayana-
buddhistischen Götter, jenen Menschen ihre Gunst gewähren, die den
Buddhısmus schützen, verbreıten und dıe buddhistischen Goötter andaächtig VCI-

ehren wurden. NS1ie bemühten sıch daher VOT allem die Verbreitung des
Buddhismus un!' dıe Verehrung der buddhistischen Götter durch den Bau viıeler
prächtiger Tempel DZW. Klöster. S1ie brachten schon 1m und Jahrhundert
mıt Hılte der koreanischen Künstler den überirdischen, vornehmen un! recht-
schaffenen Geist ihrer buddhistischen (Goötter miıt großer Geschicklichkeit ın
ıhren Kunstwerken ZU Ausdruck waäahrend S1E die theoretischen Erklärungen
der Chinesen über den Buddhismus noch kaum verstanden. Ziwar lindet 119a  -

eın ziemlich tiefes Verstäandnis der Mahayana-buddhistischen Lehre 1ın den
Werken des SHOTOKU- 1 AISHI ((574—622), doch bezieht siıch vorwiegend auf
dıie Natur Buddhas, dıe nach buddhistischer Weltanschauung allen Seelen inne-
wohnt, ınd auf dıe Harmonie mıiıt der Umwelt, deren erstandnıs dıe
Japaner VO  - Natur geneıigt SCWCSCH se1n scheinen. Nach SHOTOKU- L AISHI
findet sıch bıs ZU' Jahrhundert keine theoretische Arbeit uber dıe buddhistische
Lehre Die Japaner assımıiılıerten daher dıe Mahayana-buddhistische Kultur
verhältnismäßıg schnell, ber her durch künstlerische Tätigkeit als durch theore-
tische Forschung. In iıhrer Geisteswelt konnten deswegen verschiedene Welt-
anschauungssysteme, hne einander stoßen, zusammenbleiıben.

Außerdem besaßen dıe Japaner VO  - damals ine stark empiristische und
einigermaßen abergläubische Neigung. Im Jahre 625 kam eın koreanischer
Mönch AIn kan nach Japan, damals gerade ine lange Dürre herrschte.
Nachdem einen Vortrag uber dıe Lehre der Sanron-Sekte gehalten hatte,
gab Regen. Seitdem fand oft 1n Japan e1in feierlicher Vortrag über dıe
buddhıistische Lehre der iıne feijerliche Gebetsversammlung der Mönche sta

den gewünschten Regen, dıe Heılung VO  e} einer Krankheit VO  e} den
buddhistischen (sottern erbitten. Am etzten Tag des Jahres 651 lud
Kaiser Kötoku mehr als 2100 Mönche und Nonnen seiınen Hof und jeß s1€
teierlich wel buddhistische Sutren tur das Staatswohl vorlesen, ıne
Nachmittag un i1ne Abend e1m Schein VO  3 mehr als 2700 Lampen *.
Als das and besonders 1n den Jahren AD oft VO  =) großer Dürre, vVvonmn

Taifunen, Erdbeben un! Seuchen heimgesucht wurde, glaubte Kaiser Shömu, sein
persönlicher Mangel Tugend se1 allein Schuld den Katastrophen, un! ließ
darum viele Shintö-Lempel restaurıeren bzw. NECUu bauen und Shintö-Gottern
beten Der gewünschte Erfolg stellte sıch jedoch nıcht e1in. So liefß dazu noch
Buddhastatuen anfertigen un! einıge buddhistische Sutren 1ın vielen Exemplaren
abschreiben un vorlesen. Nun gab Klıma und gute Ernten?. Vor
Freude gab sich der Kaiser dem Buddhismus schr hın, dafß 1m Jahre 741
den kostspieligen Bau des staatlıchen Zentralklosters 1öda1]ı und vieler
Provinzialklöster (Kokubunj1) unternahm und 1n den Jahren 745— 749 dıe

Vgl Nıhon Bunkashı Köza Die japanische Kulturgeschichte), herausgegeben
VO:  } Hıgo Kazuo, Omori Shıir  O  Z (Tokyo/Meiji-shoin 1958—59),

317—348
“ Vgl ÖHNO, TATSUNOSUKE: Nıhon Bukkyö (Der Buddhismus 1n Japan)
Tokyo/Shibundö 1961, S
3 Vgl WATSUJI, ETSURÖ: Nıhon Rınrı Shisösh:1 Geschichte der sittlichen eıt-
strömungen 1n Japan) Tokyo/Iwanami-shoten 1952, B  9 01422915
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ungefähr hohe vergoldete Bronzestatue des Vairocana-Buddha 1n Nara
herstellte.

Irotz diıeser Obertflächlichkeit des Verständnisses der remden Kultur haben
die Japaner doch miıt der eit einıge wirklich NECUEC Weltanschauungen gelernt.
Sie suchten früher die Gottheit 1n iıhrer Natur und verehrten einen shintoistischen
Lokalgott als ihren Ahnen Nun ber ernten S1e Aaus kulturell hoöher entwickel-
ten Läandern dıe Verehrung persönlicher (Götter kennen, dıe S1e nıcht mehr als
ıhre Ahnen ansahen, sondern als fremde Gottheiten, die der Entwicklung ihres
Landes Hiılfe kommen könnten. S1ie überzeugten sich bald durch die schnelle
Entwicklung des Landes un! andere gute Erfolge, dıe nach Verehrung der
buddhistischen (sötter eintraten, dafß diese machtiger als die Shinto-Götter selen.
Sie bemüuühten sıch daher immer mehr dıe Verehrung der buddhistischen
Götter, obwohl S1e auch noch fortfuhren, ıhre eigenen Shintö-Götter VC1I-
ehren. Die Annahme der remden Weltanschauung scheint Iso her ıne
Reflexion uüber dıe eiıgenen Erlebnisse W1e auch dıe daraut eruhende subjektive
Überzeugung Vvorauszusetzen als ırgendeıne ratıonale Schlußfolgerung VO  -
einem abstrakten Prinzip. Das große Interesse des Shötoku-Taishi den
remden Lehren scheint ebentalls VOT allem Aaus einer tiefen Reflexion er
se1ne bitteren Erfahrungen mıiıt den Jangwıerigen Kämpfen der zeıtgenössıschen
adeligen Geschlechter kaiserlichen Hof stammen. Die Entwicklung der
buddhistischen Relıg1iositat durch die beıden großen Sektenstifter Saichö
767—822) und Küka1 R Seiz auch eıne tiefe Unzufriedenheit mıiıt den
abstrakten Lehren der buddhistischen Schulen A4Uus dem Jahrhundert OTauS
Sie bahnten Aaus scharter Krıtik den zeitgenössıschen Zuständen des Japanı-
schen Buddhismus iıne LCUC Strömung d 1n der 119  — die Reinigung der
eigenen Seele un dıe Anwendung der Sakramente dıe bösen Geister
hochschätzte.

Daß dıe Reflexion uüuber die eıgene Situation ZU tieferen Verständnis
remden Kulturgutes gut gewirkt hat, zeigt sıch auch bei der buddhistischen
Reformbewegung 1M und Jahrhundert deutlich. Nehmen WITr als
Beispiel den ersten Reformator Hönen (1133—1212). Hönen begann se1ıne
Reform mıt scharfer Krıtik dem sogenannten Adels-Buddhismus. Die
Japanischen Hofadeliıgen 1M Jahrhundert bemuhten sıch namlıch AaAus
einem ernsten Pessimısmus 1M iırdıschen Leben das jenseıtige Glück Sie
beschäftigten sıch mıiıt der Meditation uüber den Amıda-Buddha un: mıt dem
künstlerischen Abschreiben der „Hokke“-Sutra. Sie errichteten prächtige Tempel
und Tempeltürme Ehren der buddhistischen Götter un: stifteten oft große
Beträge für die T'empel, sich dadurch den buddhistischen Göttern ohl-
gefällig machen. Es WAar ‚WarTr 1ne schöne Spiritualıität, ber das TMeE g-
woöhnliche Volk hatte dafür weder eit noch Geld Die tatendurstigen Krieger
(Bushi Dzw. Samuraı) hatten auch der pessimiıstischen Spiritualität des Hof-
adels kaum Interesse. Um 1mM Krieg sıegen, oteten S1e hne weıteres
zahlreiche Feinde und oft vernichteten S1e schöne Häuser un!: Tempel
durch Feuer, Was für den Hotadel nıchts anderes als große Süunde Wa  $ Als
diese eintachen Leute jedoch durch verschiedene Erfolge maächtig wurden un!
durch ihre kriegerische stoische Tugend iıhr Ansehen hoben, stellte INa  w} sıch mıt
der eıt die Frage, ob alle diese sündıgen Leute wirklich nıiıcht 1Ns Paradies
eingehen durften, und ob die Meditatıon, das Abschreiben der „Hokke“-Sutra
USW., die das gewöhnliche olk aum verrichten kann, ZU Heıiıl der Seele
überhaupt nötıg sel1en. Nach langjährıgem Studium der buddhistischen alten
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Lehren begann Hönen eınen neuén‚ dem Volksleben mehr angepaßten Weg
ZU Paradıes folgendermaßen lehren:

In der eschatologischen „Mappö ” -Zeıt — sınd die traditionellen Bedingungen,
die die bestehenden alten Sekten der Seele auf dem Weg ZU Heil auflegten,
nıcht mehr obligatorisch. Alles entscheidet sich daran, ob 11124  - Buddha angehören
111 der nıcht Die Menschen der „Mappö”-Zeit leben näamlich in einer außerst
verwickelten, sundhaften Sıtuation un: sınd nıcht mehr fahıg, die tradıtionellen
buddhistischen Regeln exakt beobachten.

Das vertrauensvolle Anruten des Amida-Buddha (Nembutsu) ist ZU)

Seelenheil tür alle Menschen die notwendiıge un! genügende Bedingung. Denn
für dıe Seele, die sıch oftmals der staändıg durch das Nembutsu dem Amıiıda-
Buddha hingı1bt, vollziıeht sıch dıe Geburt 1m Paradıes nıcht durch eigene
Verdienste der deele, sondern durch dıejenıgen des Amıiıda-Buddha, und ZWAarTr

gemäß seinem freiwilliıgen Chıkar (Gelübde der Wunsch, alle Seelen heilen).
Die Verzweiflung über das eigene Seelenheil se1 ine Verachtung Uun!:

Beleidigung dıe große Liebe des Amıda-Buddha, die über alle Süunden
hinausgeht. Man mul sich daher VOT allem demütige Anerkennung der
eigenen Ohnmacht und vollständıges Vertrauen auf Amıiıda-Buddha bemuhen.

Hoönen gründete mıt dieser Lehre dıe Jödo-Sekte und bahnte 1ine Yanz
NECUEC Strömung 1mM japanıschen Buddhismus Im früheren Buddhismus
Japans herrschte eın 1N gew1ssem Sınne legalistischer Objektivismus, 1n dem
I1a  — AUS zahlreichen alten Lehren DZW. Theorien das Beste un! Authentische
wählte und die tradıtionellen buddhistischen kegeln bıs 1Ns kleinste möglichst
1  u befolgen suchte Honen betont dagegen den unıversalen Heilswillen
(Hongan bzw. Chikat) des Amida-Buddha un! die persönlıche Annahme
(Senjaku) diıeses Heilswillens durch das Nembutsu auf unserer Seite Er
schätzt dabei den Wert der Sakramente und der Beobachtung der tradıtionellen
Regeln geringer. Zwar werden seine un! dıe anderen buddhistischen
Sekten des 12 un! Jahrhunderts gewöhnlich als „der japanıische Buddhismus”“
bezeichnet. Wie ber Prof KAT:  0 SHÜICHI betont ®, muß 190028  - S1E VO  =) der e1n-
tachen Japanısıerung des Buddhismus klar unterscheiden. Die Japanısierung
begann bereıts VO Anfang der Eınführung des Buddhismus durch starke
Zuneigung der gemeıinschaftsbezogenen Japaner ZU Synkretismus. Die
buddhistischen Reformatoren 1m un! Jahrhundert betonten dagegen
die Transzendenz der (Gsnade Buddhas über alle menschlichen Wertmadßstäbe,
Wichtigkeit der personalen Entscheidung, Befreiung der Seele AaUus dem
shıntoistischen Aberglauben USW. un! ührten manche theologische Begriffe e1in,
die der früheren japanıschen Weltanschauung wesentlich fremd

Failßt INa  } NU:  =) das ben Gesagte ZUSAININCN, könnte ila  - ohl behaupten,
da: dıe Reflexion ber die eigenen Zustände bzw. über dıe Unvollkommenheıt

Nach einem alten buddhistischen Gedanken beginnt 1500 der 2000 Jahre
nach dem ode Buddhas das „Mappö”, die letzte VO  } drei DZw. füunt geschicht-
liıchen Stufen des Buddhismus. In dieser etzten Stufe soll das Gesetz Buddhas
seine Kraft verlieren. Dieser Gedanke herrschte besonders 1m Jahr-
hundert 1m japanischen Buddhismus VOT.

Vgl KATöO, SHÜICHI: Shinran, Secıikı S h1s0O Ichmen (Shinran,
e1in Aspekt der Zeitströmung des Jahrhunderts), Tokyo/Shinchösha 1960,

Qa
KATöO, SHÜICHI, eb S 1 ()
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der eigenen Tradition auch für die Einführung der westlichen Kultur 1N Japan
sehr wichtig sel1. In der Tat ist dıe FEuropäisierung Japans se1it dem vorıgen
Jahrhundert CHNS mıt der Krıtik der alten Iradıtion der der jeweıligen
Sıtuation des Landes verbunden, WI1€E einst die Einführung der chinesischen
Bürokratie ZUr eıt der Taika-Reform (645 Chr.) eın Resultat Aaus der Kritik

der fruheren patriarchischen Regierungsform WAarT. Vielleicht dürtte INa  }

daher dıe japanischen Nıichtchristen e1m Katechismusunterricht noch mehr 1n
die Reflexion auf dıe eigenen inneren Erlebnisse einführen, dıe annn In der
Seele ine ernste Suche nach dem entsprechenden Heilsmittel erwecken soll Man
könnte die Wichtigkeit der Geschichtsphilosophie für die christliche
Missionierung Japans behaupten. Dann muß ber diese Geschichtsphilosophie
nıcht auf der theoretischen Beschauung der allgemeiınen Geschichte, sondern
vielmehr auf der Induktion Aaus dem konkreten geschichtlichen Fortgang Japans
Gewicht legen.

FÜR RELIGIONSWISSENSCHAFTI

Auf Ansuchen und mıt der Unterstützung der General- und Provinzialobern
der Missionsorden, der Bischöflichen Kommıissıon tür die Miıssionen und des
Diözesansekretarıiats für die Nichtchristen hat das Institut catholıque de Parıs
ein Institut de SCLENCE el de theologıe des relhg10ns gegruündet. Das LCUC Instıtut
stellt sıch als Aufgabe, das Studium der Religionswissenschaft fördern, insoweıt
1€S5 der Verkündigung der christlıchen Botschaft dıenlich ist Die Vorlesungen
richten sich künftige Missıionare und, 1m weıteren Sinne, all diejeniıgen, dıie
ZU) Dialog miıt den nichtchristlichen Relıgionen aufgerufen der 1n irgendeıiner
Weise der Thematik dieses Dialogs interessiert sind

Das Institut hat Universıitatsrang. Es 111 künftige Professoren der Missions-
theologie sSowl1e Priester und Ordensfrauen ausbılden, dıe für leiıtende Stellungen
bestimmt Sind; bereitet Priester und Laijen für Aufgaben VOTL, die iıne ent-
sprechende theologische Ausbildung unerläßlich erscheinen lassen. Voraussetzung
tür die Zulassung den Vorlesungen ist eın abgeschlossenes theologisches Stu-
dıium der eın Lizentiat, das ZU Unterricht hoheren Schulen berechtigt. In
einem zweijährıgen Lehrgang führt das Institut einem „diplöme de scı1eNCE
et de theologie des religions”. Lizentiaten der Theologie können ıne Disser-
tatıon vorlegen, die gleichzeıtig als theologische Doktorarbeit anerkannt wird Das
Institut laßt auch Gasthörer Jeder all WIT: einzeln geprült.

Neben den Vorlesungen werden Vortrage qualifizierter Fachgelehrter über
Ihemen der Missionskunde un!: des Dialogs mıt den Religionen geboten. (re-
WI1Sse Vorlesungen werden 1m Interesse eines erweıterten Hörerkreises abends
wıederholt.

Direktoren des Instituts sind dıe Patres un! n ı (D
Studienberater ist

Die Vorlesungen haben 1m Oktober 1967 begonnen. Kür Anmeldungen und
Auskünfte ıst das Secretariat de L’Institut catholique zuständıg. Die fra2s
d’ inscription betragen 250 pPro Semester. FKür Gasthorer gilt eın Sonder-
tarıf. Studienberater ueNNOU halt montags un mıttwochs VOo  } 11 bıs 12.30
Sprechstunden ab (128, 1UC du Bac); auch nach Vereinbarung (Tel 8-19-92).

Werner Promper
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VORLE  SPLAN SS 1968

Missionswissenschaft nd angrenzende Diszıplinen
Eınleitung 1N die Missionswissenschaft Glazık
Dı E

51 Semmmarübung ZU Kolleg Glazık
Di 16.30— 18
Seminar: Neuere Literatur über Lateinamerika Glazık/Promper
Do 1650543

Doktorandenkolloquium Glazık
nach Vereinbarung
Missionskunde: Die Jungen Kırchen Afrıkas Glazık
Mı F

1157 Miıttelseminar: Die Nichtchristen 1mM polıtischen Theuerkauf
Weltbild des Abendlandes (12 bIs Jh.)
Mı 168
Höchste Wesen Uun! Schöpfungsmythen Khoury
Do Fr FT

1099 Upanıishaden (Fortsetzung, auch für Hörer hne Hacker
indische Sprachkenntnisse)
M 10—11, 5a 10—12

1116 SchottMethoden un! T heorien der Ethnologie
D Mi 15—16

FE Seminar: Die philosophischen Grundlagen Schott/!Goerdt
ethnologischer Theorien
2stdg., nach Vereinbarung

1118 SchottUÜbung: Völker und Kulturen üdamerikas
Do 18—920

1119 Kolloquium über ecuUETE ethnologische Literatur Schott
un: Feldforschungen
Do IO Z

1120 SchottEthnographisches Museumspraktikum, halbtägıg,
nach Vereinbarung (in der Sammlung der Hiıltruper
Missionare, Münster, Warendorfer Straße 14)

312 Unternehmens- und Betriebstormen 1n den Pfeffer
Entwicklungsländern
Fr 15— 19

339 Gesellschaftspolitische Ldeen ın den Entwicklungsländern Pfeffer/CGlausen
(Mao T’se-tung, Senghor, Haya de la Torre)
(für Anfänger)
Fr 416

340 Theorien der Entwicklung un! des sozıalen andels Pfeffer
342 Der sozlale Wandel Lateinamerikas 1m Spiegel Gutierrez

der Literatur
Mo 1416
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313 Lateinamerikanische Arbeiterbewegung Steger
Fr 10

Denecke410 Die iınternationale Zusammenarbeıt 1mMm
Gesundheitswesen
Do SE

411 Kolloquium uber spezielle hygienische Probleme iın Denecke
WAaTrmen Ländern (besonders fur Ausländer)
Fr 1033

ESPRECHUNGEN
MISSIONSWISSENSCHAFI

Branley, Brendan R,, Ghristianıty an the Japanese. Maryknoll
Publications/Maryknoll, 19606; D P 9 1,95

Father BRANLEY, f{rom varıecd pastoral background AaAn intensiıve readıng
presents here non-technical approach the Church’s posıt1ion, past anı present
1n Japan.

Ihe book, after iıntroduction the role of relig10n ın modern Japan,
talls iınto three parts: Relıgion an Japanese culture: the attıtude of the
Church owards culture 1ın general, Japanese relıg10us psychology; 'Ihe
Missıonary Church ın Japan: preaching the gospel LO the Japanese, agencles of
the apostolate, the parısh apostolic CENTEE. the ımage of the Church 1n

Japan; Christianızıng Japan: the Church an Japanese relig10us psychology,
the role of sc1ence an experi1ence, parısh management.

To the readers of The a  an Miıssıonary Bulletin BRANLEY'’S book brings lıttle
1C  $ iınftormation. But ıt has the un1que advantage of presenting wıde 303
of materıal hich lıes dispersed 1n mManYy volumes between the COVECI5S5 of
attractıvely written book hıch deserves high recommendatıon. rıtten
few aSO, Christianıty and the Japanese, needs updatıng here an there
There A SOUTICE references, bibliography index. Yet doubt whether
anı y other book would ell the mM1SS10Nary anı! the interested
layman objective introduction to the role of the Church in Japan does
Fr. BRANLEY'S.

OZe Spae GC.LC.MJTokyo

Bühlmann, Walbert, OFMCap 20NLET der Eınheıit Bischof Anastasıus
Hartmann. Thomas-Verlag/Zürich un: Verlag Schöningh/Paderborn
1966; 264 S kart 8,0U, Ln 12,850

Zum hundertsten Todestag se1nes großen Ordensbruders legt hier W ALBERT
BÜHLMANN ıne Biographie dieses Vorkämpfers katholischer Missionsarbeıt und
-organısatiıon 1m etzten Jahrhundert VOTL. Es ist dies nıcht dıe erste Lebens-
beschreibung dıeses Mannes: ıne erschien schon bald nach seinem Tod Aaus der
Feder se1nes etzten Begleiters un Sekretars, seiner „rechten Hand“: P ÄNTON
MARıA GACHET (228 {.) un! ıne weıtere, umfassende (554 Seiten) ZU) 100 (se-
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burtstag 19083 VO  - IMHOF und JANN (ın Luzern), wobei der letztere 1917
auch die Autobiographie des Bischofs veröffentlichte 9)

Unter diesen Umständen ist klar. daflß BÜHLMANN mıiıt selinem Buch eın
anderes 1e]1 verfolgte; 111 „dUuS dem 1n eichten Linien gezeichneten Hınter-
grund der Zeıitgeschichte die hehre (Grestalt VO  - Bischof Anastasıus hervortreten
lassen, damıt durch IS GLrE eıt schreıte und uch unter uns als Anwalt der
Einheit wirke”“ (8)

Die Jugendzeıt 1ın der damals polıtisch und kirchlich unruhıgen Schweiz, die
erste fruchtbare, reformfreudige Arbeıiıt des Kapuzinerpaters 1n seliner Heimat
Un! die A US traditionell-politischen Gründen W1E Aaus menschlich-eigennützigem
Versagen verwirrten Zustände 1n Indıen siınd dıe lebendig geschilderte
NSzenerie des Lebens dieses wirklichen Jüngers des hl Franz, dank welchem das
bısher vollıg fehlende und doch echt Iranzıskanısche Miıssijonsideal 1n Orden
und He1lımat LICU geweckt werden sollte. Wenn \ auch die zeıtbedingte Enge
gegenüber anderen relig1ösen Bekenntnissen nıcht verschweıgt, wirkt der Sanz
aus der hl Schrift ebende und denkende Anastasıus doch als „Pionier der Eın-
heit”, und als solcher so1] auch dem heutigen Leser vorgestellt werden.

Es entspricht dieser Absıicht des NI WEeNN 1n seinem Sachregister (245
ausdrücklich 3UT das Charakter- un! Jugendbild des leners Gottes und se1ine
missionarısche Taätigkeit“ berücksichtigt. Das 1n leicht Jlesbarem, VO  — Anmerkungen
aum 46 belastetem Stil verfaßte Buch verfolgt Iso neben der nformation das
1el christlicher Erbauung und halt iıne Mıtte zwischen der tradıtionellen
Lebensbeschreibung großer kirchlicher Grestalten un! LCUCTIECMN Werken ZUT Mis-
sionsentwicklung W1e {wa RONINS Der Jesunt als Mandarın der PLATTNERS
Pfeffer un Seelen, wobei die Miıtte siıch gelegentlich leıder etwas mehr Z erst-
genannten Gattung ne1gt.

Luzern Franz Furger
Bühlmann, albert, OFMCap: orge für alle Welt Pfarrei 1n Ver-
antwortung für dıe 1ss10nN der Kirche. Seelsorge-Verlag/Freiburg 1967;

5 7,80
V£. gibt miıt seinem Büchlein ıne praktische Anleitung ZUTr zeitgemäßen

Verkündigung des Missionsauftrages. In einem ersten Kapiıtel „Mission auf der
Straße“ entromantısıert mıt erfreulicher Deutlichkeit die unterschwellıg
immer noch wirksamen Auffassungen VO  e} Miıssıon, indem ihr ıld auf
dem Hintergrund einer technologischen Welt neuentwirtft. Er beantwortet —-
dann die gangıgen Eınwande dıe Mission und skizziert einıge der Ge-
dankengänge der 1CUETEN J1 heologie. Letztere haäatte INa  e} allerdings her 1m
zweıten Kapıtel „Missıon 1mM Orsaal“ vermutet. Die Iheologie der Missıon
wırd ber 1mM wesentlichen VO Missionsdekret her entfaltet. Das drıtte
Kapitel „Mission 1n der Pfarrseelsorge“ g1bt praktische Hınvweıise für dıe
Miıssıonspropaganda 1ın den Pfarreien. Schließlich wird 1m vierten Kapıtel
die Mission 1n iıhrer Ausrichtung auf die iıne Welt un! Okumene hin ent-
worfen. Okumene ıst dabei zunächst eın geographischer Begriff, meınt sodann
die christliche Okumene der Denominationen untereinander. Schließlich spricht
Vf VO  w} der „Okumene mit der einen Welt”, die 1n gew1ssem Sinne miıt einer

Form VO:  } Solidarität sSOWI1e dem Abbau jeder alschen Form VvVon

Kolonisierung zusammentallt. Alles 1ın allem ist das Büchlein iıne willkommene
Hılfe für die praktische Verkündigung. Allerdings hätte 1N1an sıch gewünscht,
daß Vf dıie mıiıt der modernen Säakularısierung gegebenen Fragen ebenso WI1e
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die heute betonende Selbstbescheidung der christlichen Missıon, soweıt S1C
westliche Mission bedeutet, staärker Ausdruck gebracht hätte

Münster Waldenfels
( ommunıcatıo Socıialıs. Zeitschrift tür Publizistik in Kirche und Welt In
Verbindung mıt Miıchael (Münster/Westf.) herausgegeben
VON Franz- Josef Eılers SVD (Rom, 5080 1in Zusammenarbeit mıt
der Gesellschaft Katholischer Publizisten Deutschlands V., Jg (1968)
Nr Jan.-März) 5., Verlag Lechte/Emsdetten: Eunzelheft 4,50
Jahresabonnement 5

Kurz VOLI Redaktionsschluß erreicht unl eın Probe-Heft dieser elit-
Schrift, dıie keineswegs eın weıteres Periodicum neben vielen darstellt, sondern
als wirkliches Novum einem Gebot der Stunde gehorcht. Die CS 111 sich be-
streben, das Verständnis für die Publızıstik als Aufgabe (1—5) 1n diıesem XALDÖG
der Kirche wecken, Öördern und vertieften. Der uUNseTEN Lesern durch
seinen Beitrag Zur Raolle der Publizıstik 2n der Miıssıonsarbeit des Fernen Ostens
un Ozeanıens (ZMR 1965, 161—190; vgl 1967, 274 f bereits hinreichend be-
kannte Steyler Missionar Franz- Josef Eılers erweıst sıch durch die Heraus-
gyabe dieser Zeitschrift als ftreuer Schüler des VO  $ der Notwendigkeit des
Presseapostolats überzeugten Steyler Stifters Arnold Janssen, dessen intensive
Bemühungen ın dieser Richtung VO II. Vatikanum (Dekret Inter mırıfıca VO:

Dezember 1963 in eklatanter Form bestätigt wurden. Soeben ist übrigens
EILERS) Dissertation erschienen, mıiıt der der Westfälischen Wilhelms-Uni-
versıitat bei akke (Direktor des Instituts für Publizistik) ZU Dr. phıl.
promovıerte: Z ur Publizıstik schrıftloser Kulturen 1n Nordost-Neuguinea Ver-
öffentlichungen des Missionspriesterseminars St. Augustin be] Siegburg, 18)

Das erste Heft der bietet gleich mehrere mM1SS10NS- un! relig1onswiıssen-
schaftlich ausgerichtete Beiträge: Publızısten ın der Missionsarbeit: Christlıche
Rundfunkarbeit für Rotchina: Entwurf einer Religionspublizistik; Missı0ns-
publızıstıik ın den Nıederlanden: Katholısche Presse ın Indıen. Eıne Chromik
58—66 vereinigt ine Fülle interessanter topıcs AT christlichen Publizistik ın
allen Kontinenten. Den größeren Beiträgen SIN spanische (haarsträubend!) un
englische Kurzfassungen beigefügt. Die gefällige Aufmachung und der niedrige
Preis verdienen Hervorhebung.

Münster Werner Promper
Dahinden, Justus: Bauen FÜr dıe U ın der Welt (Buchgabe des Inter-
natıonalen Bundes der Missions-Architekten). Zürich 1966; für Deutsch-
and Echter-Verlag/Würzburg. 144 S, RD Abbildungen bzw. Zeichnun-
SCH; AA 23 &5 29,50

Dieses Werk ist eın Manıfest, nıcht 1m 1nnn einer leidenschaftlichen Kampf-schrift, sondern 1m Wortsinn des Offenlegens dessen, W as schon geschehen ist
und dessen, W as geschehen hat Vf macht sich ZU Sprecher des Internationa-
len Bundes der Missions-Architekten und übersetzt das sıch recht dürftigesıebte Kapitel der Liturgiekonstitution des zweıten vatikanıschen Konzils 1in dıe
konkrete Wirklichkeit der Missionskirche Hier hat S1C] der Geist des Konzils
recht eigentlich inkarnieren un! ereignen, hier muß siıch die Welt-Kirche
glaubwürdig darstellen können. Da{für, dafß damit schon überzeugend begonnen
worden ist, werden mıt großer Sorgfalt gesammelte, zahlreiche Belege 1ın Ab-
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bıldung geboten und 1mM ext analysıert. Dıie eıt des Exports europäilscher
Stilarten scheint endguültıg voruber. Ebenso ber auch die Versuche der Ver-
suchungen primıtıver Anbiederung durch plumpe Nachahmung vorfindlicher
„Sakralformen“”. Vielmehr geht die Besinnung der Architekten un! Künstler
auf die wesentlichen Grundstrukturen der vor-christlichen Umwelt zurück un!
entwickelt daraus funktionelle Formen christlichen Gottesdienstes.

Dabe11 warnt v< VOTLI allzu radıkaler „Sakularısiıerung”, W1€E S1€E twa Rudaolf
chwarz vorschwebte: „Anfangs nıchts als Weltraum, nachher (d.h nach der

liturgischen Handlung) nıchts als Weltraum: Der Herr INg vorüber.“ Er meınt
dazu kritisch: „Es ist schwier1g, mıt Üblichem unmißverständlich auf Über-
sinnliches, Göttliches hinzuweisen!“ (74) ber identihziert sıch SAalZ miıt

deseinem afrikanischen Bischof, der gesagt hat „Die Revolution (Hiıer:
lıturgischen Gewandes, ber der 1Nn ist auszuweiten) annn uns für Afrıka LUr

der Laıe bringen, der nicht der Rıtenkongregatıon verpilichtet ist. Eın
be1 aller Ausgewogenheit mutiges und zukunftsweisendes Buch!

Beuron Paulus Gordan OSB

Dournes, Jacques Le Pere M a ENVOYE. Reflexions partır UNE sıtualıon
MISSLONNALTE. Edıtions du Cerf/Paris 1965:; 112 P-, 85,40

ährend seiNer Tätıgkeıt als Missjonar 1n Vietnam veröffentlichte Pater
OURNES mehrere Werke. eın Buch Dieu ımMe les pazens lıebt dıe
Heıden, vgl ZMR 5 1967, 169 f.) machte iıh: bekannt. In seıner Ver-
öffentlichung 111 der Verfasser se1ne Lebenserfahrung als Missionar mitteilen.
Aus einer schr konkreten Situation heraus bietet uns ine echte, allgemeın
gültige Theologie der Kirche und iıhrer Miıssıon. Nach seinen Ausführungen
umfalt jede Mıssıon TEI Momente, dıie WIT 1m Leben Christı vorgebildet finden
Jesus ist VO Vater AauS,  SC und 1ın 1S5SCIC Welt gekommen; wird ZU

Vater zurückkehren, jedoch nıcht alleın, sondern mıiıt der SaAaNZCIH 1mM Heilıgen
Geiste versammelten Menschheit. Zu Begınn der Missiıon steht Iso der Vater,
VO dem alle Verkündigung und alles Heil ausgeht. Der Mıssıonar trıtt 1ın dıe
Fußstapfen der Propheten un! bezeugt mıt der SaANZCH Kirche dıe Erlösung der
Menschen durch Christus. Die Mission ist Eıntritt 1n ine bestimmte Welt, deren
Geist und Kultur S1C Rechnung tragen muls, anzukommen un! überzeugen.
Schliefßlich führt die Missıon Z Vater zurück. In einer vollıg durch dıe KEr-
lösung neugeschaffenen Welt siınd die Christen auf dem Weg Gott, der sS1e
aufruft, ihre Mitmenschen 1n iıhrem Aufstieg mitzuziehen. Man annn 1LULE be-
wundern, WwW1€e der Verfasser, obschon AUS einer sehr konkreten Sıtuation heraus
denkt, einem Missionsbegriff kommt, der für alle Lagen fruchtbar gemacht
werden ann. aäahrend die Konzilsväter uüber die Mıssıon der Kirche 1n unsereI

Welt debattierten, VO  —$ der Weıiıhe des aNZCH UnıLınversums Gott sprachen,
relig1öse Werte eidnischer Völker miıt christlichen Werten verglichen, schrieb
Pater OQOURNES eın Zeugnıis, das uNs dıe Konzilstexte 1n ıcht betrachten
Laßt

GatzweılerAalst (Belgien)
Hallencreuz, Kraemer towards Tambaranm. Study ın Hendrik
Kraemer’s Missıonary Approach Studıia Mıssıonalıa Upsaliensi1a, 7)

Gleerup/Lund 1966: 34() P D, Sw. Cr 30,—
Comme le montrent 1a fois SOM exie et bibliographie, ce e  n  tude est

basee SUuT un  (D tres vaste et tres so1gneuse e  tude ei Connalssance, 110  - seulemen
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de Traemer mals aussı, et est la fois le but et le merıte du lıvre, de tout le
milıeu missionnaıre, unıversıtaıre, theologique, OUu le celebre ecrivaın et homme
d’actıon passe VI1e.

”auteur aCCES 110  - seulement Aau.  Da (X©UVICS ıimprimees de et SUT Taemer
ma1ls aussı nombre tres grand de SOUICECS inedites, Amsterdam, Londres,
Geneve, A ei urtout Aau.  D4 archıves de la utch Missıonary Hiıgh School de
Oegstgeest. utilıse cet immense materıel A enormement d’ordre et de
methode SUT uUllCc ase essenti:ellement chronolog1ique, su1vant les etapes de la
V1Ie de est a1lnsı qu ıl presente SUCCess1ıvement le jeune 4U X etudes, PU1S

Indonesie et nın ans 5Ü  - ravaıl de redaction du lıvre princıpal: T’he
Christian Message; POUTF chaque epoque sont m1ses valeur ei les siıtuatıons
YJUC {rouve B et qu elles Iu1 apportent, et Qu«C u1ı-meme apporte.
Evidemment cet apport de grandıt VCC les annees.

partır de CCS sO1gNeEUSES analyses, le MCSSASC de apparait
beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche qu on le presente habituel-
lement. On faıt le champi1o0n du refus des relıgions non-chretiennes, un
SOrfte dA’e&cho de Barth qu’1 auraıt de plus dur En falt, L’on rend compte
QuC la pensee de EeVOolue A le temps et s’est jamaıs cantonnee ans
unl  @' posıtıon SAa1ll5 11U211CC5.,. Comme L’auteur le sıgnale: En ecrıvant SO  — lıyre, 11

certes prete attention Barth, ma1ıs SO  w pPIODOS principal Zn  U  SQ le «realısme
bıblıque» VI1S - V1S de Lhomme et de SCS relıg10ns, et 110  e la theologıe barthıenne
proprement dite

Sı d’ailleurs 11 exige V1S-A-VIS des religions, dans U1lCc INESUTE extremement
serl1euse Ll’attiıtude de L’abbau, 11 admet qu’'elle doıit tre precedee par 1838  (

periode d’ausbau partır de leurs valeurs; et 11 invıte les mı]ssionnaılres unl  (D

grande delicatesse de charıte. I1 ecrıt: «L/’approche evangelique inclut la
presentatıon de la veriıte chretienne SUTLr L’arrıere-tond des unıversels problemes
d’aspiration, de frustration, de misere et de e  pe yu«c CCc5 hommes et
CCS femmes (auxquels s’adresse le miss1onna1re) doivent etre POUTr 110 U5 d’abord
des etres humains, des COMPASNONS humains, et 110  - poınt des non-chretiens>».
Des touches de N aıldent replacer vrale umiere

Le volume interessera beaucoup de categories de lecteurs: d’abord les historiens
de la pensee mi1ssıonnaire protestante; ensute les etudiants de L’histoire
cComparee des religions; enhin les miss10ologues confrontes probleme des
relations etablır VEC les relig10ns non-chretiennes et de l’esprit quı doit anımer
CCS relations. Fortement documente, JC constrult, et J1en presente, volume
les aıdera substantiellement.

Louvaiın/Rome Masson

Hellberg, Carl 21551075 Golonial Frontier West 0f Lake Vaıctoraia.
Evangelical Missions 881 North West Tanganyıka Studia Miıssıonalıa
Upsaliensia, 6) Gleerup/Lund 1965; 256 S Sw. Cr 35,—

Unter Nordwesttanganyıka sind die zıvılen Verwaltungsbezirke VO  - Bukoba
und Karagwe verstanden, dıe das and der Bahaya westlich VO: Vıktoriasee
bis E: Kagerafluß, mıtten 1mM Herzen Afrıkas, umfassen un! se1t 19653 die
Nordwestdiözese der evangelisch-lutherischen Landeskirche Tanganyıkas bıl-
den. Ein wen1g nordlich Von Bukoba, dem Sıtz des Bischofs der genannten
Diözese, verläuft mıiıtten durch den Vıktoriasee un! über die Landbrücke
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den anderen innerafrikanischen ecen ge1it 1890 schnurgerade die Linie, die
deutsches und englısches Interessengebiet ın dıesen Gegenden trennte, die
heute ZUT Grenze VO  - Uganda un! Tanganyıka geworden ist

In dem uns vorliegenden Buch werden WIT den Anfängen der evangelischen
Mıssion in den Grenzgebieten beiderseits dieser Demarkationslinie geführt.
Anschließend zeichnet der Verfasser iıhre wechselvolle Geschichte bıs ZU Jahr
1932 1n dem größeren kırchlichen Umordnungen kam Die Geschichte ist
verilochten 1n tribalistische Auseinandersetzungen vielfacher Art Ort un!
Stelle, 1ın das Intrigenspiel mohammedanischer Sklavenhändler Au Sansıbar,
S1E ist beeinflußt 1m (Gruten W1€e 1m Schlechten VO politischen Hın un!: er,
verursacht zunächst durch AUS dem Sudan herandrängende Iruppen des Khedive
VO  $ Ägypten, danach VO  e den europäischen Kolonialmächten Belgien, Deutsch-
land un! England. Dem Buch lıegen umfangreiche Vorarbeiten zugrunde. Dem
Verfasser offneten sich die Türen den Archiven der Diözesen Kampala und
Bukoba ın Uganda und Tanganyıka, den Archiven der Bethelmission ın
Bieleteld und der C(‚hurch Miıssıonary Socıety 1n London. Mıt der Geschichte
des Königreichs Buganda und den ursprünglichen kulturellen un! relıg1ıösen
Verhältnissen 1n diıesem Königreich, ist der Vertfasser Sanz vertraut. So ent-
steht bei der Fülle bıs dahın ungehobener Archivschätze S1e werden 1m auch
sonst noch ausgedehnten Literaturnachweis 1mM einzelnen aufgeführt nıcht LLUTX

ein farbenprachtiges, sondern auch eın bisher 1n weıtem Umfang unbekanntes
1ıld Die katholische Mıssıon der Weißen Väter Hof des Kabaka VOonmn

Buganda, dıe eın Jahr nach der evangelischen Mıssıon einsetzte, wırd sachlich
beurteilt. Die Mission wurde eigentlich durch Morton Stanley begründet, der
auf seliner Afrikafahrt 1875 den Hof Mutesas, des Könıgs VO  - Buganda, kam
un VOL der Persönlichkeit des Fürsten eingenommen WAaTrT, daß sogleich in
iıhm: den kommenden Konstantin für Sanz Zentralafrika sah eın Artikel 1m
Daıty Telegraph VO 11 1875 hatte einen ungeahnten Erfolg. 1el Geld
für iıne Missıon in Buganda wurde gesammelt, und dıe (‚hurch Missıonary
Socıety schickte Aaus Freretown, einer Sıedlung befreiter Sklaven Afrıkas
Ostküste, 1876 iıhre ersten Leute nach Mpwapwa 1n Buganda. 1877 folgten die
Weißen Väter Da: dıe Angliıkaner VO  3 der Ankunft der französischen
Katholiken nıcht begeistert 11  $ kann INan ıhnen weniıger übelnehmen,
als Könıg Mutesa S1e N$, mıiıt den Neuangekommenen SOZUSaSCH 1n der-
selben Straße Tür 1ur wohnen un! sich unter seinen Augen iıhrer mıiıt
iıhnen riıyalisıerenden Aufgabe entledigen. Die Christenverfolgung unter
Mutesas achfolger Mwanga n  9 dıie miıt der Ermordung des ersten
anglıkanischen Bischofs für Ostäquatorialafrika, James Hannıngton, begınnt
un! in der Vertreibung Mwangas und der Übernahme der Schutzherrschaft
über Buganda durch die Engländer ihr nde findet, wird mıt dem politischen
Wirrwarr dieser Jahre zusammengescehen, da{fß WITr ZU eıl Sanz NCUC Er-
kenntnisse gewınnen. Auf dem seıt 18590 unter deutschem Protektorat stehenden
sudlichen eıl des anglıkanischen Missionsteldes gute Karten welsen jeweıls
den Fortgang der Entwicklung auf beteiligen sıch 1m auf der Jahre ımmer
zahlreichere deutsche Missionare AaAus der Bodelschwinghschen Stiftung Bethel
be1 Bielefeld Bekehrungswerk. Danach bietet auch ine kleinere Gruppe
südafrikanischer Methodisten TE Miıthilfe Der Gegensatz den deutschen
Lutheranern wırd zunächst hart empfunden. Offen werden die Schwier1g-
keiten dargelegt, ber auch WIE 1n einem Geist, 1m Geist des ()kumenismus,
dıe natıonalen un konfessionellen renzen ZU: Heıl der Gläubigen überwunden
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werden konnten. Eın sehr ehrliches Buch un! ein wertvoller Beıtrag, WwW16€e uNns

scheinen möchte, ZUr Geschichte der christlichen Mıiıssion 1n Zentralafrika.
Knechtsteden 0SE; 'ath GSSp

Hartmann, Arnulf, OS The Augustinians ın Seventeenth Gentur y
a  an Cassiciacum. tudıies 1n St Augustıine and the Augustinı1an
Order, Amerıcan deries, Vol Augustinian Hiıstorical Institute/New
ork Arlıngton Avenue) 1965; 162

Der Autor stellt die Japanmıssıon des Augustinerordens 1mM EF Jahrhundert,
deren Geschichte bis jetzt tast 1Ur auf spanisch geschrıeben wurde, cschr AUS-

führliıch un! mıt Zitaten AUS ersten Quellen spannend dar Er hat das Materı1al
aller bisherigen Forschungen ber dıe einzelnen Augustinermissionare
Japan sorgfältig zusammengeiragen und zıecht sowohl die zeitgenössischen
politischen Kreignisse des Landes als auch die Missionsarbeit der Jesulten,
Franzıskaner un! Dominikaner standıg 1n Betracht. Die allermeısten japanıschen
rts- und Personennamen sınd ZWar richtig geschrieben, einıge Namen müßten
jedoch Aus der damalıgen spanischen 1n die heutige japanısche Schreibweise
abgeändert werden, Z kirıkiı „ Ykirıki“ (116), Tatamı sta „Tatame“
118)

Das erste Kapitel, das über den ersten Kontakt der Augustiner mıiıt Japan
handelt, hlıest INa  w} SCH der eingehenden Berichte des MANRIQUE O0.5.A Aaus

den Jahren 15854 un! 1588 1ın denen sıch auch i1ne scharfe Kritik über dıe
Arbeıit der Jesuiten 1n Japan indet, mıt grolßem Interesse. Doch berücksichtigt
der Autor dabei dıe literarıschen Quellen der Jesuiten LLUT unzureichend:
stutzt sich fast LLUT auf dıe Angaben der Augustiner und Franziskaner. Wir
inden eın Werk des bekannten Valignanoforschers, rof. Fr. Schütte
S] zıtıert, dem die damalıge Situation der Japanmıssıon Sar ohl bekannt
ist un!| der auch ber den Zwischenfall mıt dem Schiftf „Ddan Fehpe: AUus dem
reichen Quellenmaterial des Jesuıtenordens ZwWweEeI1 wertvolle Aufsätze (ZMR

und 328—331) veroöffentlicht hat Das zweıte un dıe
folgenden Kapitel sınd miıt reichen Fulßnoten versehen. Eine besondere Wert-
schätzung gilt den Fußnoten und (149—151), 1n denen der Autor

BOxER den Martertod des japaniıschen Augustinerpaters 1Ihomas VCI-

teidigt un! die Fehler mancher Autoren uüber die Daten se1nes Todes korriglert.
aul Aoyama SVDNagoya, Japan

Larrain, anuel Desarrollo Exıto fracaso Amierica Latına.
Llamado de ob1spo los criısti1anos. Editorial Universidad Catolica/
dantiago de Chile Lıra 140) 1965:; P.; US$ 0,55

MANUEL ARRAIN ist 22. Juni 1966 1m Alter VO  b 67 Jahren durch einen
Autounfall 10808% Leben gekommen. Don Manuel WAar Bischof VonNn J alca (seit
und Vorsitzender des Gonse7o Episcopal Latinoamer1ıcano AM; seıt
Er gehörte den allgemeın bekannten prophetischen Gestalten des lateinameri-
kanischen Kpiskopats. eın bahnbrechender Hırtenbrief über die Entwicklung
Lateinamerikas, August 1965 promulgiert, hatte nıcht NUur 1m amerıka-
nıschen Südkontinent, sondern 1n der SaNZCH Welt Aufsehen erregt. Diese 1m
Anschluß Mater et magıstra un! Pacem ın terr1s herausgebrachte Verlaut-
barung stellt eın Dokument VO  $ bleibendem Wert dar un kann als Vorläufer
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der Enzyklıka Populorum HroZTESSLO angesehen werden, diıe darauftf VCI-

weılst (Fulßnote 33) Der Verlag der Katholischen Universität Santiago halt 1n
dankenswerter Weise den Originaltext 1n Form eıner handlıchen Broschüre immer
wıeder AT Verfügung.

DOon MANUEL sıieht als grundlegend d} Arme un!' Reiche ın dem Sinne
erzıehen, da: S1E 1n klarer Erkenntnis ihrer Pflicht sıch auf die dringenden un
draängenden Aufgaben der Stunde einstellen, hne immer E: aut die Hılfe VOIN

außen warten, dıe einıge Länder un:! internationale Organisationen SC-
währen. Solche, die sıch schr das Empfangen VO  } Almosen gewöhnt hätten,
mußten aufgeweckt werden (21) | D g1ıbt 1ne Theologie der Entwicklung, dıe
mıt der TIheologie des Fortschritts 1n NS! Zusammenhang steht Beide sefzen
1ne Theologie der Geschichte OTaus Es ware jedoch e1in Irrtum, dıe Fatalıtäat
des Fortschritts glauben und anzunehmen, der Gang der Menschheit kame einer
sicheren un! unıversellen Aufwärtsentwicklung gleich 34) Im Leben un: Han-
deln e1INEs Christen steht immer das Kreuz. Entwicklung hne Opfer un!: Ent-
SaSuns gibt nıcht (35  Z

Münster Werner Promper

Lope de Vega I rıunfo de la Fee los Keynos del on Edıited by
(Cummins Coleccion Tamesıis. Serie Textos, London

(Grant an Cutler, Ltd.)/Madrıd (Pedro Alcantariılla Gil) 965
K 116 e Tafeln (7 Bılder un! 1nNne Karte der Dominiıikaner-
m1ssıon 1n Japan 1602—1614); OB oder AI pesetas.

Das Werklein Triunfo de [a Fee los Reynos del on ist keine erste
Quelle ZUTr japanıschen Kirchengeschichte. Es erhalt seinen Wert weıt mehr als
Prosaschrift des großen spanischen Literaten Un Dichters enn als geschicht-
lıches Dokument.

Der Herausgeber schickt der Veröffentlichung des Jlextes iıne längere Unter-
suchung OTITaus. Den Auftakt bıldet eın Brıef Sketch of the Hıstory o}
GCatholıcısm 2n an Dann folgt, unter der nıcht gerade adaequat gewahlten
Überschrift T’he Miıssıonarıes, ine kurze Darstellung der geistigen Haltung der
japanischen Kirche, nıcht 11UT der Mıssıionare (vor allem einiger Missionare
1m besonderen), sondern auch der japanıschen Christen, hauptsächlich ihres
Glaubensmutes und ihrer Sehnsucht nach dem Martyrıum. Danach wırd (und
dies ist für das erständnis der Arbeit OPE VEGAS nicht unwesentlich) unter
dem litel Jesunt ETSUS Friar dıe Gegensätzlichkeit zwischen Jesuıten und
Mendikanten 1n der alten Japanmission VO Standpunkt der eınen WIE der
andern beleuchtet. Der originellste un interessanteste el der INTRODUCTION,
der dıe eigentliche Untersuchung des Herausgebers beschließt und direkt
einem kurzen Summarıum des I'rıunfo de Ia Fee überleıtet, tolgt DU  } unter
dem Jıtel Lope de Vega an the Irıiunfo de la Fee Wie kam C5, dafß sich der
beruhmte Spanıier einer solchen Arbeıt zuwandte, die VO  } seinen andern
Leistungen 1n Inhalt und Form sehr abwich? Cummins zeigt, welche
Gründe der Freundschaft mıiıt den Dominikanern, der Polemik mıit seinen
lıterarıschen Gegnern (vor allem Pedro de Torres Ramila), un! der eigenen
persönlıchen Haltung OPE DE VEGA ZUT Abfassung dieser hiıstorıschen Prosa
gedrängt haben Er weıst auch dıe Quellen nach, dıe dem spanıschen Schrittsteller
be1 der Niederschrift vorlagen. Die Hauptquelle ist iıne Relation des Dominika-
NCIS JACINTO RFANEL VO März 1615, aAus Japan. Daneben Z08 der
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spanısche Literat anderes Materıal Aaus Japan hinzu, bediente sıch auch der
Werke des iıtalienischen Geographen (HIOVANNI BOTERO, des portuglesischen
Karmelıiten AÄMADOR AÄRRAIZ, der Offıcına VO  e RAVISIUS TEXTOR, der Moralia
VO  $ PLUTARCH, der Lesungen des Römischen Breviers U,

Nach einem kurzen Summar'y g1ıbt ummın den miıt vielen Anmerkungen
versehenen ext des I rıunfo de Ia Fee Als Anhang fügt ine Unter-
suchung be1 uüber das Drama Los brımeros martıres del apon, das den Tod
des ersten Dominikanermartyrers in Japan, Alonso Navarrete, verherrlicht.
Hrsg wendet sich mıt beachtenswerten Grunden die Auffassung, daiß
uch diıeses Drama LOPE VEGA zuzuschreiben se1l Kın kurzer Anhang
bringt AUS dem Archiv der Dominikaner VO  - Manıla (S Domingo) eın Dokument,
welches dıe Rıivalıtat zwischen Jesuıten und Mendikanten in diesem Fall,
Dominikanern) ın Japan beleuchtet. Von den {Illustrationen ist VOL allem dıe
1ıtelseıte des Druckes des I rıunfo de Ia Fee (Madrıd 1618 hervorzuheben.

Die Wiederveröffentlichung dieser Prosaschrift des grolßben spanıschen
Literaten, und ‚WarTr miıt umfassenden liıterarkritischen un! missionsgeschichtlichen
Erklärungen, ıst sicher VO  e} bedeutendem Interesse. In dieser Darbietung kann
das Werkleın VO  w OPE VEGA mıt viel mehr Verständnıis gewuürdıgt werden.

Eine geWI1SsSe Beeinträchtigung erleidet allerdings dıe Ausgabe durch nıcht
wenıge geschichtlıche Ungenauigkeıten, Ja selbst kleinere und größere Irrtümer,
die ohl auf etwas hastıge Arbeıt zurückgehen.

XM heißt ..  and most of the people of Arıma, Bungo an T1osa  72 se]en
1597 Katholiken CWESCH. Dies triıfft NUr fur Arıma In Bungo wurden

NUr Teıile des Landes Sanz katholisch. Die ahl der Katholiken ın 1osa dürfte
verhältnismäßig gering SCWESCH seE1IN. VII ...  who had SONC tOo KRome 1n
1583 Die japanıschen (sesandten fuhren Februar 15892 VO  } Japan ab Nach
Rom kamen S1E TST März 1585 (und 7 9 Anm 258) “three
Japanese Jesult laybrothers”. Von den rel hl Jesuitenmärtyrern WarTr Paulo
Miık:;i Scholastıiker, Iso für das Priestertum bestimmt (Tolglich nıcht laybrother);
dıe beıiden andern wurden erst kurz VOTLT dem Martyrıum 1ın dıie Gesellschaft
aufgenommen. DE C: “"when he dıed 1n 1615 JIokugawa Iyeyasu starb
nıcht 1615 sondern Anfang Juni 1616 ND Ebd “II1 163585 r1SINg .
took place 1n Shimabara...” Der Aufstand begann schon 1637
De Angelıs hatte Z Wal zunächst geglaubt, Yezo se1l miıt dem Festland verbunden,
ber be1 seinem zweıten Besuch 1621 stellte fest, da: sich 1ne
Insel handeln musse. Er zeichnete ıne Karte Von der Insel Y ezo:;

1n seiner Relatıon deren Inselnatur. Dieser Berichtund begründete
(ohne die Karte) wurde schon 1624 1n Kuropa gedruckt. 2 9 Anm
"Ihe prıests left Nagasakı Ta November 16147 Von den vLET Schitfen
(nicht 1Ur drei) fuhr jenes, welches den Provinzıial Lrug, November VO  e

Japan ab;: ein anderes WAar urz vorher abgesegelt. ald nachher verließen auch
dıe beiden andern Japan. (Der Herausgeber stutzt sıch hıer offenbar auf das
SOnst ausgezeichnete Werk VO:  e BOXER, T’he Great Shıp }rom Amacon
|Lisboa 1959, 851) 2 $ Anm Be1 der Ausweısung AUSs Japan
November 1614 nıcht NUuUr Jesuıten 1n ] apan, WwW1e der Herausgeber
annımmt. In Wirklichkeit 114 der 115 7 9 Anm 262 “ Y amagu-
ch1 15 cıty 1n Nagato province‘. Y amaguchı lıegt nıcht 1ın Nagato, sondern
1ın Suö (Suwo)

Solche Ungenauigkeiten tun ZUT Genüge dar, daß wuünschenswert ware,
bei spaterer Neuauflage dem Leser auch 1n Einzelheiten mehr Sicherheit
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gewährleisten. Das Werk hat als Beıitrag ZUr Literatur- un! Missionsgeschichte
seine Bedeutung./

Rom 0Se Schütte SJ

Rupp, Jean: i  Br.  esr  I esho1r chretien? Il Collection «Christianısme COIMN-

temporain>»). Eiditions Spes/Paris 1965: 195
JEAN RUPP, seıit 1962 Bischof VON Monaco (25 000 Einwohner), WarTr VOoO  - 1954

bis 1969 als Parıiser Weihbischof für dıe Ausländerseelsorge in Frankreich un
für dıe deelsorge der französischen Auswanderer ın aller Welt zustandıg. In
den Jahren 1955, 1956, 1958 und 1963 weilte jeweıls einıge Wochen in
Brasılien. Mıt aufrichtiger Sympathie für das and mıiıt den meısten katholisch
(Getauften (etwa achtzıg Millionen) hat RuUPP dieses Buch geschrıeben. Es ıst
mehr als eın Reisebericht. AL hat manches über Brasilien gelesen. Er alßt auch
schr geschickt brasılianische Schriftsteller Wort kommen. Die Kapitelfolge
verläuft nıcht 1n chronologischer, sondern 1n geographischer Ordnung. Wer
Brasılıen kennt, wird miıt Interesse den lebhaften Schilderungen folgen und
manches dazulernen. Wenn INa allerdings über das Gelesene 1m Gesamt —_-

fNektiert, kommt 1980928  H3 der Erkenntnis, dafß RUPP 1n seinen allzu persönlichen
Detailschilderungen vıel Wesentliches über dıe Kirche Brasılıens unterschlägt
un! da{fß nıcht möglıch ıst, auf dem Wege über diese Veröffentlichung e1in
abgerundetes ıld VO  - der brasılianischen Kirche gewınnen. Das Buch wirkt
W1E se1ın Verfasser sympathisch un!' originell. Es ist hne Zweiftel geeignet,
Sympathie für Brasıliıen wecken.

ahlreiche Ungenauigkeiten lassen auf ine gyEWISSE Flüchtigkeit bel der
Redaktıon schließen. 25 ist VO  $ den Kardınalen Altfrinks und Koening dıe
Rede, ebenso VO  w Kunc (statt Küng); Aaeropagite ebd.) sınd NVOCI-

zeihliche Nachlässıigkeıiten. Von den Franzıskanern ıst 1m anzch Buch nıcht dıe
Rede: dıe Von Boaventura herausgegebene Rewviısta
Eclesiastica Brasıleira wird dem Säakularklerus zugeschrıeben (29) Auch SONst
geht manches durcheinander. Brasilia wurde 1960 eingeweıht, nıcht 1950 (75)

103 wiıird der Bischof VO:  e Santo Andre erwähnt, hne dafßs se1ın soziales
Wirken herausgestellt WIT':! Auch VO  e dıgau nıcht S1gaux) ist dıe ede
le distingue archev&que de Diamantına, quı s’est fait entendre plusıeurs
fois concıle ®cumen1que>» vgl ZM 1965, 295—297).

üunster Werner Promper

Santos Hernändez, Angel, S. J Bıbliografia Misıo0nal. Parte doctrinal:
I1 Parte historica Misıonologia, Vol 111 Bibliotheca Comillensi1s).
Editorial Sal JTerrae/Santander (Apartado 77) 1965; 044 299 P ’
pPCS 900,—

Mıt dieser zweibändıgen Missionsbibliographie lıegt Vol 111 des VOol
SANTOS geplanten zwölfteiligen Handbuches der Missionswissenschafit VOL. Die
Besprechungen Vol ] (ZMR 1963, 240 und Vol 1965,
haben ZUr Gesamtkonzeption dieses monumentalen Werkes bereıits Wesentliches
gesagt. Der bereits 1958 erschienene and Adaptacıon MISLONETA (vgl. dıe Be-
sprechung: ZM  z 1959, 59) wurde nachträglich als Vol 1n dıe Misionologıia
übernommen; ebenso der 1960 erschienene Titel Salvacıon paganısmo als
Vol. VI Z eologıa dogmatıca mısıonal. j E iıne vierbändige Hiıstor1ia de las
MLISLONES (Vol. XI) un Misıonografia (Vol ALI) sıind 1mMm Druck
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Die Bibliographie halt sich 1ın ihrer Gliederung den Gesamtplan des
zwölfteilıgen Handbuches. Zu allen Buchtiteln werden Kurzbesprechungen DC-
boten Auch Zeitschriftenartikel wurden 1n reichem Ma@fße aufgenommen. Aus-
führliche Register erleichtern dıe Benutzung diıeser weıt über zweıtausend
Seiten starken Missionsbibliographie, dıe nunmehr (ungeachtet methodischer
Mängel und zahlreicher Ungenauigkeiten) mıiıt der Bıblıotheca Missıonum un!
der Bıblıografia Missıonarıa ZU Grundstock jeder m1ssıonswissenschaftlichen
Bibliothek gehören dürtfte.

Münster Werner Promper

Santos Hernandez, Angel, 5. J Derecho mısıonal Il Misıonologia,
Vol VID) Edıtorial Sal J errae/Santander 1962; 587 P ? PCS 160,:—

V+ diıeses inhaltsreichen Lehrbuches behandelt 1n klarem un!: durchsichtigem
Stil 1Ne Fülle missıonsgeschichtlicher und missionsrechtlicher Probleme. Er ist
nicht 1Ur mıt den kirchenamtlichen Dokumenten Aaus alterer und NECUETET eıt
vertrauf, sondern beherrscht uch das missionsrechtliche Schriftttum AUS den
romanischen, angelsächsischen und deutschen Sprachgebieten und sSetiz sıch miıt
den darın behandelten Fragen 1in abgewogener Kritik auseiınander.

Man moöchte wünschen, daß dıeses bısher ausführlichste Lehrbuch des Missions-
rechts durch 1ne gute Übersetzung auch N Interessenten 1m deutschen Sprach-
LAaUM zugänglıch gemacht wurde, die des Spanischen nıcht machtig sınd Bei einer
solchen Übertragung muüßlßten reiliıch dıe einschlägigen Dokumente des I1 atı-
kanıschen Konzıls un! der nachkonziliaren eıt gebührend berücksichtigt werden.
Das Lehrbuch des SANTOS sollte nıcht LLUT 1n Fachbibliotheken zugänglich SE1N;
CS annn auch den Missionaren, VOT allem ber jenen, dıe sıch auf das Missions-
apostolat vorbereiten, warmstens empfohlen werden.

Oeventrop Joachım Jaßmeıer MSC

Schüepp, Guido Das Paradox des Glaubens. Kıerkegaards Anstöße TL
dıe christliche Verkündigung. Kösel/München 1964, 201

Kierkegaard ist einer der bedeutendsten Anreger der Theologie uNnseT CS

Jahrhunderts. Diese Feststellung bleıbt bestehen, auch WECeNnN INnan neuerdings
zunehmend wıeder mehr die renzen se1nes Denkens erkennt. Kiıerkegaard hat
VOT allem das Kınmalige und Besondere der christlichen Wahrheit gegenüber
der phiılosophischen Wahrheit herausgestellt; ıer geht nıcht Lehre,
sondern KExistenzmitteilung. Das hat für die christliche Verkündigung selbst-
verständlich erhebliche Konsequenzen; S1e vertritt nıcht 1ine Weltanschauung
neben anderen Weltanschauungen, Ideologien und Philosophemen, sondern S1C
ist Einübung 1Ns Christsein, indırekte Mitteilung un! wesentlich Korrektiv.
(SUIDO SCHÜERPP gıbt ın der vorliegenden Schrift ine csechr klare, verständnis-
volle un anregende Eiınführung ın die Gedankenwelt Kierkegaards, dıe dem
Außenstehenden sonst nıcht hne weıteres zuganglıch ıst, die ber tür die
miıssionarische Verkündigung befruchtend SeEIN könnte.

Münster Kasper

Sharpe Eric Not LO Destroy But LO Fulfill. The Contribution of
Farquhar to Protestant Mıissıonary T’hought 1n 1a before 1914 Stu-
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dıa Mıssıonalıa Upsalıiensıa, Gleerup/Lund 1965; 387 S
schw Kr 35,—

Das „Schwedische Institut tür missionarische Forschung“ hat mıiıt dieser
reiten Arbeıt ine Leistung vorgelegt, die in der se1it einıgen Jahren eNt-
brannten heftigen Diskussion dıe Werte der nıchtchristlichen Religionen
sehr nutzlıch se1n kann, zumal ersichtlich wird, daß geEWI1SSE Problemstellungen,
WCI1L1)1 auch heute Aaus anderer Sıcht, Sar nıcht NCUu sınd, W1E S1e 1n manchen
Publikationen erscheinen.

Das Studium des Werkes eckt dankbare Freude. Selten findet 199028  - eıne
solche Konzentration un! Pragnanz der Aussage, verbunden mıt einer über-
sichtlıchen Kınteilung, 1n der siıch exakte Hıstorizıtat, sicheres Ertassen des
Wesentlichen mıt einem theologischen Hintergrund verbinden, den auch eın
katholischer Theologe bejahen ann.

Geradezu erregend verfolgen, welch großen un! durchaus nıcht 1Ur

negatıven Einfluß dıe Evolutionstheorie auf die Kinstellung protestantischer
Kiırchenmänner des Jahrhunderts bezgl der nichtchristlichen Religionen
Bhat Mıt MaAx MÜLLER begann dıe entscheidende Wende ST posıtıven
Bewertung der nıchtchristlichen Relıgıonen 1n Theorie und Praxıs be1 einer Sanzch
Reihe namhatter britischer Missıonare. Man muß allerdings wI1ssen, da{iß dieses
1ın einer Schau des Christentums geschah, dıe ZWAaTr se1ine duperiloritäat als
Religion anerkannte, wenıger jedoch in dem Sınn, da{fiß die christliche Offen-
barung „SUl gener1s” ist 107/8) Be1 WILLIAM MILLER kommt nıcht dem histor1i-
schen Christentum absolute Suprematie L sondern Christus, dem „Fulfiller”,
der alleın Richter und siıttlıche Norm ist (87) SLATER sıecht das Christen-
tum nıcht als Gegensatz ZU Hinduismus, sondern als ıne „Consummation”. Er
wendet das „princıple of fulfilment“ aktıv 1n der Missionsarbeit Jle nıcht-
christlichen Religionen erwarten ihre Erfüllung 1m Christentum

Vor diesem hier 1Ur sehr knapp skizziıerten Hıntergrund (108 > wird die
Gestalt FARQUHAR’S wirkungsvoll aufgebaut. eın Werden, se1ne großen
Erfolge 1n höheren Hindukreisen durch dıie YMCA), se1in ungemeın starker
mı1ıssıonarıscher Kıter lassen iıne Persönlichkeit erkennen, der bıs heute
wenıg Aufmerksamkeit zute1l wurde. Wenngleich auch bei ıhm das „actuatıng
principle” dıe I1dee einer „Progressiven Offenbarung” ist 202) un! sich 1n der
Religion iıne ahnliche „Evolution“ finden soll WIe 1m physischen Unıversum,

liegt dennoch 1n der organisatorischen Arbeıt, 1ın Wort un! Schritttum cdieses
Mannes sovıel Anregung verborgen, dafißs sich auch eın heutiger Missi:onar
nutzbringend mıt diıesen Gedankengängen bzgl des „Höheren Hinduismus”
befaßt. Den Hinduismus des gewöhnlichen Volkes kennt FARQUHAR allerdings
aum

Die evolutionistische Terminologie führt dennoch bei aller Sympathiıe nıcht
einer Überschätzung des Hınduismus. Im Gegenteil: „Die Eınführung irgend-

einer Hindu-Doktrin 1n dıe Kırche Christi würde Gift ın S1e hineinschütten
heißen“ 302 So wuürde 11A4a Ja 1m katholischen Raum nıicht n  9 hne daß

fulfilment“WITr deswegen Eklektizisten sınd Für FARQUHAR ist somıiıt
„replacement”. Sobald der Hındu die wirkliche Superlorität des Christentums
erkennt, MUu: den Hinduismus aufgeben 336 Das ist allerdings gerade dıe
Frage („must abandon Hınduism”) und dıe Logık ist nıcht einsichtig,
Christus „Fulfiller“ ist, WEenNn zugleich „fulfilment“ „replacement“ ist Daß
der Hındu dazu eine echte Entscheidung, ine „ Wahl“ (cho1ce) braucht, ıst
iıne klare Absage die Evolution 1mM Sınne eines mechanischen Prozesses (335)
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Die Zusammenfassung dieser Lehren findet sıich in dem Hauptwerk FARQUHAR'S
he G(‚rown of Hınduism 1913

Daß 1m Werke FARQUHAR’'S viele theologischen Aspekte nıcht behandelt
werden, andere wieder einseıtıg, ist darauf zurückzuführen, daß kein
eigentlicher 1 heologe Wa  a eın Werk darf demnach nıcht als Iraktat einer
systematischen Theologie betrachtet werden 340)

Es se1 noch festgehalten, dafß Verfasser mıiıt sicherem lick für innere Z
sammenhänge und Strömungen das ıld se1ınes Helden 1ın das theologische,
politische und kulturelle Mılıeu Englands, Indiens un! der weıteren damalıgen
Welt des und des begıinnenden J hineingestellt hat Man darf Nn
Eın Musterbeıispiel, W1eE INa  e} machen muß

St Augustın Joh Bettray SVD

Steyler Missions-Ghromik 1968 Steyler Verlag/St. Augustin 1968; 1992
Es ist kaum möglich, dıe Reichhaltigkeit und Vielfalt des Gebotenen 1n

einen Besprechungstext einzufangen. Wie 19692 (vgl. ZM  D 1963, 311 I.) wurde
auch 1n der diesjährıgen Chronik der Schwerpunkt auf Lateinamerika gelegt,
esonders auf Brasılıen, das „größte katholische and:. dem auch ausschlieflß-
lıch dıe vorzüglıche Bebilderung gilt. Wiır erfahren nıcht NUuUr vıeles uber das
segensreiche Wirken der Steyler Missionare un!: Schwestern 1n allen Kontinen-
ten, sondern werden darüber hinaus mıiıt einer Fülle m1sSs10nNs- un! völkerkund-
lıcher SOWI1E statistischer Daten allgemeiınen Interesses konfrontiert, die 1ın recht
ansprechender Weise zusammengestellt wurden. Dafür sınd WIT den Herausgebern
Josef m ı tz SVD un! Johannes SVD VO Steyler M1ss107Ss-
wıissenschaftlıchen Institut dankbar.

Mit seltenem Geschick hat en profilierter Vertreter des Steyler M1SS10NS-
wissenschaftlichen Stabs verstanden, zehn fast wörtliche) KExzerpte AUS meınem
Buch Priesternot 1n Lateinamerıika (SS 7 9 97, 101, 7 9 7 ‚ 7 9 8 9 Z 240, 259)

einer geschichtlichen Einführung 1n die kirchliche Problematık Brasıliıens
(unter einem wenıg adäquaten Titel) verweben. dogar die Korrektur eines
Rezensenten (zu 8 ’ vgl. NZM wurde 1n eın (sonst wörtliches) Zitat
indig eingearbeitet. Doch wırd meın Buch, das die Hauptunterlage ZUT Ab-
fassung des Beitrags abgegeben hat, miıt keinem Wort erwähnt:. Wenn dıe
Steyler Chronik auch auf kritischen Apparat verzichtend keinen An-
spruch auf Wissenschaftlichkeit chlechthin erhebt, wirkt diese Arbeitsweise
eines Wissenschaftlers doch etwas befremdend vgl auch die merkwürdige
Übereinstimmung VO  $ Steyler Schriftenreihe, 100— 103 mut meiınem
Beitrag „Die Kirche 1n Lateinamerıka” |Praester UN Miıssıon 1959, 95—1201)
Warum wurde die Erstellung mancher Texte nıcht Brasılıanern, Afrıkanern,
Asiaten anvertraut”

Münster Werner Prombper

Türk, Hans Was sagt das Konzıl über nıchtchristliche Relıgionen,
Mission, Toleranz? Matthias Grünewald erlag.  aınz 1967; 9Q

Das Büchlein bietet iıne für die Praxıs bestimmte, vorzuglıch gelungene —

sammenfassende Darstellung der Konzilsaussagen den Stichworten, die der
Titel angıbt, ber auch benachbarten TIThemen W1E Religionsfreiheit un!
Atheismus. Der N hat die Konzilstexte außerst gründlıch untersucht un klug
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auswählend zıtıert, berücksichtigt auch die %,  neueTrTEe Literatur, gibt ber
nıcht LUr eın Referat, sondern geht auch auf die Problemgeschichte der be-
handelten Fragen jeweıls 117 e1in und deutet ferner . welche Schwierigkeiten
1n I heorie und Praxıs bestehen. Insbesondere verweıst 1UÜRK auf dıe problema-
tisch gewordene Begrundung der Mission 82—86) Das Buch ist als Kinführung
sehr gut geeıgnet und ann für die Arbeit 1n Schulen, Gruppen, Seminaren

(Die Abkürzung „PK W: für dieuUSW. nachdrücklich empfohlen werden.
„Pastoralkonstitution ber dıe Kırche 1n der Welt VO  - heute”“ sollte be1 eıner
Neuauflage durch eine weniıger „automobilistische” rsetzt werden.)

Bonn Schlette

RELIGIONSWISSENSCHAFTI UND VO  DE

Barbers, Meinult: Toleranz beı Sebastıan Franck Untersuchungen ZUT

allgemeınen Religionsgeschichte, Neue olge, eit 4) Ludwig öhrscheid
Verlag / Bonn 1964; 196 e 24 ,—

Sebastian Franck VO  - Donauworth (1499—1542) ist ıne der wenıgen
Persönlichkeiten der Reformationszeıt, dıe 1in ihrem eigenen Leben den damals
aufgebrochenen Pluralismus des Christlichen 1ın selner anzcnh Dramatık
spuren bekamen. Franck WAarTr nacheinander katholischer Priester, lutherischer
Prediger, Bewunderer der Täuferbewegung un! schließlich einer der entschıeden-
sten Vertechter eines kirchenifreien, rein spiritualistischen Christentums. Daß
diesem Mann das Problem der relig1ösen Toleranz auf den Fingern brannte,
versteht sich VO:  H selbst. ARBERS halt die Stellung, die ck 1n dieser Sache
einnahm, für bedeutsam, daß se1INeEe Untersuchung über Franck als eınen
„Beitrag ZULX es der Toleranz ın der Reformationszeit un ZUT Aus-
formung des Toleranzbegriffes 1m Abendland“ 5 überhaupt vorlegt.

Die Arbeıt, dıe VO  - Menschıing angeregt und gefördert wurde, ftührt
zuerst 1n das Leben un! dıe relıg1ösen Grundanschauungen Francks e1n, geht
den verschıiedenen Einflüssen auf seinen Toleranzbegriff nach un! stellt ann
se1ine Toleranzauffassung un deren Auswirkungen aut dıie Nachwelt dar.
Sie bietet 1emlich zaählflüssıg, mıt endlosen Wiederholungen un schuüler-
haften Eın- un! Überleitungen ine gute Sammlung aller Gesichtspunkte, die
ZU erständnis der JT oleranzauffassung Francks beitragen. Eıne eigentliche
Dıskussion dieser Auffassung und ihre Kınordnung 1n die Geistesgeschichte der
Toleranz mıt ihren verschiedenen Strömungen erfolgt allerdings nıcht. Der
Grund dafür ist ohl der schillernde Toleranzbegriff, den ARBERS se1iner
Untersuchung zugrunde legt. Er ubernımmt VO  } Mensching die Unterscheidung
zwıschen formaler un inhaltlicher Toleranz. Aber dieser letztere Begriff scheint
dem Verfasser selbst nıicht SanNz klar se1N. Das erhellt ZU Beıspiel Aaus der
Tatsache, daß dasselbe Verhalten des Mongolenfürsten Mangu einmal als
„inhaltliche JToleranz“ 71) eın anderes Mal dagegen als Indifferentismus (69)
bezeıichnet, und das 1n einem Kapitel, gerade „inhaltlıche Toleranz“ und
Indifferentismus voneınander abgrenzen ıll Hier lıegt ber gerade das Problem.
Sebastian Franck WAar sicher kein Indifferentist 1m gangıgen 1nnn Aber se1ne
„inhaltliche TLoleranz“ klammert das eigentliche Problem, das be1 jeder
Toleranz geht, SCHAUSO Aaus W1€e dıe Toleranz des Indifferentisten. Denn s1€e
erkennt die relig1öse Überzeugung des Andersgläubigen 1Ur insoweit d als s1C
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ihm iın eıiner rein spiritualistisch verstandenen Innerlichkeit 1ne „Begegnung
mıt dem Heiligen” ermöglıcht. egliche konkrete Ausformung dieser Über-
ZCEUSUNS und alle daraus entspringenden Verhaltensweisen werden indıfferen-
tistisch, vergleichgültigt, als relıg10s unerheblich, Ja schadlıch abgetan. Gerade
diese konkreten Ausformungen machen ber das eigentliche Problem der
loleranz AaUus.

Der Verfasser zıiecht daher einfache Schlußfolgerungen, WCIINN schreibt:
„Der kirchlichen Instıitution trıtt (Franck) be] ftormaler 1oleranz
inhaltlich entgegen. Dem relıg1ösen Individuum trıtt inhaltlıch und formal
tolerant entgegen” 169) Denn sobald das „relıg1öse Individuum“ i1ne Ver-
leiblichung der relıg1ösen Innerlichkeit 1MmM Institutionellen vertritt, wiıird VO  }
Franck SCHNAUSO kompromillos abgelehnt W1e dıe Institution selbst. In diesem
Fall ist Franck Iso auch dem „religıösen Indivyviduum“ gegenüber inhaltlıch
intolerant. So eintach geht Iso nicht. chte JT oleranz nımmt die relig1öse
Überzeugung des Andersdenkenden ın ihrer Gesamtheit und mıt allen Konse-
QUCNZCN, dıe sich daraus ergeben auch 1m institutionellen Bereich ernst
un: achtet s1e, nıcht weiıl S1e „inhaltlıch“ damıt übereinstimmt, sondern weıl
S16 auf dıe Person schaut, die dahinter steht Nur solche Toleranz ist auch
die Voraussetzung für ine echte Begegnung un:! e1in fruchtbares Gespräch.
Die Francksche Joleranz dagegen bleibt letztlich sterı1l.

Bonn Ludwig Wıedenmann D
Ghrıstenheit, Israel und Istam Begegnung 1m Heılıgen Land Hrsg. und
kommentiert VO  - Verlag Bucher AG/Luzern-Frank-
turt 1964; 196 O 19,80

Der hier anzuzeigende and dart hne Übertreibung ein kostbares Dokument
genannt werden. Der Herausgeber erläutert se1ıne Absicht „Dieses Buch VCI-
sucht 1nNe Deutung der Kreign1sse, dıe sich Beginn des Jahres 1964 1mM Kaume
Rom - Instanbul - Jerusalem abgespielt haben und miıt einem bıs dahin 1NCT-
hörten Aufwand Publicıty als Pılgerreise Pauls VI un: als Begegnung VO  }

Papst und Patrıarch (1 Athenagoras E bekannt gemacht wurden.“ Wenn In  -
die ausgezeichneten Fotografien dieses Bandes betrachtet, die vorzüglıchen Be-
gleitkommentare mıiıt Muße liest un siıch dem Studium der Beiıtrage ZU
un: N den christlichen Kirchen, dem Judentum und dem Islam wıdmet,
erkennt INa bald, dafß sıch gelohnt hat, das Gedächtnis jene Ereignisse,
dıe schon wıieder lange zurück lıegen scheinen, 1n einem Werk festzuhalten,
das dem (kirchen-) geschichtlichen 1nnn miıt kritischem Verständnis und mit Würde
nachgeht. Namhafte Autoren siınd mıt kleineren Arbeiten 1n diesem and VCI-
treten (ÜULLMANN, DANIELOU, EHRLICH, HAAG, KARRER,

LOHFINK, LUBAC, SCRIMA, SPITZ, VRIES, VÖGTLE Üu.
In relıg1onswissenschaftlicher Hınsıicht verdıent der Beıitrag VO  - (JRAMLICH
„Wege 1n tremde Religionen“ (172—180) besondere Beachtung. Hier ist VO  — den
subtilen spırıtuellen Bedingungen die Rede, hne die eın Verstehen „Iremder“
Religionen nıcht möglıch ist Gramlıich fragt, .ob den „reinen Religionswissen-
schaftler“, Iso den unbeteıiligten, nıcht-engagierten Registrator der Religionen,
überhaupt geben kann, un: meıint mıt Recht, dafß Religiosität und Einfühlungs-
gabe notwendiıg sind, sıch gegenselt1g begreifen und einer „Begegnung”

gelangen.
Kaufmann 5 ] hat durch diıe Herausgabe des Bandes einen dankens-

werten Dienst geleistet: Das Studium dieses Buches stellt den Leser mıtten 1n

149



die Realıtat der Diffterenzen VO  } Christentum, Judentum un! Islam un zwingt
ZU  «ar Reflexion über die Sıtuation, 1n der WIT u11l befinden. Das Werk ist nıcht
ırgendeın der bloßen Erinnerung dıenen sollender Bıldband, sondern eın Buch,
das wahrhafit ZUT Besinnung anregt und deshalb allen empfohlen werden kann,
dıe er dıe Religionen nachdenken un:! dıe sich insbesondere durch die Frage
nach dem christlichen Selbst- un:! Sendungsbewußtsein angesichts der Relıgionen
beunruhıigen lassen.

Bonn Schlette

Cornelis, Etienne: Valeurs chretiennes des relıg10ns nO  S cQAhretiennes.
Histoire du salut et histoire des relıg10ns, Christianisme et Bouddhısme
Edıtions du Cerf Parıs 965; 39 Cogitatio Fıdel, 12), 16,50

Das Buch umfaßt dreı Teile der erste behandelt dıe Heilsgeschichte un!
die Geschichte der Religionen (15—99), der zweıte Christentum un Buddhismus
(101—187 un! der drıtte die Absonderung VO  - der Welt 1ın den nichtchristlichen
Relıgi1onen (189—207 obwohl der drıtte eil als sechstes Kapitel des zweıten
Teıles gezahlt ist

Die Absicht ist, „ das Christentum ZUT Gesamtheıiıt der anderen Religionen 1n
Beziehung setzen” 7), Was 1ın bezug auf das Wort Gottes, auf die Heıls-
geschichte und den Synkretismus untersucht wiıird Gefragt WIT'  ‚9 „ WasS den
Erfolg einer Form der Religion ausmacht und worauf die werbende Kraft
(seduction) der christlichen KForm beruht“ (9 eantwortet WIT:! „Das Abenteuer
des Christentums ist dıe Vollendung aller geschichtlıchen Abenteuer, weiıl
keiner eıt seıne anstoßende Kraft verliert” (10) Das ist ın dem Mais, als

sich „Jeder Herausforderung durch dıe Menschen stellt, besonders der Buddha,
der Zarathustra, der Mohammed, der Marx“ 14) Dabe!Ii mu{ 112  - „besondere
Zeiten beachten“ (34), dıe „kennzeichnenden Zeıten der Glaubensentscheidung”
(55) Man mu{fß „bedenken, wieviele christliche Wiedergeburten 1 Abendland
notwendig 38 die einander folgenden Wiıedergeburten des Heidentums

taufen“ C729 un: darf nıcht VETSCSSCH, dafß 1€ Relıgionen eın zahes Leben
haben un auf ausend Listen verfallen, überleben“ 77 Der Katholizıiıs-
I1US ist durch ine außerordentliche und beständıge Fähigkeıt ZU Synkretismus
gekennzeichnet 79) un: 1€ Kirche bekundet sich 11UT ın der Dunkelheit der
Sakramente und Zeichen der 1n der Undeutlichkeit soziologischer Strukturen“
(82) S51e CIMa „innerhalb einer Menge VO  $ Widersprüchen leben, hne
1m geringsten ihre Einheit verlieren“ (98  —

„Meın Bruder, der Buddhıist“ diese Überschrift ist ebenso bestechend
Ww1ıe kennzeichnend, obwohl Irenısmus verwertflich ist Aber eıt und Wort
S1N! Schlüssel ZU Verständnis jeglicher Religionen 114), un der Buddhismus,
miıt dem Christentum durch das Erlebnis des Leıiıdens verbunden bıetet
sıch 99 einer Betrachtung ber den homo relig10sus geradezu an 135) Be-
merkenswert ist die Kennzeichnung des Buddhismus auf dieser Seite 135 Buddha
kampfit tfalsche Idealısıerung 139) un! bewirkt mıt selıner Lehre ine
„Krisis der Relıgionen" Vieles hat Buddha mıt christlicher Lehre geme1n-
Sa (145, 146), bis hın einer Annäherung die Logoslehre be1l Johannes
156) Jedenfalls leugnet nıcht das Iranszendente 163) und ist 1ın bezug auf
die Auffassung VO Bösen als genıal einfach bezeichnen 173) Der drıtte
eil untersucht einem Sondertall dıe Ahnlichkeiten in Struktur und el
verschiedener Religionen.
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Auffallend ist, daß be1 der Behandlung des Leıdens nach der Auffassung
des Buddhismus un! des Christentums Worten Buddhas keine solche VO  ;

Jesus entgegengestellt werden, sondern solche der zweıten un drıtten christ-
liıchen (seneratıon. Wenn auch bısher die Universalreligionen Zwang un! Fanatıis-
INUS gekannt haben 104), braucht das doch nıcht se1nN. her schon trıtft Z&
dafß dıe Theologen leicht den Anschlufß das Leben verlieren 104

Das uch ist mut1g un! treffsicher, erfrischend und, 1mM guten Sınne, —-

bekümmert. Es dient der Aufgabe, die, gewißß unbeabsichtigt, ausgesprochen
wird „Wer Geist sagt, sagt Leben; jedem Geist entspricht iıne Weise des
Lebens” (88  —

Müuünster (8 ntweıler

Haıir, The arly Stud y of Nigerıan Languages ESSays and Bıblıo-
graphies West Afifrıcan anguage Monograph Series, 7) GCambridge
Universıity Press/London Box 92) 1967 Library of
Congress Catalogue Card Number 67-18 2313 110 p 9 50

Vit ist Lecturer 1n African History der Universität Liverpool. Er legt hıer
dreı mıiıt größter Akrıbie un! Klarheit redigierte Essays nebst reichhaltigen
Bıbliographien Yoruba (1825—1850), Hausa und Kanurı (1840—1890) SOWI1IE
den diomen des Niederniger Uun! des Niederbenue (Ijaw, Ibo. Igala, ]gbıra,
Idoma, Tiv, Jukun, Nupe, 1840—1890) VO  ; Die Essays sınd bio-bibliographisch
gehalten und beschreiben Leben un! Schaffen verdienter Linguisten. Da die
meisten dieser Sprachforscher mıiıt Freetown 1n Verbindung standen, stellt diese
Monographie gleichzeitig einen Beıitrag ZU  F €es! VO  w} Sierra Leone un:!
Nigeria dar.

Die ersten Vokabulare westafrikanıscher prachen wurden merkwürdigerweise
1n den sechziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts unter Sklaven 1n West-
indıen erarbeıtet. Es ist verwunderlich, daß 1n diesen Vokabularen eın Yoruba
enthalten ist HAIR rechnet mıt der Möglichkeıit, dafß 1n karıbischen der bra-
sılianischen Archiven noch eın Yoruba-Vokabular entdeckt werden könnte, das
alter ist als das erste bıs jetzt vorliegende VO  — Bowdich 1819 Der brası-
lanısche Gelehrte And ade Sılva erstellte mıt klaven in Bra-
sılıen e1in Hausa- Vokabular, das 18526 1n Parıs veröffentlichte.

HAIrR hat 65 verstanden, die und für sich spröde Materie 1ın streng w1ssen-
schaftlicher Darstellung einer spannenden Lektüre machen.

unster Werner Prombper

Kraemer, Hendrik: eshalb gerade das Christentum? Basıle1i1a Verlag /
Basel 111

Der Verfasser, der sich selber als überzeugten Christen bekennt, kann mıt
echt etwas über das Verhältnis des Christentums den andern Religionen
SaSecN: denn hat den Islam, Hınduismus un! uddhısmus Ort un! Stelle
eingehend studieren können.

Einleitend stellt fest, da: be1 der Behandlung des genannten Verhältnisses
einerseits dıe oft anzutreffende Schwarz-Weiß-Malerei ausgeschlossen sSe1in
muß, anderseıts ber auch nıcht be1 Feststellungen stehen geblıeben werden darf
WI1e: „Alle Religionen enthalten V1e. Gutes“ der es kommt schließlich ufs
Selbe heraus.“ Eın weltweiıter un! geschulter Blick un zugleich das Bemühen,
die Wahrheitsfrage beantworten, mussen and 1n Hand arbeıiten. Schon seı1t
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Jahrzehnten.steht die christliche Verkündıgung VOI der Aufgabe, das Verhältnis
zwischen Christentum und den andern Relıgionen bestimmen. Die Entwicklung
vieler Völker, dıe durch dıe Kreignisse des zweıten Weltkrieges begonnen
haben 11 Kolle der Geschichte un: Politik spielen nNOoLLgT nochmals dazu
das Problem behandeln Denn vielfach 1St Zusammenhang mıt dieser
Entwicklung dazu gekommen daß sıch dıe andern KRelıgıionen auf ihre (Gsrund-
lagen un iıhre Bedeutung besonnen haben un! 1U  - begınnen, „Propaganda

betreiben Der Pluralismus der Kelıgıonen dient 11U: manchen dazu, iıhre CISCNC
Areligiositäat rechtfertigen m1T dem 1nwels auf die Unklarheıten den
Reliıgionen andern dıent der Pluralismus dazu den Absolutheitsanspruch des
Christentums als unerträglıch anzusehen

Angesichts der Situation versucht der Vi VOL allem klären welches das
eigentliche Problem 1st LEr sieht nıcht darın dafs Lehren Lehrsysteme un!:
Prinzipien verglichen werden sondern darın dafß jeder wirklich relıg1öse Mensch
bzw Forscher VOoO  - der durch ıh: gelebten Religion AUS dıe Frage nach dem Ver-
haäaltnıs der Relıgıionen zueinander stellt

RAEMER bemüht sıch VvVon SC1NCIN Standpunkt als überzeugter Christ 11

Antwort biıeten Der Ausgang 1ST dıe Person Jesu Christi Im Lichte Jesu
Christi der nıcht 111 Offenbarung (Gottes bringt sondern selbst die Offenbarung
Gottes 1St verkörpern alle Religıonen W as ihren Kern und iıhre Haupttendenz
betrifft 111C Flucht VOT Gott 11NCc Weıigerung, ott estiımmen lassen

das Heıiıl des Menschen und SC1H wahres Menschsein besteht Die Person
Jesu Christi verkörpert 1NC LNCUC Welt VO  - Wirklichkeiten und Normen dıe 111Cc

Umwertung aller Werte einschließt un! alle Religionen das Christentum CINSC-
schlossen wıeder ZUT Umkehr auffordert

Damiıt hat der V{ Ist dasAntwort auf die Frage vorbereitet
Christentum absolut? eın Neıin 1ST schockierend Absolut 1sSt für ıhn 1U dıe
Person Jesu Christi Es 1St 111C Anmaßung SC1NCHN Augen WenNnnNn siıch das
Christentum als absolut ausgibt denn 1st nach ıhm „WIC andere Relıgionen
CIn (sanzes bestehend aus menschlichen Vorstellungen un: Einriıchtungen das
WIC alle menschlıchen Dinge „vergeht un! somıt unmöglıch absolut SC11I annn
(100) Allerdings bleibt bestehen dafß sıch das Christentum als Relıgion VO  -
andern Religionen darın unterscheidet der Offenbarung (xottes der Person
Jesu Christi entstammen Anscheinend steht der Verfasser sehr unter dem
Eindruck des Christentums WI1C konkret existierte und noch exıistiert nämlich
als complex10 Opposıtorum der Guten und der Bösen Doch 1St das Wesen
des Christentums ben Jesus Christus insofern durch die Zeiten hindurch
Haupt des gecheimnısvollen Leıbes der 1r! 1st

Eıne BSCWISSC Selbstbescheidung 1st allen christlichen Kırchen notwendıg Ent-
schiedenheit un!: Toleranz haben dıe Christen VErCINISCHN lernen Ihr ehr-
meıister MU: dabei Christus SC1H Die Erkenntnis Jesu Christi als erneuernde
Lebensmacht er alles stellen auch un!: VOT allem über 1SCIC kirchlichen‘,
theologischen un sonstigen Standpunkte das 1st der CINZ15 wahre Weg, dıe
CINZ1S wahre Antwort diıe den andern Relıgionen un! iıhren Bekennern gegeben
werden annn

Hennetf rıch Grunert GSSR

K’uan Y (G((eheimnısse der chıinesıischen Medıiztatıon. Rascher Verlag/
Zürich 1967: 296 24

L’diteur, dans presentation, qualifie volume d’insolite, de PCU ordınaıre:
ungewöhnlıch. L’adjectif n est pas mal chois1
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Certes ce volume contient uUnNnec abondance reelle de textes et de donnees SUr
certaınes methodes chinoises de meditation. On saıt YuC ”auteur publıe par
aılleurs plusieurs anthologıies SOUS le tıtre RH'’an anı Zen T’eachings. De plus,
meme auteur n est PaAS PUr theoricien Pu1lsqu avec perseverance et Jusqu a

age tres avance, 11 pratique et commun1que d’autres qu ı  ] explique.
En Iu1 rejoıgnent donc l’experience et L’erudition. La sincerıte aussı, Car
certaıns momen(ts, 11 raconte u1-meme VECC UuNlC extreme simplıicıte.

Cependant, le volume reste abscons dans SO  w style, ei peut-eEtre n a-t-ıl
evıter certaınes taiıblesses. On reste arret devant telle traduction de extie
sanscrıt, et est-ce le seul Jlus general la crit1que scıentifique rıgoureuse
est absente, du mo1ns muetfte.  9 des endroits OUu il seraıt peut-etre necessaıire
qu elle S exprime, par exemple SUT la valeur exacte du Sürangama-sütra,
dont connaiıt ”’aventureuse hıstoire.

Par aılleurs, le recıt des experlıences de ”auteur ei de S5CS cdrrespondants
gravıte souvent PCU pesamment autour de consıderations physiologiques au X-

quelles est accordee un  / 'e' attention Sans doute demesuree, leurs presupposes
scıentifiques depasses ef leur Visee spirıtuelle CICOTC tres restreinte; depasse
guere ce: bıologıe POUTF s’elever au  e dernieres etapes, pourtan les plus CeCMN-
tielles.

Aınsı, tout admıiırant l’amplitude des recherches textuelles de l’auteur, et
la sincerite de s  - effort pratique, restons-nNOus Jusqu’ä certaın point SUTr
notre faım Critique et syntheses plus POUSSEES eussent ajoute certaiınement
quelque chose DD lıvre interessant.

Louvain/Rome Masson 5
Orita Ibadan Journal 0} Relig10us Studies, Vol L, une 1967),

Department of Relig10us Studies, University of Ibadan, Ibadan,
Nigeria., Yearly subscription: shıllıngs (including postage

Le Department of RKelıg10us Studies de L’Universite d’Ibadan PIODOSC de
PromouVvoir 7E  €  tude et l’ıntelligence du phenomene religieux (et de SCS iımpli-
catıons sociales) general et de la relig1on Afrıque particulier. Le champ
de SCS recherches englobe L’histoire ei la phenomenologie des relig10ns a1lnsı UJucC
la theologie et la phılosophie, dans le but d’interpreter ei de faire mM1euUX
comprendre la relıgıon africaine tradıtionnelle, le christianısme et 1’Islam,
autant separement qu’au poıint de VUuC de leur intertecondation. Le comıte de
redaction (SOUS la dırection du professeur BOoLAJI IDOowu, auteur de
Olodumare: God ın Yoruba Behıef, s’efforcera d’accorder egal CSDaCl
au  e artıcles et comptes rendus ayan' traıt au troıs CTOYANCCS ei d’encourager
des contrıbutions quı eclairent leur interactıion. Le phenomene de la secularısa-
tıon, quı constıitue probleme COMINUN LOUS, SCTAa pomnt neglige.
Orita, X oruba, signikie point de rencontre de FrO1S chemins.

Le premier cahıer de la nouvelle publication, quı vient de parvenır notre
redaction, contient quatre artıicles: The Study of Relıgıon 1En hecıal
reference LO Afrıcan Tradıtional Kelıg1ı0n, par BOLAJI IDOwu: Gattung and
Intention of the 0OR o} Jonah, pPar ÄNDREW; T’he Unwersalıity of Christ,
par GALLOWAY: he Reconstruction of SOTMTLE Islamiıc Institutzions 1ın the
Twentieth Gentury, par Doi Pour le second fascıiıcule ADNNONC'

Religion, Magic and Medicine: Ghristianıty anı Healıng; Muslım Attıtudes
towards Modernity; Prıson Letters Islam reviewed DYy Mahmud; he
Religious an the Secular: eviews.



DE  tude de BOLAJI IDOwWwU est partıculıerement judicıeuse et eclaıirante. Is est
d’avıs YJu«Cc „the havoc done by pretenders ıth regard LO Afrıcan Iradıtional
Relıgıion who have een baffled by the difficulties of Jlanguages and complexıty
of cultures but 111 not admıt ıt, has een incalculable” 6) et reproche AuU.

auteurs europeens de cCesser de repeter constamment les memes CITCUTIS,
qu ıls s’applıquent copıer SUr leurs devancıers. he ONCLSE Oxford Dıctionary
desıgne SO US le vocable de heathen celuı quı n est nı chretien nı Ju1f nı
mahometan.

11 seraıt certes premature de vouloır porter, des ce premiere liıvraıson.
jJugement definitit SUT ce nouvelle tentatıve de dialogue, qu 1ı faut accepter
VEOC sympathie. Une chose est certaıne: ce petite VU! PCU dıspendieuse
constıtue temoı1gnage authentique de L’effort sincere de 1105 MI1S de la
Niger1a, S1 atrocement dechiree pParl unl SUCITC civıle particulıerement sanglante
ei 1gnoree (cent miılle morts et millıon et dem1 de refugies).

Munster Werner Prombper

Panikkar, Raimundo: Relıgionen und dıe elıgıon. Max Hueber Verlag/
München 1965; 170 S Ln 12,80

VT möchte mıt seiner Arbeit azu beitragen, die Verständiıgung unter den
Relıgıionen Oördern. Alle, dıe sıch der gleichen Aufgabe wıdmen, haben dabe1ı
Zzwel Extreme meiden: die FKulle der Religionen mıiıt der Behauptung
nıvellieren, daß S1E ja schließlich alle das Gleiche meılınen un! wollen, der
VO Standpunkt einer VO  —j vornhereıin als wahr aAaNSCHNOMIMCNCH Religion Aaus

alle andern abzuurteılen. Be1 aller Hochachtung VOLr dem andern darf dıe Wahr-
heitsfrage nıcht ungestellt bleiben, un be1 allem Wiıllen ZUTr Wahrheıt darf
der andere ın seinem ehrlichen Streben nıcht verkannt werden.

Umsichtig un klar werden dann VO Vi. dıe vielen Aspekte herausgearbeıtet,
die sıch Phänomen Religıon feststellen lassen. Vf unterscheidet nNe}
solcher Aspekte der Dımensionen: die ontisch-mystische, die dogmatisch-
doktrinäre, die ethisch-praktische, dıe emotional-gefühlsmäßige, dıe kirchlich-
soziologische, dıe materiell-kosmologische, die Engel-Leufel, die immanent-
transzendente un schliefßlich dıe zeitlich-ewige Dimension. Es sınd NEUN

Aspekte, die jedoch nıcht alle VO  ; der gleichen Bedeutung siınd Alle
ergeben TST das volle ıld der Relıgion; TST WCI11) S1E alle berücksichtigt
werden, annn sıch dıe einzelne Religion selber klar sehen un damıt die
Möglichkeit gewıinnen, mıiıt andern Relıgionen 1Ns Gespräch kommen.

Von allen echten Religionen nımmt VT d dafß S1C sich 1n der Zielsetzung
ahneln. 1lle Religionen haben 1ine funktionale AÄquivalenz. Wie sıch diese
Zielsetzung 1n der geschichtlichen Situation auswirkt un ausdrückt, ist wandelbar.

Was \ ber die Konvergenz der Ziele sagt, annn vıiel dazu beitragen, die
Verständigung der KReligionen ördern. Auf jeden Fall ist dıe eit vorbei,
den Andersdenkenden einfach verketzern der als Bösewicht qualifizieren.

Grunert CSSRHennef/Sieg

Stöhr, Waldemar un: Zoetmulder, Petrus osephus: Die Relıgionen
Indonesiens. Kohlhammer- Verlag/Stuttgart 1965, un 354 S: Kar-
tenskizzen, Leinen 30,— DiIie Religionen der Menschheit, V 1)

STÖHR stellt die Religionen der Altvölker Indonesiens un! der Philıppinen
dar. Er beginnt damıiıt, 1mM ersten Kapitel dıe Grundlagen erortern: dıie
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„kaum überschaubare Vielzahl VO  w} Völkern un! Stämmen als eigenständigenethnischen Einheiten“, VOoO denen mehr als 150 gibt (4 dıe zugleich Sprach-
einheıten darstellen: dıe rassısche Kingliederung in die Mongolıden 5 dıe y VCI-
schiedenartigen Einwanderungsschübe und Kultureinflüsse, dıe sich vermischt un:
überlagert haben, verdrängt wurden der sich behauptet haben“ (8 VOT allem
ber den Begriff der Religion. Die Bestimmung der Religion als eines Glaubens

geistige Wesen halt für fragwürdig (14), versucht vielmehr, dem Plura-
lısmus uUlNsSsSCcCTIeETr Ziviliısation die Totalität der Religion der Naturvölker entgegen-
zustellen. „Eine Stammesreligion ist ine ‚totale‘ Religion, eın Ausdruck der
umfassenden Einheit VO  } Mensch, Kultur un Umwelt. S1e ıst der Entwurf einer
Wirklichkeit, einer harmonischen Ordnung, dıe VO Bau des Kosmos bis 1n den
Alltag des Stammeslebens reicht”, un! „Jeder Stammesreligion kommt unmiıttel-
bar Individualität Zu ( vgl 145) „Man entdeckt, WI1IE 1n den Weltreligionen,Zeugnisse der Ergriffenheit un! der Reflexion, der Angst un! des Geborgen-se1ns, des wachen Intellektes un: der stumpfsinnigen outine“ 192}

Jeder liest jedes Buch mıt anderen Augen, un: wırd der iıne diese Ein-
Jeitung für das Wichtigste halten, der andere die Einzeldarstellung der Teile
vVon iıhr vorziehen. Dieses erste Kapıtel ber ist gehaltvoll und CMESSCH,
besonnen un nüchtern, grundsätzlıch un! klar, dafß ich bedaure, 11UT ıIn
Kleindruck gesetzt sehen. Wer das gelesen hat, veriraut sıch hne weıteres dem
d} W as den größten eıl des Beitrages VO  w STÖHR ausmacht. Auf 1Ur wenıgesann verwıesen werden: auf die (sottes- und Schöpferidee (61) aut die Stamm-
eltern (26 43), dıe Manıifestationen Gottes 146) dıe Deutung des Mythos
die Stellung der Priester 167, die Mana- Vorstellungen die Deutung VO  -
Kopfjagd, Menschenopfer und Anthropophagie 194 darauf, daß der Reis 1m
Himmel gestohlen wiırd (157) un! daiß 16 terrassıerten Berghänge einen über-
waltıgenden Eiındruck machen un: den imponıierendsten technischen Leistungen
sogenannter Naturvölker gehören“ (106)

Man erhaält einen tiefen Einblick in dıe Vielfalt, Feinheit un: Kühnheit mensch-
lichen Lebens Uun! Denkens, der gerade uns Einheitskultivierten drıingend nottut

ZOETMULDER schildert dıe Hochreligionen Indonesiens, den Hinduismus und
Buddhismus, den Islam un gesondert die Religion auf alı Auch beklagt,W1ıe STÖHR 6) die Lückenhaftigkeit der Überlieferung Gleichwohl aßt
sıch dadurch nıcht abschrecken, sondern versucht, AUS dem vielen einzelnen eın
Gesamtbild entwerfen, e1in muhsames Unterfangen, dessen Ergebnisse ohl-
geordnet vorgelegt werden.

Zu der Leichenverbrennung auf alı kann hinzugefügt werden, dafß das
Tier, ın dem die Leiche verbrannt wiırd, uch die Gestalt eines Pferdes haben
ann und dafß der Dorfgrenze der Leichenturm mehrmals siıch selbst
gedreht wird, damit der Verstorbene schwindelig WIT: un! nıcht mehr den
Weg nach Hause finden kann

Wenn INa  - bedenkt, daß TOLZ der überall spürbaren Zusammendrängungdes Stoffes notwendig WAaT, den für Sud-Ost-Asien vorgesehenen and ın ZWeEI
Teilbände zerlegen, VO  - dem der vorliegende der erste ist, wıird INa  w} nıcht
Nur STÖHR zustımmen, daß miıt seiner „Übersicht un Einführung dort auf-
hören mußte, die Religions-Ethnologie eigentlich TSt richtig beginnt, S1e
aufregend Uun! spannend wırd e1m Detaıil, bei der schier unendlichen Bezogen-heit eines jeden Einzelphänomens“ (19) sondern wırd INa  } darın auch die Ent-
Sagung jeden Forschers trefflich geschildert erkennen.

Münster (31 1966 Antweiler
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Tradıtion et modernisme Afrıque Noire. Rencontres internatıionales
de Bouake. Editions du Seuil/Paris 1965; 318

Es handelt sich hier die Vortrage und Aussprachen einer internationalen
Begegnung, die VO bıs Januar 1962 1mM Benediktinerkloster Bouake
(Elfenbeinküste) stattiand. Schon der Titel des Buches alßt erkennen, da{iß

ine Bestandsautnahme und Sichtung der geistigen und kulturellen Werte
des tradıtionellen Schwarz-Afrika und ihre Konfrontierung miıt der eıt
geht. Die großen 1 hemenkreise sınd Geistige un: sozıale Struktur s  3E
Probleme der Erziehung un! des Unterrichts 15—198), Politische Institutionen
(199—290), Folgerungen und Ausblick 1—313), einNe sehr umfangreiche un!
tiefgreifende Bestandsaufnahme und 1ne offene und mutıge Überprüfung der
Situation VOL heute Das ute der alten Ordnung behalten und mıt dem Besten
der CcuCcN eıt verbinden, das scheint selbstverständlich un! leicht. Was ist
ber authentisches KErbgut, W as ist typisch modern? Man ann ZWarTr versuchen,
das Alte und Neue nach den einzelnen sozl1alen un geistigen Bereichen dar-
zulegen; ber WITr sınd da, ob weiß der schwarz, nıicht mehr neutral und —-

befangen. Irotzdem ist das, W as uns hier geboten wird, iıne wertvolle und
brauchbare Analyse der Vergangenheıt, die 190078  H nıcht übersehen daft: Wenn

den Autbau des Afrika geht. Jeder Jag mıt seinen Vorgängen
1n Afrika bestätigt uns das Besonders wertvoll sınd die Darlegungen, weıl
S1E VO  - Männern, schwarzen W1€ weißen, dargeboten werden, denen gediegene
Sachkenntnis SCHNAUSO eigen un! selbstverständlich ist W1€E hohes Verantwortungs-
bewußlßtsein.

Walpersdorf-Herzogenburg/N.-O. Dr. rıd. Rauscher

Ueda, Shizuteru: Die Gottesgeburt 2n der Seele und der Durchbruch ZUTr
(sottheıit Dıe mystısche Anthropologie eister Eckharts un ihre Kon-
Trontation miıt der Mystik des Zen-Buddhismus. Gutersloher Verlagshaus
erd Mobhn/Gutersloh 1965; 174 tudien Religion, Geschichte
und (Greisteswissenschalit, 3) Ln DE

Dieses uch bringt ZWEI1 große relig1onsphilosophische Schulen der Gegenwart
In der Marburger Schule entstanden, Seiz dıe VO Gründer

dieser Schule Rudolf tto zuerst begonnenen Studien uüuber dıe Beziehung zwischen
der spekulatıven Mystik Meister Eckharts und der asıatischen Mystik fort,
während der japanische Verfasser dieses Buches der sogenannten Kyoto-Schule
angehört, die VOIN ihrem Gründer Kıtaro Nishida her 1ın der Tradition des Zen-
Buddhismus wurzelnd ebentalls eın besonderes Interesse für die relig1öse
Metaphysık Meister Eckharts pflegt. Die Studie ist den beiden Meistern der
Marburger Schule, Friedrich Heıler und Ernst Benz zugeeignet; S1e stutzt sıch
auf ausgedehntes Quellenstudium sowohl der mittelhochdeutschen als auch der
lateinıschen Schritten Eckharts, die der philologisch un! philosophisch gut
geschulte Vertasser ausgiebig 1mMm Urtext zıtiert. Bezeichnenderweise fand ich den
einzigen sinnstörenden Druckfehler 1n einem östlichen Zitat dieses Buches,
das oftensichtlich gemeınte mahayanıstische Axıom SHINKU MYOU (die wahre
Leere gleich dem wunderbaren Sein) 1€ wahre Lehre S1UEC das wunderbare
eın übersetzt ist 152

UEDA untersucht als dıe ZWE1 Hauptmotive des Eckhartschen Denkens die Lehre
VO  3 der Gottesgeburt ın der Seele un! VO Durchbruch ZUr Gottheit Wiıe die
Eckhart-Forschung noch 1n jJüngster eıt wıederholt klar herausgestellt hat, ist
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die Grottesgeburt das Zentralthema der deutschen Iraktate un! Predigten des
Meıiısters. Aufgrund der Jlexte entwickelt Veda dıe Besonderheit der eigentümlıch
mıteinander verschlungenen Begriffe Eckharts VO  ; ott un Seele un! findet
1n beiden Begriffen ine VO  w} der tradıtionellen christlıchen Lehrauffassung
abdrangende Tendenz auf dıe neuplatonische Metaphysik des Eınen hın Aus-
ührlich un 1in echt spekulatıver Weıse befaßt sıch mıiıt dem „Bıld-Gottes-dein
der Seele”, VO  w} dessen riıchtigem Verständnis viel tür dıe ckhart-Inter-
pretatıon abhangt. Der platonische Atem der Eckhartschen Bild-Spekulation
ist unverkennbar, doch wiıird ine Auslegung 1mM Sınne der platonisch inspiriıerten
Logosspekulation der Kirchenväter und des augustinıschen Kxemplarısmus, den
auch Ihomas VO  - Aquın lehrt, hne Rückgriff auf dıe neuplatonische Emanations-
lehre den Eckhartschen lexten voll gerecht. UEDA bemerkt scharfsıchtig, W1€e der
Seelenbegriff bei Eckhart in dıe apophatische Theologie hineingezogen ist (80—
82) reilich hne Heraustallen des Eckhartschen Gedankens AUS der christlichen
Iradıition.

Der zweıte eıl der Studie befalt sich mıiıt dem Motiv des Durchbruchs ZUr
Gottheit un! ist in bezug auf das (GSanze des Buches und die JI hese des Verfassers
der wichtigere. Dieser eıl beruht auf einer wesentlich schwächeren textlichen
Grundlage, Was 1mM Falle KEckharts 1n Anbetracht der unzulänglichen Textüber-
lieferung besonders schwer wlegt, Wenn eın (Gredanke LLUT in einem einzigen
Wort der Sanz wenıgen Wortformulierungen aut u1lls gekommen ıst, muß
dıe Einschränkung jenes TOU sonant verba ernstlich CrWOSCH werden, sowohl
SCHh der 1T extunsicherheit als auch N der oft rhetorischen Ausdrucksweise
des Meisters, dıe dieser selbst 1m kirchlichen Prozefß mehrmals als eın Erklärungs-
prinzıp seliner Worte seiner Rechtfertigung geltend macht

ährend der Verfasser sıch 1mM ersten eil der Studie VO  - den Texten Meiıster
Eckharts leiten Jäßt, schließen sıch 1m zweıten eıl se1nNne AaUus den Texten nıcht
immer voll erwıesenen Satze eıiner TIhese ZUSAaMMCN, dıe mıiıt seinen eigenen
Worten formuliert lautet: „Gott und dıe Seele durchbrechen einander,
dafß der Gottesgrund un der Seelengrund ZU Durchbruch kommen, wobel sıch
jedoch ın Wahrheit die Rückkehr des Einen sıch selbst vollzıeht, da der
Gottesgrund als eın eintaltiges Eınes und der deelengrund als eın einfältiges
Eines ein un: dasselbe sind“ 120) Die Seele kehrt €e€1m Durchbruch ZU  b O
heit. der die Gottesgeburt ZUT Vollendung bringt, ihrem Urgrund zurück.
„Wenn dıe Seele 1ın das Eıne zurückgekehrt ist, befindet S1e sich ın dem Kinen,
AauUus welchem S1E nıemals herausgetreten ist 128 UEDA stutzt sıch be1 seiner
KEckhart-Deutung auft Aussagen des Meısters, ber interpretiert aufgrund
dessen, W as als die Dynamık des Eckhartschen Denkens erkennen glaubt, un!
findet deshalb ine letzte Unkonsequenz, „Der Gedanke des lauteren Eins-Seins
mıt dem lauteren Einen“ „beherrscht ZWAaTrTr unverkennbar das Nn Denken
Kckharts“, „WIT| jedoch”, meınt UEDA, „nicht bis seiıner etzten Konsequenz,
ZUr Aufhebung der christlıiıchen Begriffe un! der christlichen Frömmigkeit,
geführt“ (140).

Es besteht weniıg Hoffnung, dafß die Forschung bald einer allgemeın
ANSCHOMMECNEN, gültigen Lösung der vielverschlungenen KEckhart-Probleme
gelangen wırd UEDA führt nde se1nes Buches einıge gegensätzliche
Urteile namhafter Forscher d} nochmals se1ın eiıgenes Krgebnis 1m ben
genannten Sınne formulieren. Nach selner Ansıcht erhebt sich 1m Eckhartschen
Denken ber dem theıstischen Unterbau und VO  e} diesem untrennbar EIN mıiıt
neuplatonischen Begriffen CWONNCNHNCI Oberbau einer Unendlichkeitsmystik,
die logisch dıe theistische Grundlage zerstort. Doch ist dıe Untrennbarkeit der
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zwel Stockwerke EDA erkennt dıes ausdrücklich an) be1i Eckhart bis ZU Schluß
durchgehalten.

(Genau diesem Punkte scheidet sich nach der Auffassung des Vertassers
die Mystik Meister Eckharts VO  w} der des Zen-Buddhismus. Im Zen-Buddhismus
gıbt den (bei Eckhart 1m Grunde aufgehobenen) theistischen Unterbau
nicht, dagegen ist der Oberbau bis ZAULT: etzten Konsequenz geführt. Die Rıchtung
auf das radikale Einssein (be1 Eckhart als ıinnere Dynamık, ber uner{fuüllt, VOI1L-

handen) ist ın der Zen-Metaphysiık der Nıcht-Zweıiheit bedingungslos VOL-

wirklıicht. Da wırd weder dem Nıchts noch dem konkreten Weltding irgend etwas
hinzugefügt. Was dA1ese Metaphysık der Nichtzweiheit bedeutet, verdeutlicht der
Verfasser auf den etzten Seiten des Buches dem VoO  - ıhm scharfsınnıg aufi-
gebauten K  Oan VO  =) der Rose Die negatıve Iheologıe Meıster Eckharts verläuft
weıtgehend parallel ZU Weg der Zen-Köoan, ber der Endpunkt ist be1 Eckhart
nıcht das bloße Nıchts als solches, sondern das Nichts Gottes, ein Nıchts der
Übertranszendenz, das hne ott nıcht gedacht werden annn So führt auch, weıl
(xott diıe Mıiıtte bleibt, der Weg den Dingen und ul eignen Selbst bel
Eckhart notwendig uüber Gott. Am nde ist nıcht (wie 1m Zen-Köan) blofß „die
Rose hne warum”, sondern die Rose VO:  w ott her.

Auf den etzten Seiten dieses Buches ist der metaphysische Standpunkt des
Zen-Buddhismus mıt außerordentlicher Klarheıt aufgewilesen. Deshalb heben sich
hiıer dıe entscheidenden Fragestellungen ab, denen die kritische Auseinander-
setzung einsetzen muß, dıe namlich die Fragen VO Verhältnis zwiıischen negatıver
Theologie un!: Offenbarung, zwiıschen personaler Tendenz un: Einheitsstreben
1n der Mystik. Handelt siıch hier unversöhnliche Widersprüche, der
WI1E stellt sıch, YVCeCiın Personsein un! Eıinssein 1n der absoluten iırklıchkeit des
höchsten Wesens als vereinbar gedacht werden können, das Verhältnis VOL

personaler Offenbarungsmystik den Formen der nichtchristlichen Mystik dar”
Tokio Heıinrıch Dumoulın

Vıet-Nam. Sozial-kulturelle Begegnung. Nr. 1 (1966) 99 S.; Nr. 2 (1966)
83 S: Nr. 3 5 Bestellanschrift: Association socio0-culturelle
Kuropasıe, 1 ’ 1LUC Cardınal Lemoıine, 75 Parıs-5e Jedes eft 4 , —

Vıet-Nam wıird VO  - ın Europa studıerenden Vietnamesen herausgegeben. Die
Heite erscheinen ın zwangloser Folge S1e wollen miıt der Kultur Vıetnams
bekanntmachen.

Hefit wartet schon mıiıt einer Sanz ausgezeichneten Bibliographie auf (81—97),
zusammengestellt VO  ) VuU Hoa Sie gyliedert sıch W1€e folgt Periodica, Allge-
meınes, Geschichte un Kultur, Sprache und Literatur, Religion, Kunst, Staat un!
Verfassung, Rechtsordnung, Auswartıge Beziehungen, Wirtschaft, Unterhaltungs-
ektüre, Erscheinungen 1n Verlagen der DD  z

Heft bringt VOI allem einen trefflichen Überblick uüber die vietnamesische
Liıteratur 43—63 VO:  } NGUYEN-KHANH-HOA. Beachtenswert ist auch der Beıtrag
VO  e} HARRY HAAs GChrısten UN uddhısten 2ın Siud-Ostasıen Möglıchkeiten
des Dıialogs und der Zusammenarbeıt (29—41)

Heft bietet {T:: Tolgende Beiträge: I HEOFRIED BAUMEISTER, Über Sprache
un Denken der Vıetnamesen 25—36); T "LRUNG THANH, Die sonderbare Kraft
des Zen (37—48); Le QUANG ITRUNG, Der Totenkult 49—66 ÄNDRE RKARDT
un! GUYEN THIEN FUV, 72 der Geschichte Vıetnams (67—82) eit
ist 1m ruck
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Leıiter der Assocıatıon socıo-culturelle Europasıe un! Herausgeber Vo  - Vaıet-
Nam ist Abbe Dr NaGuren-Diıinse-IyHı.

unster Werner Prombper

elker, Klaus Die grundsätzlıche Beurteilung der Relıgionsgeschichte
durch Schleiermacher. Brill/Leiden-Köln 1965; XVI U: AD
Ln gbd A

Die Arbeıt begınnt mıt der Beantwortung einıger Voriragen, dıe für dıe
Würdigung der Posıtion e 1 unerläfßslich ist Hıerher gehört

1ne ausfuüuhrliche Darstellung der Methode und Bedeutung der Werke, dıe für
den hier Z behandelnden Gegenstand berücksichtigt werden mussen. Vi geht
der Reihe nach eın auf dıe „Reden“”, dıe „Glaubenslehre“, dıe „Dialektik” un!
schließlich auf die „Hermeneutik”. Die Methoden wandeln sıch dabe1 VO:
Verfahren des Predigers dem des Phänomenologen un: VO  — dort dem des
spekulierenden Phılosophen, dann ber die Methode grundsaätzlıch selber
reflektieren. ine Klärung des Begriffs Relıgion, W1e VO:'  - Schleiermacher
verwendet wird VI stellt fest, daß der Begriff nıcht immer 1m gleichen ınn
gebraucht wird. Es ann gemeınt se1n dıe gestaltgewordene Ausdrucksform, dıe
Frömmigkeit, dıe posıtıve Religionsgestalt, die Relıgiositat, subjektive der
objektive Relıgıon, innere und außere Kelıgıion. eın Hinweıs, W1e das Wesen
der Religion methodisch bestimmen ist. Schleiermacher bedient sich der pha-
nomenologischen ethode, die als Wesensmerkmale der Relıgıon herausarbeiıtet:
Das Berührtwerden durch die Nnum1ınose Wiırklichkeit und dıe persönlıch-
unmıiıttelbare Erfahrung göttliıchen Handelns. Wo sıch diese Merkmale iinden,
lıegt „echte  « Religiosität VOTI. Wenn Schleiermacher VOoONn „ Wahrheit“” der Religion
redet, meınt ihre Echtheit

Als erster eıl schliefßt siıch die einleitenden Erörterungen ıne weitaus-
holende und gründliche Darstellung dessen, W as Schleiermacher für das wesent-
liıche Element 1mM relig1ösen Erleben ansıeht. VT überschreibt treitend den eıil
Die Divination des Unendlichen 1m Endlichen. Grundsätzlich sınd tur Schleier-
macher die religiöse Erfahrung un: das relig1öse Erleben „objektbezogen“”,

wıird erfahren dıe „Num1ınose Wirklichkeit“. Die Gottheit ist 1Iso das
Gegenüber aller relıg1ösen Erfahrungen. Das Subjekt spricht nıcht mıiıt sıch selbst.
Auch das „schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl”, das oft milßverstanden wurde
als Beziehungslosigkeit, ist Sanz un! Sar objektbezogen. Näherhin begegnet
der relig1ös Erlebende dem Numinosen 1mM Endlichen und Irdischen, sofern
S1e Erscheinungen des Heılıgen sınd Mıt dieser Auffassung häangt der Begriff
der UOffenbarungN, den Schleiermacher vertritt. Offenbarung ist für iıh
jede Kundgebung göttlıcher Wirklıichkeıit, un! ZWar 1ın den mannıgfachen
Gestalten der innerweltlichen Wirklichkeit. Insbesondere sıeht 1m Individuum
als solchem eınen solchen Ansatz, das Kwige 1m Zeitlichen finden, denn
weıst er sıch hinaus auf das Absolute. Doch ist das Individuelle, Menschliche,
un! überhaupt das Endliche immer unvollkommene Huüulle des Unendlichen un:
Heiligen. Das Göttliche entäußert sich dann seiner Unendlichkeit un! erscheint
oft 1n dürftiger Gestalt unter den Menschen. Nun sınd die Voraussetzungen
Oonnen, nochmals un! SCHAUCT dıe Kiıgenart des relig1ösen Erlebens bestim-
INeEN. Die subjektiv-psychologischen Voraussetzungen lıegen In der Aufnahme-
fahigkeit und -bereitschaft, dıe als unveräußerlicher Bestandteil des mensch-
lichen Geistes angesehen werden. Der Vorgang des relig1ösen Erlebens selber
ist eın Geschehen eigener Art, das sıch nıcht auf Denken un! Handeln zurück-
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führen Laßt Was dämit meınt, ist die Unableitbarkeit Aaus Metaphysik Uun:
Moral Positiv kennzeichnet Schleiermacher das Wesentliche aller relig1ösen
Erfahrungen als „Anschauung un Gefühl des Universums“. Beide Gefühl
un! Anschauung sind ine durch dıie Aftektion veranlaüßte unmittelbare Tätıg-
keit uUNsSCcCICS Geistes der „Gemüts”, gemeınt ist ine Tätıgkeit des SanNnzen
Menschen. Es handelt sıch ine vor-bewulßlte un! vor-begriffliche Kınheit,
dıie beıde bılden. S1ie werden durch das Handeln der Gottheıiıt affızlıert, und als
Reaktion gehen 1U VO Subjekt dıe verschiedenen Ausdrucksformen In den
posıtıven Religionsgestalten hervor.

Damıt befalst siıch der Vfi 1mM zweıten Teıil, den überschreibt: Die posiıtıve
Religionsgestalt 1n Verstehen und Mißverstehen. Nun wendet sich die Betrachtung
den Objektivationen des relig1ösen Lebens Der Reihe nach werden behandelt
Die Mannigfaltigkeit der Religionsgebilde und ihre Berechtigung, Ja Notwendig-
keıt; sodann der geschichtliıche Charakter der Relıgion; damıt zusammenhängend
dıe Frage nach den Faktoren, dıe AA Bıldung der Religion haben kommen
lassen, und die Frage nach dem 1nn un! 1el der Entwicklung der Religions-
gestalt. Schließlich wiıird noch die Auffassung Schleiermachers VO  - einer „natür-
lıchen“ Religıon, einer Art „Reichseinheitsreligion” geboten. Er lehnt eın solches
Gebilde ab, da alles andere, 11UT nıcht natuürliıch ist Wenn auch ine phänome-
nologische Betrachtung der konkreten Formen auf dıe vorher genannten Wesens-
elemente stößt, g1ibt ben diıeses Wesentliıche immer LU ın einer geschichtlich
falßbaren, individuellen Auspragung.

Das unmittelbar relig1öse Erleben 1n Anschauung und Gefühl als tragender
Grund un: die gestalteten Ausdrucksformen der Relıgionen machen das N}
relig1ıöse Leben au  Z Im drıtten eil geht AL 19888  $ nochmals eigens eın auf den
Ausdruckswert der Objektivationen des relıig1ösen Eirlebens. Schleiermacher WIT'!
nıcht müde, den Symbolcharakter dieser Ausdrucksformen betonen. Sie sind
nıe adäquate sondern 1LLUTXr inadäquate Ausdrucksmittel. Interessant un! manche
Einsichten VO  w} Jung vorwegnehmend ist die Ansicht, daß sich der
göttlıche Geist der Darstellungsmittel bedient bzw. s1e anknuüpfit, die ın der
durch die menschliche Intelligenz 1n Besitz SCHOMMECNEC: organısen 'Totalıtat
bereitliegen. Neben den anschaulichen Ausdrucksmitteln steht die Bemühung, das
relıg1öse Erleben begrifflich fassen, systematısıeren. Was immer dabeı

ıst, ist „Erleben aus zweiıter Hand“ Schleiermacher meınt nıcht da
dıe Religion hne alles Gedankliche auskommen könnte. Er widerspricht jedoch
immer wıeder den Versuchen, dıe Reflexion ber die Religion mıiıt ıhr selber
gleichzusetzen.

Die Arbeıit schließt mıiıt eıner Vergleichung der Anschauungen Schleiermachers
mıt denen, die Rudolt tto vertritt. Die Wahl fAällt auf Ötto, weıl in ihm,
der SCIN als „Schleiermacher redivivus” bezeichnet wird, vieles VO  ; dem, was
Schleiermacher erarbeitet hat, seine Fortsetzung un: Vollendung fand So ist

bel der Methodik der Religionsbetrachtung, be1 der Divination des Heiligem
1m Endlich-Irdischen, bei dem Bemuhen eın adäaquates Verstehen der kon-
kreten Religionsgestalten un! der Wertung des Symbolcharakters dieser Formen.
Die VO. NT anfangs hervorgehobene Bedeutung Schleiermachers für den Prozeß
einer tfortschreitenden Überwindung der rationalistischen Beurteilung der Religion
WITF: jedem Leser dieser klar und gründlıch geschriebenen Arbeıt als voll be-
rechtigt erscheinen.

Hennef Erıich Grunert CSSR
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VERSCHIEDENES
Boros, Ladıslaus: Im Mencchen (zott begegnen. Matthias-Grünewald-
erlag/Maınz 967 164 5., 9,50

Wır sprechen viel VO  $ den Schwierigkeiten des modernen Menschen, Gott
erkennen. Was uns nottut, sınd KEinweisungen 1ın die Erfahrung Gottes heute

führt S1e ın der Form VO  = Meditationen ber dıe Grundtugenden des Menschen
VOT; denn „indem du den Weg ZU Bruder iindest, wirst du einem echten
Menschen un: gelangst zugleich ott“ Jedem, der gerufen ist, andere
auf den Weg ott weısen, Iso auch den Missionaren, ist dieses Buch für
das eigene geistlıche Leben W1€E für die praktısche Verkündigung sechr
empfehlen.

Münster Waldenfels S
Kngelmann, Henri: kannn nıcht mehr glauben Übersetzung und
Bearbeitung VO Dr August Rex-Verlag/Luzern-München 1965;
132 S E DM 6,80

Die Bemühungen des Verfassers gehen dahın, den Schülern un!: Schülerinnen
der höheren Klassen Überlegungen 1efern über d1e wichtigen Probleme, diıe
sıch Aall ıhren heranreifenden Glauben und iıhren sıch fIragenden und festigenden
moralischen ınn stellen.

Vf bringt se1ine Ausführungen hne großangelegten wissenschaftlichen Auf-
wand. Er erortert die Fragen, dıe sıch auf den Glauben un: seinen Wahrheits-
gehalt beziehen: Gott, das Problem des Bösen und der Freiheit, Jesus Christus,
die Kirche Marıa. Er behandelt auf lebendige Weise 1Ihemen WI1Ee Sakramente.
Gebet, Sünde, Liebe

Das Buch ist dazu geeıgnet, jungen Menschen helfen, den 1Nn ihres
Lebens finden 1ın der aufrichtigen und persönlichen Begegnung mıiıt dem
lebendigen Christus un! dem persönlichen Gott

Münster Z RSa Khoury
Etudes SUTr les ınstıtuts seculıers. Tome II1 Textes choisis et presentes
Par Jean He yver: S (Gollection «JTextes et Etudes theologiques»)Desclee de Brouwer/Bruges 1966: 774 P, F 225,—

Plut  ot quc de fonder unNnec VUÜU! consacree aAau. instituts seculiers, le
Beyer, quı s’est speclalıse dans domaine, refere reunir unNe serije
de volumes les etudes PAaTrucs ans differentes TEVUCS SUr suJet. ajouted’ailleurs des artıcles inedits. Le volume quı vıent de paraitre, est le troisieme
de la collection. Comme le voıt, il s’agit d’un instrument de ravaıl precieux
POUTr LOUS CuxX quı s’interessent la place et L/ L’avenir des instıituts seculiers
ans l’Eglise. La plupart des etudes reunies dans volume sont precisement
Consacrees 0 la echerche du caractere PIODIC de l’apostolat des instituts seculiers.
On CMAaTquera Aaussı les artıcles consacres AaU.  D instituts seculiers POUTF pretres.uel est le SCNHS de C consecratıon Dieu ajoutee la V1e seculiere, laiquesacerdotale, quı n engage pourtan' pas ans PE  etat relıg1eux?Recife (Bresil) C’omblin
Franzen, August: Kleine Kırchengeschichte (Herder-Bücherei 2377238Freiburg 1965, 399 S 4,95

Eine Kıirchengeschichte als Taschenbuchausgabe schreiben, ist sicherlich 1ın
mehrfacher Hinsicht eın Wagnis el Mıt der Kleinen Kırchengeschichte des Frei-
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burger Ordinarıus FRANZEN kann INa  ®} dieses Wagnis als 1m großen un Sanzecnh
gelungen ansprechen. Auf rund 400 Seiten bıetet uns der Vertasser ın gut les-
barer Form einen Überblick über dıe eschichte der katholischen Kirche VOon ihren
Anfangen bıs ZUTC Gegenwart, wobe1l uch die „heißen Eisen“ nıcht
werden. Daißs der Verfasser sıch bemuht hat, dıe aktuellen Fragen jeweıls nach
dem neuesten wissenschaftlichen Stand herauszuarbeiten, verdient besondere ÄNn:-
erkennung. Wenn 1M folgenden einıge Ausstellungen gemacht werden, sollen
diese den Wert des Buches 1ın keiner Weise mindern, sondern LLUT als Wünsche
un! Anregungen für iıne spatere Neuausgabe diıenen.

Da diese Kirchengeschichte ohl nıcht 1n erster Lıinıe für Iheologen un! des
Lateinischen kundıge Leser gedacht 1st, hätte ine Reihe VO  - Ausdrücken erklärt
werden mussen: „inkarnatorisches Prinzıp der Kıirche“ (46); „Apophthegmen”
(103) „ratıone peccatı”, „Caput christianitatıs”, „arbıter mundı” (alle 214);
„Causdal mal0res“ 216 „parı pletatıs affectu“ 302 „Kudumi“ 323)

Der Begriff „Rechtsstaat“ hat für uns heute einen solch CHNS begrenzten Inhalt,
dafß 11a  e iıhn ohl nıcht auf den römischen Staat anwenden dart. Fast ironisch
klingt C5S, WCI111 gerade das Kapıtel über die Christenverfolgungen 1m römischen
Reiche mıiıt dem apodiktischen Satz begıinnt: „Der römische Staat WaTr ein Rechts-
statt“” (53) Mißverständlich ist die Behauptung, die Übungsbücher und (Gsram-
matiken des Erasmus hätten dazu beigetragen, „das Lateıin ZUTI Gelehrtensprache

machen“ Latein WAar schon 1mM Sanzen Miıttelalter diıe Gelehrtensprache.
Wenn V OIl Papst aul 111 gesagt wiırd, SsE1 Sfur se1in hohes geistliches Amt

S alnızZ un! Sar nıcht geeignet” BCWESCH, un! dann anschließend ıne I1 Reihe
bedeutender Leistungen dieses Papstes aufgezählt werden 299) ist das Urteıil
doch ohl schart.

Auch Taschenbücher sollten möglichst treı von Druckfehlern se1N. Hier gyäabe noch
einıgeL  S 77 „homousois” sta „homousios”; „Dreikapitalstreit”
st „Dreikapitelstreit” ; 100 „hätte” st hatten”; 105 T OUFr- st „Tours“;
110 „Was” ST Aa 248 „der St „des 118 „Romantik“ s{ „Romanıiık“”;

312 Caraira: st C arata-s 320 „Sudosteuropa” st „Südwesteuropa ; 353
„ersthaft“ ST „ernsthaft“:; 351 „es st SCr Störend wirken auch dıe Doppel-
tormen: Chalcedon (85) und Chalkedon (110); Vandalen 93) W andalen 110)
Alemannen 126) U, Alamannien 132) Mıt den Substantiven auf -un$s sollte
11a4  - vorsichtig se1N, sSonst ergeben sich unschöne Wöorter W1€e „Bestreitung” (1 B
„Bannung“” 182) „Beauftragung” 206) Das Register ist lückenhaft. Eıs ftehlen
Notger (Notker), Ulrich VO  - Augsburg, Brigıitte VO  - Schweden, Bessarıon, Maı-
mon1des, Torquemada, Capranica, Gapiıstrano, Leibniz, de Maıistre, VO  } Ket-
teler, Bea

Der Missionswissenschaftler wırd bedauern, da dıese Kirchengeschichte für
die Missionsgeschichte se1it 16292 („Propaganda”) LLUTL: zwoltf Zeılen AUS: Verfügung
hat 362), während der „Kiırche 1mM Dritten Reich“ acht Seiten gewıdmet werden.

Dr Joseph Dephoff MSCHiltrup

Gaechter, Paul Die lıterarısche Kunst ım Matthäus-Evangelıum Stutt-
garter Bıbelstudıien, 7) Katholisches Bibelwerk/Stuttgart 1965; 8Q S

4,80
Angeregt durch Hermann Cladder der 1919 nachwies, daß das Mt-Ev

einen künstlichen und zugleich kunstvollen Autfbau hat), schrieb (JAECHTER
seinen großen Kommentar über das Mt-Ev (Innsburck 1964 nach ähnlichen
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Anordnungen. DIie Studie ist der Lehrform des Kvangeliums nachgegangen und
zeigt praktischen Beispielen, W1€e stark auch der Erzählstoff kunstvoll geformt
wurde; bevorzugt wird dıe mehr der weniıger deutlich erkennbare symmetrische
Form, Was a 1mM Leidensbericht nachzuweisen ist (33—35 Ahnlich sind
Parabeln un! Spruchgut 1ın den „Reden“ nach bestimmter Regel (chiastısche
SymmetriI1e) aufgebaut worden. Eıine tür den TIheologen und gebildeten
Leser reizvolle Studie.

Münster Helga Rusche

Greinacher, Norbert: Die Kırche ın der stadtıischen Gesellschaft Il Schrif-
ten S: Pastoraltheologie, Band VD Matthıas-Grünewald-Verlag/Mainz
1966 419

Nous voudrıons attırer L’attention SUur l’importance exceptionnelle de lıvre
POUT tout CUu*X quı s’interessent "’avenir de l’Eglise dans la cıvılisation urbaine.
”auteur Invoque le patronage de o b da dont le lıvre Großstadtseel-
GEC, Paru 1908, figure aujourd hui des S18NES precurseurs de la
pastorale d’aujourd’hui. Nous POUVONS Pe YJUuU«C l’ouvrage de (JREINACHER
constıtue ul de toutes les recherches faites depuls lors SUuT la pastorale
urbaine, a1nNsı UJUC des resultats des scl1encCeEs humaiınes quı etudient l’urbanisation.

Le lıvre est divise quatre partıes, d’aılleurs de longueur inegale. L PIC-
miıere 110 US presente 19881{  'a synthese des donnees historiques et soc1ologiques quı
NOUS permettent de 1L1O0US representer le phenomene d’urbanisation auquel NOUS
assıstons moment. Le theme princıpal de l’expose, est QUC l’histoire et la
sociologie sont d’accord POUTF 1NOUS 1re qUC la V1e urbaıine represente 1a poıinte
avancee de la cıyvılısation. La socıete urbaıine represente tou]jours la phase la
plus evoluee de la culture. Nous POUVONS SU1Vre le deroulement de theme

travers le deroulement de l’urbanisation, qUuU«C Ll’auteur LLOUS presente L’aide
des meılleurs hıstoriens de la ville, et e 1
Toutes les crıt1ques de la V1e urbaine, 61 nombreuses des ages, ont
toujJours V1SC les nouvelles formes de la V1e soclale, TCUVE quc c’est ans les
vılles que«e s’elaborent les schemas de la VIE collective. Car la socıete
urbaine constitue phenomene soclal NOUVCAauU Jle CNSASEC Lhomme dans
t1ssu de relatıons quı modifhient les condıiıtions de la VIie socıale. La amılle change
CC L’urbanisation. est de meme du voısınage. Par ailleurs, la V1e introduıt
des rapports SOC1aUX, YyU«C la socıologie urbaine etudie. La socıete urbaine
distingue pPar S0  w dynamısme, mobilıte, UuU1llc tendance ratıonalıser et
materialiser la vIie. JIle promeut la fois Lindividualisation ei la soclalisation.
1le diffuse thos de consommateurs. UNe developpe uNe Consı:ence de
creativite.

La deuxiıeme partıe releve de la sociıologie religieuse. lle met evıdence
les T£S entre la religion et L’urbanisation. La relıg1on Joue grand
role lors de la fondation et de l’integration des premıeres socletes urbaines.
Mais, PCU PCU, la socıete urbaine reagit SUT la relıg10n. Par applıcation du
PTOCESSUS de rationalısation ei par L’effet de la ditfferenciation soclale, la socıete
urbaine tend - la secularisation. (GREINACHER montre cComment cCe evolution
est visıble ans le Cas du christianisme. Celui-ci d’abord >“  SQU phenomene
urbain. Au Nn age 11 ]joue grand role ans la V1IeE urbaine. CGependant
NOUS assıstons double PTOCCSSUS de secularisation soclale ef d’eloignement
de l’Eglise (Entkirchlichungsprozeß). ] ,’auteur 110 US5 montre, s’appuyant SUuT
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les etudes recentes, la situation actuelle de l’Eglise catholique dans la societe
urbaıne. L’Eglise S Yy trouve dans une sıtuatıon pluralıste. Jlle controle plus
L’entierete du phenomene relıgieux. Jlle doit affronter la CO  Gc d’autres

Or, SCS structures SoOnt pasS adaptees au  D4 condıtions de la V1e urbaine,
qu1 la met SsoOuvent ans u11l  (D sıtuatıon desavantageuse POUFTLF resister CC

SE D’un mot peut 1re quc la societe urbaıne INaTYyUuCc la fın de la
Volkskırche.

La tro1sıeme partıe est U1LlCc reflexion theologique SUT cCe sıtuatıon. La societe
urbaine favorise le mouvement de desacralisatiıon qu1 repond la revelatıon
chretienne. Aux sStructures de la V olkskırche, impregnee ENCOTE des categories
de la sacralısatıon, elle substitue la personnalısation de la fo1 et l’integration
des Croyants ans unl  g Vv1ıe communautaıre. Aux structures patrıarcales d’autrefois,
elle substitue 1a communaute OUu les laics entent membres actıifs. L’Eglise
doıt s adapter AUZX SiIructiures de la V1e urbaıine Sans S Y alsser enfermer d’une
maniere quı la paralyserait. Vis-a-vis du monde, l’Eglise apparaı dans
mıss1ıon sacramentelle, ma1ls elle SYy me  le plus SOUS la forme de Volkskirche.

La quatrıeme partıe est plus dırectement pastorale et cherche les nouvelles
StEructures de l’Eglise dans la socıete urbaıne. Celle-ci exıge AUSSI un rationalı-
satıon de l’Eglise, ONC des plans de pastorale. Le scheme tondamental quı
inspıre pastorale, c’est l’Eglise communautaıre, la Gemeindekirche. Cette
ee de communaute s inspiıre de celle de Weber est le petit STOUDC
OUu les lalıcs ONtT consclence qu 11 s’agıt de leur affaire. La paroisse n est pas UuNC

communaute, qu elle est L’affaire du clerge. (SREINACHER trouve la
realisatıon de communaute dans l’ıdee chretienne de communaute
d’Eglise locale. la voıt realısee ans les communautes du OUVEAU TLestament.

voıt ans Ce‘ communaute le lıeu de la charıte Iraternelle. la voıt
tormer autour de la parole et de L’eucharistie. Ce qu1ı la caracterise, est le
caractere volontaire de ”’adhesion. est Pai la YyucC la difference est la plus
sensıble MC la VolRkskırche. Par aılleurs, Ce Gemeiundekırche SUDPOSC unl
revıisıon des miınısteres. Jle est m1ss1ıonNAaLreE, Oouverte VeIS le monde. Elle exıge
un  (D renovatıon du ro  le de la amılle. Enfın dans le tissu de la socıete urbaıine,
C conception SUPPOSC de nouvelles sStructures. taut toujours UNlc structure
terrıtor1ale. Mais 11 taut refaire les elements. Nous A4UTOMNS le STOUDC de
voısınage, le quartier, la paro1sse terriıtoriale, le doyenne et la reg10n pastorale.
Maıs cote de 1a structure territoriale, l un  D Structure fonctionnelle, quı
s’adresse Aau.  D4 hommes ans les autres 1mens1ions de leur V1e urbaine.

Comme le voıt, l'ouvrage est domine par la dıstınction entre Volkskırche
et Gemeindekirche. On peut demander S1 ans les faıts reconnait 1en unllc
dilfference AUSS1 tranchee. L’Eglise actuelle a-t-elle vraıment abandonne tOus
les traıts d’une Volkskırche? Est-il concevable YJUC cela soıt possıble? Faut-il
le faire? N’y a-t-ıl pas changement dans Levolution de la Volkskırche plutöt
gu une suppression” Par aılleurs peut-on 1Te UJUC L’ıdee de Gemeindekıirche
epulse vraıment la revelatiıon ecclesiolog1ıque du OUVEAU Testament, notamment

qu1 le rapport entre l’Eglise et les peuples? La structuration totale
de l’Eglise SOUS CcCe forme de G(Gemeinde pourrait-elle evıter le danger de
suburban captıvity 61 caracteristique des nouvelles adaptatıons de l’Eglise ans
la socıete urbaıine? Comment evıter la privalısıerung du christianısme? D’autre
part, l’ouvrage sıtue dans I’hypothese d’une secularısation phenomene
fondamental de la soc1ete urbaiıine. Peut-on condenser dans la secularısatıon
l iımpact relıgıeux de L’urbanisation? On auraıt ıme AauUss1ı comprendre les aspects
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positifs de l’urbanisation SUur la formation du sentiment relıg1eux. La theorie
de la secularisation parait reduire Ooutfe l’influence efifet negatıf (bıen YyUC
valorıse positivement). Maıis, 5Sanmns doute, POUTr mettre relief l’apport positif
de la socıete urbaıne, auraıt-ıl tallu etudier 2USS1 quc«c represente la ville
elle-meme. Celle-ci reduit PaS mode de VIE de la socıete urbaıne. 1lle
est etre NOUVCAau

(Cles CINATYUCS n ont d’autre but qu«c de metitire relief Ia grande ımportance
de l’ouvrage, quı tera date ans L’histoire de la theologie pastorale.

Recife (Bresil) Comblın

Jaffe, Aniela: Der Mythus UO ınn ım Werk v—VO  x Jung. Rascher-
Verlag/Zürich und Stuttgart 1967; 15859 S 1150

Le tıtre de cet OUVIaASC relativement court ma1ls fort dense rend tres
1en le contenu S1 le iranspose sult cComment Jung est-11 VCLU
thematiıser le SC115 de Lexistence resultant de L’inter-action de la consciıience
et de Ll inconscient et quelles attıtudes decoulent.

JAFFE quı redige OS Jung, tout la lın de vie, et edite, apres
mOoOTt, SO  - autobiographie (Erinnerungen, I räume, G(Gedanken UvoO:  s

ung etaıt qualifiee POULF 1en unl telle tude Avec finesse,
perspicacıte et CONCIsS1oN elle developpe theme central de oute ’ oeuvre
Jungienne. Apres avolir precise quelques donnees psychologiques (inconsclent,
archetype, relıg10n, experience interieure, indıvyıduation etc.) les mettant
parallele VEC les donnees d’autres domaınes (symbolisme relıg1euxX, cabbale,
alchimie), elle degage la portee des considerations Quc Jung cConsacrees - la
relıgı1on et SCIHS de la V1ieE

resulte OUVIaSC tres eclairant. n est cependant pas facıle,
qu 1l SUPPOSC un  (D connaıssance approfondie de L euvre tOuft entiere de Jung,

partıculiıer des aspects clinıques quı sont Supposes COMNMNUS Par cCon({ire, l
clarıfıe 1en des points, qu'1 TamMmasse et unılle quelques lıgnes de force
de L euvre Jungienne. Nous CFO Y ONS YyJuc lıvre peut rendre SEervVıce tant
qu introduction systematisce - la pensee et Au  ba convıctıons de Jung:; mais 11
SCra urtout interessant tant QqQu«c synthese fouillee et equilıbree POUTF tOus
CCEUX quı connaıssent la psychologie analytique.

ouvaıin Hostie D
Zweites Vatikanisches Konzil: Konstitution über dıe Kırche Lateinisch
und deutsch, mıt einer Eıinleitung VO:  - Joseph Katzınger. Verlag
Aschendorff/Münster 1966:;: 184 S :art 9 —

Die Konstitution Lumen gentium ist wohl einer der wichtigsten Texte, die das
zweıte vatikanische Konzıl verabschiedet hat Sie wırd noch lange dem Fach-
theologen W1€e auch dem Gläubigen hne besondere theologische chulung
Nahrung ZUT Meditation und ZUr Reflexion bıeten. So kann INa  - enn auch
diese Neuauflage des lateinischen Textes mıt einer VO  w} den deutschen Bischöfen
genehmigten Übersetzung 1Ur begrüßen. Die Kınleitung VO  - Joseph Ratzinger
ıst ‚War kein Kommentar des Textes, führt ber 1ın die Problematik der Konstitu-
tıon eın und deckt die Grundzüge der hıer wiıedergegebenen Ekklesiologie auf.
Register verschiedener Art machen das Werk eiınem Arbeıtsiınstrument VO  ;
höchstem Werte

Aalst (Belgien) Gatzweiler
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Kreıider, Thomas Was Sagt das Konzıl uUber dıe Kırche? Matthıias-
Grünewald-Verlag/Maınz 1966 49 S 9,80

Ge volume taıt partıe d’une collection de vulgarısatıon destinee presenter
les ense1ignements du Concile d’une anlere synthetique autour de quelques
grands suJjets tondamentaux. Icı, l s’agıt de l’Eglise. L’auteur reunıiıt les themes
concılıaires AauUtfOUr des tıtres sulvants: le peuple de Dieu, la sacramentalıte de
l’Eglise, le miıinıstere ep1scopal, pretres et lalcs, la saıntete ans l’Eglise, la V1e
relıgıeuse, Marıe dans le mystere de l’Eglise. ”auteur parfaıtement realıise SO  —

proOpO5S. Les pretres et les laics recoıvent excellent instrument de ravaıl quı
leur permet{ra de SU1Vre V 6C plus de fruit la ecture des documents concıliaires.

Recife (Bresil) GComblın

Lexıkon Jür T heologıe un Kırche, herausg. V, Josei Höf un arl
ahn 7 (Schluß-)Band: Teufel hıs Zypern Herder/Freiburg 1965
„Mıt dem and ist der alphabetische eil des ThK redaktionell ZU guten

Abschluß gekommen“ leıtet dıe Verlagsschriftleitung einen Begleitbrief die
Bezieher des weltbekannten un:! der deutschsprachigen katholischen gebildeten
Welt schon unentbehrlich gewordenen Lexikonwerkes e1n un: kündet gleich-
zeıtig d  ‚9 dafß neben einem austführlıchen Registerband noch ZwWweE1 weıtere Kr-
gaänzungsbande folgen werden, die saämtliıche Dekrete des Vaticanum 11 un seıne
wichtigeren Dokumente 1ın lateinischer Sprache W1€e offizieller 1mM Auftrag
der deutschen Bischöfe erstellter deutscher Übertragung bıeten werden. „Dazu
wird”, verbreitet sich dıe Ankündıgung weıter, „ähnlich WwW1€e be1 einem biblischen
Kommentar, ein VO  =) den malßgeblichen Konzilstheologen verfaßter historischer
uUun! theologischer Kommentar geboten, der 11 darüber Aufschlulfß geben wird,
welche Fragen das Konzil beantworten wollte un! beantwortete und welche
nıcht Am nde der Konzılsbäande wiıird mıt SCHAUCH Verweisen auf das Konzıl
un auf dıe ommentare jeder einzelne der zehn alphabetischen Bäande registriert,
der nach dem Konzıl und den Ereignissen der etzten Jahre einer Korrektur
der Erganzung bedarft. SO bleibt das ‚1hK auch in der nachkonziliaren eıt
aktuell“.

Wır begrüßen diesen Entschluß des Verlages als außerordentlich dankenswert:
denn nach den beiıden Fachgebieten > Zeitschrift hın, dem relig10onswiıssen-
schaftlichen W1E dem missionswissenschaftlichen, dürfen siıch die Fachleute WwWI1e€e
Liebhaber dieser Sachgebiete reiches un! wertvollstes Materıal erwarten. Diese
Aussicht ist angenehmer, als der 1U  —$ kurz besprechende Schlufßband der

spezifisch relig10ns- und missionskundlichen Beiträgen armste des yanzen
Werkes ist, W1€e das die alphabetische Anordnung der tichworte ben NVCI -

me1dlich macht Die relevanten Artikel AT Allgemeinen Religionskunde S1IN!
rasch aufgezählt: Teutel, Tod, Totenbräuche, otenkult, Iraum,
LTugend, Wıedergeburt, Wort, Wunder, Oa Zarathustra.
Die Beiträge ZUT katholischen Missionskunde erschöpfen sich ın kürzeren Artikeln
uber aan Thomaschristen, Vıetnam, el Väter.

Dafür se1 W1€e 1ın früheren Besprechungen noch hingewıesen auf einıge Beitrage,
deren allgemeıne philosophische der theologische Relevanz groß ist,
auch besondere Anliegen der allgemeinen Religionswissenschaft berühren und
beleuchten können. So S1N!' die grohben Artikel über g 1 selbst der
ber Ihomas und Ihomiısmus, über bel, Wahrheit A, von

genuınem Interesse un auch VO  e erheblichem informativem Reichtum. Der
Schlußhband ist wıederum ausgestatiet mıt einer Reihe VO  - typographisch VOrzug-
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lıchen Karten ZU Verbreitungsgeschichte einzelner Orden (wie der Antoniter, der
Dominıikaner, der Zisterzienser) SOWI1E ZUT Kırchengeschichte einzelner Bıstumer
Irier, Utrecht) WI1Ee anzCr Länder (Ungarn, I'schechoslowakei, Vereinigte Staa-
ten  9 Zentralafrika), terner mıiıt TEL Tafeln (19 Bilder) Z Urkundenwesen.

Auf das nunmehr 1m wesentlichen abgeschlossen vorliegende Werk zurück-
blickend, ist I1a  — versucht, sıch iragen: Wird das NECUC ‚IThK 1U  - wiederum
die gleiche Zeitspanne VO  w} nahezu eiınem Menschenalter W1€E se1ine Auflage
(1930—38 erstellt), 1Iso bıs nahe die Jahrhundert- bzw. Jahrtausendwende
heran der SaNzeCcn gebildeten Welt 1m deutschen Sprachraum dıe Sicht der
katholischen Iheologie 1n allen ıhren Hauptzweigen vermıiıtteln imstande
sein”? Oder W as reilich nıcht dasselbe ist wiırd dıe Welt die christliche
WIE die pluralıstisch indifferente) auf solche Dauer hiınaus ihre Informationen
über alle Catholica daraus schöpfen wiıllens sein? Wir fürchten, 1€eSs nıcht
hne weıteres zuversıchtlich bejahen können. AÄAus mehreren selen hiıer dafür
1Ur we1l Gründe namhaft gemacht, hne dafß dıe Unsumme VO  w Arbeit, diıe 1ın
den ber 000 Artıkeln des 'IThK aufgespeichert lıegt, auch NUuUr 1m
geringsten verkannt der geschmälert werden soll

Einmal mochten WIT ine beträchtlich lange Reihe VO  w Beiträgen SAr Kıirchen-
geschichte ausschließlich intormativ finden die JT atsachen außerlich
regıstrıerend hne jede Andeutung ihres Wesen un: Sendung der Kırche

wagenden inneren Gewichtes. Es WIT dies ZU größeren eıl dem
karg bemessenen Raum tür die meılsten dieser Artikel lıegen (wobei iragen
ware, ob nıcht doch durch Verzicht auft ine erhebliche Anzahl VO  e} Stichworten
Von vollıg okaler Bedeutung jener Raum erweıtern SCWECSCH wäre);: DU
kleineren eil ber scheint uns auch einer immer noch nıcht Sanz über-
wundenen allzu apologetischen Einstellung lıegen.

Es ist D eın ungeheurer Unterschied, ob {iwa ine konfuzianisch eingestellte
Regierung 1n China blutige Verfolgungsedikte die Buddhisten erläßt und
S1e durchführt (wie {wa 1m Jahre 544 Tr der ob dıe Kirche Christi iın
iıhren zentralen Organen Z Miıttel der Inquisıtion greift und handhabt nıcht
1Ur ın eıner momentanen schockhaften Verwirrung der Geister infolge akuter
Gefahr (etwa Ausbruch der Albigenserwirren), sondern Jahrhunderte hindurch.
Was wiegt das oft hervorgehobene Mäzenatentum vieler Kenaissance-Päpste
gegenüber dem, W as VO  H iıhnen versaumt wurde bıs 1ın die Tage des Irienter
Konzils? ÖOder, ein konkretes Beispiel anzuführen, ist ohl das 505 Saeculum
obscurum jene ber 150 Jahre währende schmachvollste Entwürdigung des
Kömischen Stuhles genugend gekennzeichnet durch jenen Beıitrag ın
206, der VOT allem nıcht vergißt hervorzuheben, dafß „LrOLZ aller Schwierigkeiten
der Kirchenstaat erhalten blieb und se1ine Ansprüche nach Suden und Norden
teıls verwirklıchen, teils starker betonen konnte“? der lıest INa  - 1m Beıtrag
ber Clemens eın Wort darüber, daß C der anfangs den unglücklichen
Templerorden den Fängen e1nes Philipp des Schönen entreißen wollte, schließlich
ıIn sklavischster Hörigkeit ihm gegenuüber ıhrem Untergang mitschuldig wurde
und auch seinerseits dıe Folter un: den Feuertod über ungezählte Unschuldige
befahl? Wie hell strahlt dagegen die diamanten klare Urteilssicherheit des el
richters Dante. des politisch hoffnungslos utopiıstischen Poeten! Über den
Borgia-Papst lex ander VI steht 318) lesen, ın der Auseın-
andersetzung mıt Savonarola habe staatsmännische Mäßigung bewiılesen, und
seın schrankenloser Nepotismus (wenn INa  } se1ıne Hörigkeit gegenüber seinem
Sohne Cesare BorJa ezeichnen will) habe der Kirche politisch besehen
noch Gewinn gebracht (durch dıe VO  } jenem durchgeführte Unterwerfung der
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Romagna und der Marken). Das abschließende Urteil über stehe daher noch
Aau5s5 (Man vergleiche solcher halbversuchter Weißwaschung einer Gestalt auf dem
Papstthron, über dıe VO Wesen der Kirche her gesehen in der Beurteilung Jangst
eın wanken mehr möglıch scheint, gegenüber dıe ausgezeichnete Charakteri-
sıerung t{wa des Garaffa-Papstes aul 1n 111 200 f 9 die uns WIE dıe
übrigen Beiträge aus derselben Feder als eın Muster erscheinen möchte solcher
VO  - der Aufgabe her gesehenen, 1n aller Gedrängtheit doch das Wesentliche
schöpfenden Kennzeichnung).

Man wırd mıt echt einwenden, derartige Diskrepanzen selen 1n vielbandıgen
lexikographischen Werken, sich Hunderte VO  - Hiıstorikern 1n die Bearbeıtung
der tichworte teilen mülßten, doch völlıg unvermeidlich. Das ist durchaus a

zugeben, und WIT möchten hier LUr der Hoffnung Ausdruck geben, möchte
sıch analog twa dem gewaltigen Umbruch un! Aufschwung 1n den Biıbel-
wissenschatten uch 1n der katholischen Hıstoriographie 1n der Zukunft noch
starker eın Abrücken VO  - apologetischen JTendenzen durchsetzen: 1n dem Maße,
W1€e WITLr sehen, da der Zertall der rein politischen Machtpositionen der Kirche
NUur der Stärkung iıhrer eigentlichen Aufgabe zugute gekommen ist, sollte doch
ohl auch 1n diıe Vergangenheıit zurück der lick dafür freier werden, W1€e VOI-

hängnisvoll jene Verkettungen 1mM Grunde sSteits SCWCSCHN sınd und W1E iraglich
jeder Irıumphalismus 1n der Kirchengeschichte, selbst der eınes Innozenz E
sich auswirken mußte.

Der andere der beiden Gründe, die vielleicht dıe Lebensdauer die über
Jahrzehnte hın andauernde Benützung des Werkes beeinträchtigen könnten,
scheint uns die Diktion 1n vielen Beıträgen und gerade 1ın inhaltlıch besonders
gewichtigen) se1n. Wır haben darauf schon be1 der Besprechung des ersten
Bandes 1n dieser Zeıitschrift hingewiesen: dieser Charakterzug hat sıch alle die
zehn Bande hindurch nıcht gewandelt. Wiederum ist auch daran vieles durch dıe
Raumknappheit bedingt; doch andert dies nıchts daran, da 1ine undurchsichtige
Dıiktion, Satze also, die INa wıederholt lesen muß iıhres Inhaltes gewils

werden, dıe Benützungsfreudigkeit des Lesers nıcht erhöhen. Ausländer
vollends, dıe über LIUT durchschnittliche deutsche Sprachkenntnisse verfügen,
werden VOT Satzen WIE dem folgenden sehr wahrscheinlich resignıert kapıtulieren
mussen. „Gott ist rst ‚gegeben‘, gibt siıch rst selbst, WEn einerseıits
nıcht NUur der ferne, abweichende, DUr immer 1mM Akt der Zuwendung iıhm abge-
wandt mıtbewulite Horıizont der I ranszendenz des (Greistes ist sondern selbst

sıch 1n seiner Herrlichkeit, obzwar streng Geheimnis 1ın Unbegreıiflichkeit
bleibend, das Leben der unmıiıttelbare ‚Gegenstand‘, ber unkategorialer Art!
des Menschen WIT: und WenNn andererseıts durch diese Nähe als ‚Gegenstand‘)
doch nıcht unter die apriorische Gesetzlichkeit des gelistigen Wesens der Kreatur
als solcher gerat und authoren würde, als selbst gegeben seıin  “ (Bd XY 79)

Dıies Beispiel ist keineswegs absichtlich herausgesucht, sondern dergleichen
Satzgebilde begegnen 1n den geschätzten Beıtragen jenes Verfassers immer wieder.
Wir möchten 1n Zweiftfel zıehen, ob dergleichen tiwa 1n vergleichsweise gleichen
Werken englıscher der französischer Zunge möglıch ware. Antoine de Rivarol
hat schon 17892 den folgenden Satz 1n lauter Grofßbuchstaben drucken lassen:

QUI PAS PAS Wir sınd versucht,
diesen Satz ZWAT nıcht dahin abzuwandeln: Ge qur n est pPas claır n est Das UurTaı,

ohl ber CGe quı n est Das claır dure has! Keıin Zweiftel darüber, dıe
eıt VO  w} 1980 un: 1990 WIT: noch erheblich kurzlebiger se1ın als die UNSCTIC, noch
kritischer 1n bezug auf die Darbietung alles dessen, W as bel ihr „ankommen”
soll Man mas das beklagen, zweckmäßiger ber erscheint doch, sich darauf
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einzustellen un! ihr nıcht verübeln, WCCIINn s1e Sätze W1€e den ‘ obigen nıicht
üunfmal lesen bereit ist, ıhn einigermalsen sicher verstehen.

Indessen 111 ja auch eın Lexikonwerk vernünftigerweise eın Opus ere
herennıus darstellen. Freuen WIT unl mıt dem Verlag, den Herausgebern und
iıhren rund 2000 Mitarbeitern, diese Bände besitzen, die den Forderungen
des Heute genugen un mehr noch denen des Morgen und Übermorgen
den Weg welsen.

Waegwan/Korea Olaf Graf OSB

N ew Chıina Polıcy. Some Quaker Proposals. ale University Press/New
Haven London 1965, P-., CIo 3‚_, 0,95

Sich für den Weltirieden einzusetzen, außer den wirtschaftlichen un polı-
tischen auch diıe humanen Gesichtspunkte bei der Lösung der Chinafrage be-
tonen und einen Ausweg Aaus der jetzıgen gefahrvollen Sıtuation zeigen, das
War die Absıcht der amerikanischen Quäker, dıe den vorliegenden Report
für das ÄAÄmerıcan Friends Servıice (‚ommattee erarbeıiteten. Lewis S kıns
zeichnet als GCONDENOT.

Vielleicht haben alle Miıtarbeiter dieser Studie die ın der Bibliographie auf-
gezahlten 7 Chinabücher gelesen. Vielleicht gehörten einıge VO  - iıhnen den
Quäker-Delegierten, dıe VOTLT 1960 Rotchina besuchten. Die Sympathie ist offen-
kundig, un: S1e hat ıhre (Gründe. Man meınt ernsthaft, auf s1ıeben Stufen, die
Z dargelegt werden, könne Washington ZU 1e] gelangen, namlıch ZUTr

Verständigung mıiıt Pekıng un - Lösung des Taiwan-Problems (42—59 Der
amerikanischen Reglierung wırd die „gefährliche und unheilvolle Politik“ ZUr
ast gelegt, dıe sıch 1945 1n die inneren Angelegenheiten Chinas eingemischt,
den Bürgerkrieg verlängert und dem chinesischen Volk viel eid zugefügt
habe urch e1in Zeugni1s des amerikanischen Generals Albert Wedemeyer WIT:
die damalıge Nationalregierung moralisch abgewertet, W1e überhaupt das Jahr-
hundert VOTL 1949 ıne eıt der Verarmung, allgemeıner Hungersnot, des Chaos
und der Unruhen SCWESCH sel. Nun endlich gehe den Chinesen besser. Wohl
die Mehrheit des Volkes betrachte dıe heutige Situation als großen Fortschritt.
China se1 wıeder ine Weltmacht, miıt der Ila  - rechnen musse.

Mit welchen Methoden dıie Kommunisten sıegten und W1E sS1e den militärischen
dieg 1n der totalen Diktatur erbarmungslos ausnutzten, wırd nıcht erwahnt. Die
verlogene Umkehr der Landreform ZUI völlıgen Enteignung wird nıcht beachtet.
Man schweigt auch über die beispiellose Hungersnot, die China VO  - 1959 bis
1962 erlıtten hat „Alleın VO Aprıl 1960 bis ZU November 1961 fıelen twa
10 Millionen Menschen der Hungersnot ZU Opfer” DOoMEes, Politik uUN: Herr-
schaft 2n Rotchina, 39) Daran WAar die Mißwirtschaft der staatlichen Volks-
kommunen mitschuldig. Angesichts dieser verschwiegenen Tatsachen der Regie-
Iung in Taipei „rauhe politische Unterdrückung“” der Bevölkerung alwans VOI-

zuwerfen, ist ungerecht.
Bei aller Anerkennung der persönlıchen Überzeugung der Verfasser muß Iso

festgestellt werden, daß ihre Darstellung einselit1g ist und der sechr komplıizierten
wirklichen Lage nıcht gerecht WIT:! Es gab un gıbt solıde Gründe, Pekıng
gegenüber vorsichtig se1n. Die Kriegsdrohungen des Marschalls Lın Piao, die
Kulturrevolution und der Jlerror der Roten (rarden veranschaulichen 1n CI -

schreckender Weise den gefährlichen Charakter der totalen Diktatur.
Augustin/Siegburg Joh Fleckner SVD
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Reich (rzottes. Auswahlbıbel für batholısche Schüler. Hrsg VO  - den
bayriıschen Bischöten. Kösel/München 1960; 306 S En 7,40

Miıt gutem Grund wurde die Auswahlbibel Reıch (sottes inzwischen 1n allen
siddeutschen Diözesen eingeführt, stellt S1Ce doch sowohl 1n theologischer als
auch 1n religionspädagogisch-didaktischer Hinsıicht einen bedeutenden Fortschritt
gegenüber alteren Werken diıeser Art dar. Der Stoff ist 1n einer streng
Grundtext orıentierten Form wiedergegeben. In der Auswahl sınd alle Schriften
des und entsprechend iıhrer theologischen w1e religionspädagogischen
Relevanz berücksichtigt. Einzelperikopen werden 1m allgemeınen als iınn-
einheıten, nıcht als Unterrichtseinheiten dargeboten. Die Textgestaltung ist
übersichtlich. Autbau un! Gliederung des Stoffes weılsen iıne klare heils-
geschichtliche Konzeption auf In 29 Großabschnitten werden Periıkopengruppen
unter einem kerygmatisch ausgerichteten Ihema zusammengefaßt. Die Über-
schriften der 344 Unterabschnitte bringen gewöhnlich einen Kernsatz des Textes
selbst ZUT Sprache. Im Anhang sSe1 besonders auf die heilsgeschichtliche eıit-
tafel, dıe fünf Karten un! dreißig Fotos Aaus der Umwelt der Bibel verwlesen.

erweıst der biblischen Verkündıgung 1n der Schule gewiß gute Dienste:
dennoch erscheint 1nNe Neukonzeption samtlıcher katholischer Schuülerbibeln
auf (Grund NCUSECWONNCHNCI exegetischer Erkenntnisse SOWI1Ee daraus resultierender
didaktischer Forderungen dringend notwendig.

Freiburg Veronmnika Kubına

Scheffczyk, Leo Von der Heilsmacht des Wortes. Grundzuge einer
1 heologıe des Wortes. Max Hueber Verlag / München 19606; 307 S,
Ln 19,50

Neben den Sakramenten findet heute auch das Wort seinen angemMESSCHCHL
Platz 1m katholischen Leben und Denken. ährend die Theologıe des Sakraments
die Forscher 1n unNnseTITer eıit stark beschäftigt hat, ist die Theologıe des Wortes
e1in Stietkind 1ın der Kirche geblieben. Die vorliegende Arbeıt 111 diıese uücke
ausfüllen. Ihr Bemühen bedart selbstverständlich keiner Rechtfertigung. Das
Werk ist nach dreifachem Gesichtspunkt aufgebaut. Eın erstes Kapıtel bespricht
das Wort als geschöpflıche Wirklichkeit: eın zweıtes Kapitel behandelt das Wort
ın der Heilsgeschichte; ein drittes Kapitel untersucht das Wort 1n der Kirche

Der erste eıl bietet 1Iso 1ne Philosophıiıe des Wortes. Die Sprache ist eın
Wesensteil des Menschen, dessen Verhältnis ZU Denken und ZU e1b bestimmt
werden MU!: Der Ursprung der Sprache SOWI1E ihr Dienst der Selbst-
verwirklichung des Menschen werden erläautert. Der Verfasser führt den Leser
hier ın die verschıedensten Probleme e1In, indem den geschichtlichen Werde-
Sa115 einer jeden Problematik aufgedeckt. Dieser eıl dürifte ohl besonders
begrüßen Se1N: schafft die Grundlage, die für ine überzeugende Theologıe
unentbehrlich ıst. Es ıst kaum nötıg, den Platz des Wortes 1n der Bibel aufzu-
welsen.

XE biletet ine Theologie des Wortes 1ın der Heiligen Schrift, die NSCIC volle
Aufmerksamkeit verdient. Gottes Wort erscheint als Schöpfungsgeschehen, als
Heilsverwesentlichung, als Geschichtsverheißung un: als Gesetz. Christus ist
schliefßlich die OÖffenbarung des vollkommenen Wortes Gottes dıe Mensch-
heıt In der Auseinandersetzung über diesen etzten Punkt schafft der Vertasser
Klarheit bezüglıch eiıner Aussage, die 1in aller Mund als selbstverständlich
finden ist, die ber 1Ur weniıge ergrunden suchen.
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Der letzte eil des Werkes bildet einen reichen Beitrag einer heutigen
Ekklesiologie. Die Kirche ist Schöpfung des Wortes un! hat worthafte Gestalt.
Dıe Heılıge Schrift ist das Wort Gottes als normatives Zeugnıi1s für dıe glaäubige
Gemeinschaftt. Die Frage der Inspiration ann VO  } dem theologischen Wort-
verstaändnıs her 18{  e belichtet werden. Die etzten Seiten behandeln das Weiter-
geben des Wortes Gottes 1n der gegenwartıgen Verkündigung der Kirche un:
das oft besprochene Problem des Verhältnisses zwiıischen Wort un!: Sakrament.
hne dıe Meinung des Vertfassers 1n allen Einzelheiten vollauf teilen, annn
1112  - zugeben, dafß der Wert des hier gebotenen Werkes wohl aum über-
schätzen iıst Es dıent jedem Theologen, welcher fachlichen Diszıplın auch -
gewandt sel, dem Dogmatıiker SOWI1Ee auch dem Exegeten. Es dıent dem Seelsorger,
der das Wort verkünden hat und deshalb regelmäßig ZU  —+ 1heologie desselben
zurücktinden muß

Aalst (Belgien) arl (zatzweiıler

chlette, Heinz Robert Epiphanie als Geschichte Eın Versuch. Kösel-Ver-
ag/München 1966; 125 O Ln 10,80

{1 est emps quU«C la christologie catholique affronte les resultats de la crıt1que
biblique. I1 longtemps YJUuUC la theologie protestante le taıt Mais la theologie
catholıque hesite avant de lancer ans un: telle aventure. 1N0US faut
etre reconnaıssant "auteur de cet essal de s’etre  I2 lance dans L’aventure
audacıeusement. oblige 1Ns1 la theologie catholique sortir de SO  -}
conservatısme matıere de christologie. Le CONCepL classıque de revelatıon
devient de plus CIl plus insoutenable. Car l fait paS de dıstinction entre
L’evenement qu est l’intervention de Dıieu dans l’hıstoire, et les significat1ons
Que la Bible attrıbue cet t  z  n  evenemen: Le oncept d’epiphanie 1005 permet de
distinguer l’evenement, quc Dieu faıt dans l’histoire, ef le deroulement
progressif du SC1I15 de cet t  S  n  evenemen I1 NOUS permet de repondre a1nsı au.

eX1gENCES de la cr1ıt1que., Celle-ci LOUS montre, effet Ju«c 11O0US POUVONS
consıderer purement histor1ques les narratiıons bıblıques des evenements

Celles-ci SOon(f, meme temps, des attestatıons evenements histor1iques
et des presentations de signihcations attrıbuees ulteriıeurement CCS ts  z  f  evenemen!
eduire la «revelatıon>» de u significations Sanmnls evenements SaUVCULS,
seraıt supprıimer Lintervention de Dieu dans L’histoire. L’auteur NOUS montre
l’epiphanie, uUunNnNec sulte epiphanıies, chacune s appuyant SUTr les
anterieures. 11 l’epiphanie de la creatıon, celle de l’election, celle de
l’Exode, celle du Christ. Chaque {01S, la Bible NOUS met presence d’un
evenement, dont la crıtique NOUS montre Outfe L’obscurite. Nous parvıendrons
jamais SaVOlr qu1ı s’est  d passe. s’est passe quelque chose dont le plus claır
yue 110 US pulss1o0ns SaVOIlr, est qu 1  ] est le fondement des signıfications ulterieures.
Ensuite, effet, l’epiphanie >“  SV SU1LVIE d’une histoire elle declenche un  'a

histoire. Cette hıstoire est le deroulement des significations de L’evenement.
On peut ONC dire Qque l’epiphanıe faıt histoire. est L’histoire d’Israel quı
montre l’epiphanie de Dieu, montre YJuUuC Dieu fait Reconnaissons Ju«c cCes

ONcepts eclairent tres 1enNn les epiphanies de ”’Ancien Testament. Mais 10US
SOomMMes plus sceptiques qu1 Jesus-Christ. Peut-on faire le paral-
lele et dıre qQu«cC L’evenement du Christ est AUSS1 obscur, et obsur d’une
manıiere semblable celle des epıphanies de ’AÄncien 1Testament? Peut-on dire
que l’histoire de l’Eglise est le deroulement des significations d’un evenement
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primitif, le Christ terrestre, qu1 seraıt aussı obscur UJUC le taıt d’Abraham le
fait de L’Exode? On pourraıt POUSSCI le parallele trop loın. On pourraıt tout
uUss1ı J1en OpPpOSCI les deux T estaments, dısant UJUC L’Ancien est le temps des
epiphanıies hıstoire, et le OUVEAU est le temps de l’epiphanıe
present, homme, exıistence individuelle. Peut-on exagerer le
caractere obscur de l’apparıtıon du Christ? unlec certaıne crıt1ique quı
voudraıt NOUS faire Croire YyuC Outfe la vie temporelle du Christ est obscure. En
faıt, L’obscurite ei le doute crıt1que rapportent A4U X tıtres christologiques.
est la quc la communaute developpe les significatıons. Maıis lL’essentiel de
la christologie des Evangiles, sont-ce les tıtres christolog1iques”? N’est-ce pPaS
1a plutöt caractere secondaiıire ” Le princıpal de L’evenement Jesus-Christ,
SONL-Ce pas SCS paroles et SCS XCUVTCES, beaucoup plus qu«C SC5 titres? Or, peut-on
dire YJUu«C l’epiphanie des paroles ei des (NUVICS etaıt faıt hıstorıquement
obscur, dont L’histoire degage les signihications? Ne faut-ıl pas reconnaitre,

contraiıre, Ju«c les paroles ef les (©UVTES de CSUS Ssont donne quı1 fait
ırruption ans Ll ’histoire, et auquel l’histoire chretienne n a rıen ajoute? L’histoire
de l’Eglise est-elle l’histoire du deroulement de la signihcation de Jesus-Christ,

1en L’hıistoire de l’inhidelite Jesus-Christ? ans doute, 11 restie U1lc analogıe
entre l’epiphanıiıe ans les deux T estaments. Maıis 11 AauUss1ı rapport
d’opposition qgu 1 auraıt lieu de degager, POUT montrer que le CAS du Christ
est tout different du Ca de Moise, d’Abraham, volıre d’Adam. Maıs, redisons-le,
11 faut telicıter l’auteur d’avoır introduıt Ces quest10ns dans la theologie
catholique.

Recifte (Bresil) C omblın

chlette, Heinz Robert Kırche unterwegs (=theologia publıca, Heraus-
gegeben VOI Ingo und Heınz Robert e) alter
Verlag/Olten und Freiburg 1m Breisgau 19606; 126 S.. 9,80

Die eıt der theologischen Aufsatzsammlungen ist gekommen, ine eıt
des Neubeginns, des Anfangs auft Trümmergelände. So mas gelegentlich -
scheinen. Nach Rahner, Balthasar, Schelkle, demnächst Schnackenburg, nach
Bultmann, Käsemann, Ebeling und schon etwas unter der JIheke Herbert
Braun (um NUr einıge nennen), kommen NU: die Sammlungen theologischen
Genres tür interessierte Kreise: hier dıe theologıa publıca. Es handelt sıch dabeı

zwanglose Sammlungen VO  3 Rundfunkvorträgen, Informationen
1ne „unsichtbare atente Kirche“, Informationen, die weniger über Gott als
„VonNn ott her über die Welt“ Schultz) reden wollen.

theologıa publıca hat sıch iıne dornige Aufgabe gestellt. Sie 111 vermitteln;
vermitteln zwischen den „sehr subtilen und für den Nicht-Fachmann zunächst
schwer begreiflichen Methoden“ moderner Theologie vorab natürlich der
Exegese und dem rudımentaären relig1ösen Wiıssen eines ANONYINCN Funk-
publıkums. Ein Rundfunkprogramm, das Wert auf Niveau legt, wird SCHLETTES
Beiträge dankbar aufnehmen. Hıer wurde sechr 1el Geist, 1ne nahezu enzyklo-
padısche Belesenheit, Verstand un: Scharfsicht auf NS! Raum komprimiert.
'Irotzdem wirkt eın Kıssay literarisch der theologisch überfrachtet. Bescheiden
trıtt der belesene Theologe dabei oft 1NSs zweıte Glied un zıtiert dıe Meiıster:
Rahner, Ratzınger, Metz SCHLETTE schwimmt 1m stattlıchen Geleitzug moderner
Theologen und feuert Iso gedeckt manchen Schuß, zume1ıst treffsicher.
Kirche ıst tür ih: keine fertige TO  € sondern unterwegs sich selbst. Er
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tastet den Stellenwert der Keligion un des Religiösen innerhalb der Kirche
ab Er schreibt ber Glauben un: Unglauben, ber Teilhard de Chardin, John

Kennedy, Kardinal Suhard, über den Anspruch der Religionen, über dıe
Freiheit, über den Christ und dıe polıtische Herrschaft, uüber die missionarische
Siıtuation in Asıen. Er greiit beherzt auch nach den Früchten des Ungehorsams
und bezieht Stellung ZU. UOsterglauben.

Die Problematik des knappen Paperbacks (126 Seiten) hlegt 1ın der Fülle
des Stoffes, der ZWarTr nıe hne Pointen, ber auch nıcht hne Vereinfachungen
geboten wiıird. Darum wird siıch auch die Rezension beschränken mussen. das
Konzıl wirklich die Früchte des Ungehorsams 1n solchem aße rnie hat,
WIeE SCHLETTE annımmt, ist iıne Frage der persönlıchen Kınstellung. Sıcherlich
hat die Früchte grober Iheologen eerntet, die jJahrzehntelang füur dıe
Schublade geschrıeben haben, Iso doch gehorchten, schließlich ber froh die
Chance eines perıtus nutzten.

Der Ostermorgen wiıird 1NSs Zwielicht getaucht: „Der Auferstehungsglaube ist
der ftür den Gläubigen legitime Ausdruck der Bedeutsamkeit nıcht LUr des
Todes Jesu für uns, sondern des gesamten irkens und Schicksals dieses Jesus“
118) Der Osterglauben wırd ZU Interpretament, ZU Deutung einer be-
stımmten nachösterlichen Erfahrung der Gemeinde. Genügt das” Wird hier
nıcht fortiter In jenem zweiten ‚garstıgen breiten Graben zwıschen dem
hıstorischen Jesus und dem Christus des Glaubens weıtergebaggert” Wenn WITr
heute „exegetisch-wissenschaftlich 1ın eıiner Situation sınd, 1n der WIT weder
für den tradıtionellen, noch für den skizzierten Osterglauben Partei ergreifen
können“ (119) ware sinnvoller, die Probleme rst e1InNn wenıg weıter
diskutieren, als wWel Meinungen, dıe aum mehr vıel gemeınsam haben, apar'
nebeneinander autfzureihen und einem weıteren Publikum dıe Auswahl über-
lassen. Freilich, 11C  “ar ist dıe These VO  - der nachösterlichen Erfahrung der
Jüngerschar Nun auch wıeder nıcht Miıt mehr Phantasie schildert Ihrän-
do r{fi (evg. ın einem Religionsbuch für dıe Oberstufe der Volksschule 1mM
Jahre 1912 5./6 Aufl., 211) die Situation der Gemeinde: „ Verzweifelt

dıe Jünger nach Galıläa yeilohen... Und NU: wandeln dıe Jünger
wıeder unter den stummen Zeugen se1nes Wirkens. Da ist der dee, auf dem S1e
den Sturm mıiıt ihm erlebten, dort drüben wıinkt dıe Stadt auf dem Berge un!:
drunten leuchten dıe Blumen des Feldes, dıe ihm Gleichnissen wurden, da
pllügt un sat der Landmann auf Hoffnung un! mahnt den Arbeiter auf
geistigem Gebiete, nıcht gleich €  P Das alles zaubert das ıld des
geliebten Meisters VOT das geistige AUgC. .. Und 1U torschten S1e 1in der
Schrift S50 erwacht in den Seelen der Jünger mıiıt dem wıeder auflebenden
Bilde des Meisters die Hoffnung, dafß lebt, weıl der Tod keine Gewalt
ber ıhn hat. Und Was S1e glaubten un: hofften, das wurde ihnen 1in Stunden
höchster seelıscher Krregung ZUT frohen Gewißheit. Wenn s1e, Sanz versunken
ın Erinnerung un! Hofinung dıe Außenwelt vergaßen, dann stand leibhaftig
VOTr iıhnen oll Ernst, Zuversicht un! Freundlichkeit, W1€e S1e ihn oft gesehen
hatten.

Der knappe and wirtft Fragen über Fragen auf; eın Kaleidoskop moderner
Theologie, scharf und ın Farben SaTt. Der Autor weiß selbst dıe Problematik
solcher Funktexte: „Die Annahme der Fragen halt wach“ (7) Ob die Annahme
als solche unls schon auf Wege führt, 16e keine Sackgassen sınd WwWI1e viele
der allzu bequemen Antworten“ e bleibe dahingestellt. Die kurzen Auf-
satze, iıhrem Sıtz 1mM Leben entrıissen, zunächst ad hoc gesprochen, nunmehr unter
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einem 'Titel ZU Strauß arrangıert, bleiben eın Balanceakt, den auch eın
gewlegter Kenner moderner J heologıe WwW1e SCHLETTE nıcht oft versuchen sollte.

Munster 0SeE Müller SVD

W ho’s Who IN the Catholıc World. Vol Kurope. Biographical
Diıctionary contaınıng about 5500 bıographies of promınent personalıties
1n the Catholic or Edited by Stephen Laylor and Ludw
Melsheımer; edacte by Armando Fattınnanzı and Yelmut

e 1 Published by Intercontinental Book An Publıshing
Co./Montreal. Furopean Publishers: Schwann Verlag/Düsseldor{f
1967 8925 P 9 104,—

Erfaflt werden sollten Persönlichkeıiten, dıe 1n Europa leben un! wirken oder,
Aaus Kuropa geburtig, 1n anderen Kontinenten tatıg sind. Von letzteren werden
kaum welche genannt. Obwohl ın englischer Sprache (mit unzähligen (sermanıs-
I1LCIL aller Art) rediglert un: angeblich Sanz Kuropa umfassend, annn INa  - sıch
des Eindrucks einer Überbetonung des deutschen Anteıiıls nıcht erwehren.
(sermanısmus (der iın dem bekannten Standes- und Titelbewußtsein ZU

Ausdruck kommt), I rıumphalısmus un Institutionalısmus sınd dreı Charakteri-
stiken dieses Handbuches. Von einer Eglıse servanilte el Dauwuvre keine Spur!
Warum wurden LLUTL einıge eNNCN Raoul Follereau, Franco1s
Houtart, Douglas Hyde, Jacques Loew, Thierry Maertens, Jacques Marıtaiın,

Metz, Marc Oraison, Abbe Pierre, Miıchel Quoist, Jos Ratzinger,
Vanistendael, Abb. Voillaume, Werenftried Va  - Straaten nıcht aufgenommen”
Der Missions- und Religionswissenschaftler vermißt (unter vielen anderen):
Antwelıler, AuJoulat, Bıermann, Bühlmann, Camps, de Menasce, Dumoulin,
Freıtag, Gusinde, Henry, Hofinger, Loffeld, Masson, Neuner, Otto, Peters,
R  ©  tif, Schlette, Schurhammer, 5Seumo1s, Spae, Va  - Straelen.

Warum wurde König Balduın nıcht aufgenommen” W arum fehlen Heinrich
Brüning un: Schuschnigg? Man vermißt auch Görres, Marga Klompe,
ÖOttilie Moßhamer. Bei manchen Namen MU: 119  - sich wirklich dıe Frage
stellen, ob ihre JTräger als Repräsentanten des Katholizismus gelten können.

eıt und Raum siınd schade, E: Erheiterung unserer Leser noch einıge
Seıten Druckfehler, IF umer, Germanısmen dgl aufzuführen. Eın Spanier
haätte ZUT Korrektur der spanischen Namen, Buchtitel USW. herangezogen werden
sollen. Bei den Belgiern geht hne jedes einheitliche Prinzıp alles kunterbunt
durcheinander: Englısch, Flämisch, Französisch. Nach zahlreichen Stichproben
mochte ich behaupten, da kaum eın Belgıier hne mehrere Druckftehler der
Irrtümer davonkommt. Kardınal de Furstenberg soll 1n Heerlen, Belgıen geboren
SEe1IN. Gustave 'Thils wiıird als abbot vorgestellt. Louis Janssens fehlt; ebenso der
Bischof VO  e Gent Mulders, Sohn e1nes 700 mMAaster, ist hon Tromoter 07 ard.
Tiısserant. Auf der gleichen Seite (454) ertährt INan, daß Klaus Mund früher
zeiıtweise for marrıage affaırs 1mM Episcopal Labour CcE tatıg WAal. Was annn
sıch ohl eın Engländer der Amerikaner unter einem hon ToOMoter der einem
Episcopal Labour Cce vorstellen? Kın amerikanischer Mitbruder assozıulerte
spontan WOMEN ın Iabour. Munds Kollegen Aaus Bayern und dem übrıgen Kuropa
werden nıcht genannt.

Am Schluß des Bandes heißt auf einem Abreißblatt: In biographie
sic!) the following corrections ought be made. ... So dürfen WITr ohl
für dıe folgenden Auflagen guter Hoffnung se1n. In einem Reklameanhang
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wırd auf ahnlıche Bande für einzelne europaische Länder hingewiesen: All
editions of the internatıional ser1e (sic! mMay be ordered ıth Schwann Ver-
Va dem dieser erste Versuch kaum ZUT hre gereichen dürfte, VO Preis
Sanz schweigen.

Zum Schluß ein Wort VvVon MARIETTA PEITZ, die, international bekannt, VOT
manchen Provinzjournalisten den Vorrang verdient hätte <(On na pPas CHEOTe
trouve les sıtuations, les structures, les tormules de l’Eglise de demaın, ma1ls -  oelle SCS temoıns et leur temoignage rayonnec» (Informations catholıquesınternatıionales, Paris, 1-1-1968, 12)

bbe Promper

Wiltgen, alp. M., SV TIhe Rhıine Flozs Into the Tiber The Unknown
Council. Hawthorn 0o0oks/New ork CGity (70 Fifth AVve.) 1967; 304 P 9

6,95
It 15 ditficult to keep ıth the spath of books about the Councıil that have

appeared since ıts close. ome have een translatıons of the decrees;: SOINC, CO1IN-

mentarıes; an others, hıstories of the day-to-day events. It 15 to the last of
these that thıs book of Father WILTGEN belongs. It 15 attempt tO g1Vve
reasonable, an coherent account of hat took place while the Councıl Was 1n
9 and, although there have been INany books tar that g1ve the SAINC
thıng, thıs book has something of ıts OW. to itfer.

First AT gıven much information, hitherto unrevealed unknown, of
the behind-the-scenes operatıons that notably influenced the an COLL-
clusions of the Council. Through hıs strategıc "connections’, Father WILTGEN,
A edıtor of the Divine Word News Agency, had ACCCSS tO much that escaped
others, Was deliberately omıtted from their books Secondly, he sounds
note dıfferent from that of h1s predecessors; he PCH; window, which, for
those who AT somewhat nauseated by the constant 1ıberal wınd, lets 1ın truly

breath of fresh Alr
In most books far, have een badgered ıth the hue an: CI Y agaınstthe terrıble, undemocratic, Machiavellian actıcs of the conservatıves, whose

escutcheon, have een amply gıven _O understand, had INOTEC than ONEC 1N-
quisıtorial blot upPOonN_n ıt; whıiıle the lıberals, Galahad-like, AaInNne through ıt all
ıth lıly-white hands Father WILTGEN ı11 have know that the SCOTY 15 not
quite naıvely one-sided. Despite their vigo-rapta protestatıions, the lıberals
themselves, fo achieve theır ends, dıd not eschew the uUusSec of underhanded, -democratic, anı thoroughly Machiavellian actics. ÖOne finishes the book ıth the
thought runnıng through nNnEeSs head If Clardinal Ottavianıi, ıth his clique, W as

vıllaın because of the he used {O have his consıderations promoted DYythe Council; then, Cardinals Döpfner an König, ıth their clique, A1C also,
and to greater degree, anı for the Samlle rCaSons, vıllaıns. The ‘good boys’of Council wWeIC not go0d after all

Such general thesis, the turnıng-of-the-tables upOonNn the lıberals, of COUTSC,makes tor good readıng, especlally Since ıt has een sparıngly brought to
Ur attention before However, the book drags iın INan y places; factual,
numerıical tabulation of the day-to-day procedure, when nothing of moment
Was forward, does not make for interest. And thıs 15 basıcally hat Father
Wiltgen aımed at, SINCE he dıd not intend to wriıte scholarly study of theCounecil, but merely readable, actual aCCcount of the events. It that
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much could have een omıiıtted wıthout harm to the general a1m an PUrpDOSC
of the book

Although Father WILTGEN d1savows it. OIl  D cannot help havıng the impression
that there 15 VerYy definite theme runnıng through the book thıs 15 German
councıl, whose sStrategy, INANOCUVCIS, Aan! Campa1gns WEIC planned, promoted,
and achıieved under the leadershiıp of the spokesmen of the German hierarchy.
it 15 1n the verification of thiıs thesıs that Father WILTGEN 111 encounter hıis
most redoutable opposıtion; LOr, ıt 15 OILC thing tO highlight the theme by isolatıng
certaın centers of that WETITC operatıve at the Council; iıt 15 quıte another
to maıntaın it 1n the face of all the centers of that exerted their intluence.
Ihe book suffers trom t00O concentrated selectivity of those tacts that to
establish hıs theme, without, at the 54a1l Cc tıme, emphasizing properly those that
miılıtate agaınst ıt

Missiologıists 111 be interested 1in the brief, but intormative account of the
background of the proposıtion the m1Ss10nNns: c 256

Esopus, New York arl Hoegerl! SS.R

Der Zukunftsbezug ın der Verkündigung. Bearbeitet VOIN Josef old-
brunner Schriften ZUT Katechetik, Band 4) Kösel- Verlag/München
1964 161 .. 10,50; kart. 5,50

Die Eschatologie, der dıe Theologen seıt einiger eıt besondere Auftmerk-
samkeıt zuwenden, erweiıst sich 1n der Verkündigung als eines der IThemen, dıe
durch historisch bedingte Belastungen besonders beeinträchtigt sind. Auf dıesem
Gebiet spielen Vorurteile ine besonders große Rolle, un! infolge VO  - schiıefen
Vorstellungen entstehen unnoötigerweise manche Zweiftel un! Schwächungen des
Glaubensimpulses.

Angesichts dieser Tatsache ist begrüßen, daß ın dem vorlıegenden
Sammelband ine Reihe VO  =) allerdings ungewöhnlich verschiedenartigen
Aufsätzen diıesem Themenkreis zusammengefaßt ist Da die Aufsätze 1mM Laufe
VO  > tast Jahren erschienen SIN!  9 ware ın uNnseTCET schnellebigen eıt AaNSC-
bracht, wWenn der Herausgeber das Datum der Erstveröffentlichung angeben
wurde. Dies gäbe die Möglichkeit, die Aufsätze eın wenıg mehr auf dem
Hintergrund ihrer Entstehungszeit sehen. urch das Alter verlieren s1e ja
nıcht hne weıteres Aktualıtät. Der alteste Aulisatz, der VO  w} Eugen WALTER,
scheint mM1r zugleich der Wichtigste se1n. Ob allerdings iıne noch stark VO  - der
früheren Jugendbewegung her gepragte Adventsansprache (139—142 heute noch
erträglich ıst, un!: ob s1e mehr als historisches Interesse verdient, WaScC ich
bezweifeln. Besondere Beachtung verdienen außer dem genannten die Beiträge
VO  -} ITheodor FILTHAUT, Heinrich SPAEMANN und tto BETZ Prediger und
Katechet finden 1n diıesem Bändchen vielfaltige Anregungen.

Freiburg Br Exeler

Anschriften der Mitarbeiter dıeses Heftes: Dr. HaAns W ALDENFELS, 5}
W ı ttla Grenzweg rof. DDr. HEINZ ROBERT SCHLETTE, 53354 Itten-

9 Kantering CARL LAUFER, MSC Missionshaus, 5777 OüQeven-
fro Dr. JOHANN KRAUS, SVD, Missionspriesterseminar, 5205 Au
stın Fr PAu_ıL AOYAMA, S, V. Y agumo-Cho, Showa-Ku, Nagoya,
Japan.
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WAS IST EINE 1HEOLOGIE DER WELTIG  HICH'

von DDy Erıka Unger-Dreiling 7
Was ist die Wissenschaft VO Leben, un aru nennt in sS1e ine

/ heologie der Weltgeschichte? Theologie ist die Lehre VOon Gott Diese
Begriffsbestimmung ist aber ıcht ausreichend, denn auch der Prediger
und der Mystiker lehren etwas VO  - Gott, ohne, dafß INa  ® S1e deshalb 1im
eigentliıchen Sinn als Iheologen bezeichnet. Theologie ist die WI1ssen-
schaftliche Lehre, die Wissenschaft VO  — Gott Nun gab un gıbt
immer noch Menschen, dıe ablehnen, 1in der Theologie i1ne Wissen-
schaft sehen, und die Theologen emuhen sıch eifrig, das Gegenteıil

beweisen. Der Eiınwand den Wiıssenschaftscharakter der Theolo-
gıe lautet: Die Theologie setz Glaubenswahrheiten VOTAaUS, un der
Glaube steht 1m Gegensatz (wenn nıcht 1mM Wiıderspruch) ZU Wıssen,
auf dem, W1€e der Name sagt, dıe Wissenschaft beruht

Jede Wiıssenschaft weıst n&  ıhre Kompetenz dadurch nach, daß s1e ihre
Methode ihrem Forschungsgegenstand anpaßt Die passende Methode
kann INa  - nıcht erfinden, INa  > mMu S1e tinden Das dürfte allgemeın
zugegeben seıin Insofern die Theologie ihren Gegenstand, namlıch dıe
Glaubenswahrheiten, untereinander einem logischen System verknüpft
un:! dıe Einzelwahrheiten VO CWONNCHNCH Zusammenhang her be-
leuchtet. geht S1E vernunitgemäß un! deshalhb nıcht unmethodisch VOT.

hDer eigentlıche und erstliche Gegenstand der Theologie aber ist jener
unsıchtbare W elthintergrund (xott, der alle Weltdaten in Wairklichkeit

sinnvoller (sanzheit zusammenschlie{(ßt. Dieser unsıchtbare Welthinter-
grun hat unter anderen uns einigermaßen bekannten Kigenschaften die
Haupteigenschaft, Fassungsvermögen vollıg übersteigen und
unaussprechlıch se1n. Dieser Aspekt ist ebenso bedeutsam, w1e 1n der
Praxis ubersehen wiırd. Solange der Theologe namlich 1Ur katalogisieren-
der Dogmenarchivar ıst, gewınnt aus dem unendlichen Gegenstand
seiner Wiıssenschaft ıcht jene innere Freiheit, dıe ihm ermöglıcht,
sıch 1ın formaler Standpunktlosigkeit gleichmütig mıt en Weltdaten
auseinanderzusetzen, ob sS1eE 19881 seıner persönlıchen Anschauung (dem
Glauben 1m Gegensatz ZUTr Theologie) ent- oder wıdersprechen. Es
bleibt also die rage, ob eın systematisch aufgebauter Dogmenkatalog
über dıe bloße Definierung der Glaubenswahrheiten hınaus jene —
satzliıche Aussagekraft über den unsichtbaren Welthintergrund besitzt,
die WITr VO  - ihr ordern mussen, WEeNnNn WITLr VO  e wissenschafttlicher Er-
kenntnis 1im eigentlichen Siıinne sprechen wollen
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Die Glaubenswahrheiten sınd w1ıe Häfen W eltmeer der Wiırklich-
keit Wohl ist eın nlıegen der Theologiıe, dıe Landverbindungen
VO  - Hafen Haiten aufzuspüren; aber das sind 1U dıe Straßen TÜr
den Theologen selbst. Ihre Hauptaufgabe jedoch ist Gleitbahnen
bauen 1in den Ozean des Hıntergrundigen un:' Schicksalhaften  A damıt der
ens wesensmälßig iındivıiduell 1n Denken un: Erleben, VO Festlande
SeE1INES Verständnisses VO Stapel lauten kann 1n dıe Weıte eines reiche-
rCN, weıl gewagteren Lebens Denn „das ıst der del und die Schönheit
des aubens, da{fiß WITr das Herz haben, eLiwas wagen“ NEwMAN).
Um diıese elastischen Sınnbogen zwischen Wirklichkeit un Individualıtat
geht also 1n der T’heologıe; Sinnbögen zwıschen dem Fassungsvermogen
des Menschen und den Glaubenswahrheiten. die VO  - der Kanzel her NUTr

als verpflichtender Anruft ergehen. Weıl der Mensch VO'  - der Theologıe
mıiıt Recht erwartet, daß S1Ee das qualvoll Widersprüchliche dieser Welt

eıner menschlich guten un: gültıgen Begegnung uhre, eshalb der
unbeirrbare Instinkt, der dıe Theologıe nıcht einfach als Wissenschaft
klassıfiziert wı1ssen ıll

Wissenschaft ist eıne, aber auch 1LUT eıne, Art des enschen, sıch aktıv
mıt seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Es ist 1SCITIC Art, die abend-
ländısche, und diese Art der Auseinandersetzung ist ebenso subjektiv
und geschichtlich bedingt W1€e dıe antıke un vorantike. Das wWw1ssen-
schaftlıche Denken pflegt sıch seinen Vorrang gegenüber dem nıchtwissen-
schaftlichen Denken zuzuschreıiben, weıl selbst mehr tatsachengerechte
(wahre) Aussagen über den KOosmos machen ımstande ist als jenes.
Nun ist ohl richtig, dafis das niıchtwissenschaftliche Denken mehr
menschen- als tatsachengerecht ist, jede als wahr verstandene Er-
kenntniıs auf den Menschen un: die sinnvolle Gestaltung selnes Lebens
ezieht Woher aber nımmt der moderne Mensch dıe Siıcherheıit, dıesen
unbedingten ıllen ZU1I Menschengerechtheit der Erkenntnis als ruck-
standıg un: das Tatsachengerechte alleın als objektiv beurteilen,
noch 1n keiner Epoche der Geschichte der ens verzweiftelt ach dem
Sinn des Lebens fragte un noch nıe wen1g Antwort wußte W1IE heute?
Die Eigentümlichkeit des modernen enschen, seıin Selbstbewußtsein

seiner1n der Tatsachengerechtheit gewiß bewunderungswürdigen
wissenschaftlichen Leıistungen verankern, können WIFr also nıcht -
geprülft hinnehmen, sondern mussen aruüuber ine Untersuchung -
tellen

Das Verhältnis 7VO:  S Menschen- un Tatsachengerechtheit der Erkenntnis

Im Keime quellenmäßig greifbar und geographısch lokalisıerbar wird
der Unterschied zwischen beıden dıe Miıtte des Jahrhunderts
Chr 1m kleinasıatischen eıl Griechenlands In Jonıen, dem Treffpunkt
der greisen vorderasıatischen Kulturen mıt dem beweglichen griechischen
Element 1e2 vielgepriesene Grofßtat des griechıschen Geistes der
rsprung der Wissenschaft. Wır können diesen Unterschied zwischen
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Menschen- un Tatsachengerechtheit der Erkenntnis auf ine Erscheinungzurückführen, die sıch mıt dem Worte Abstraktion zusammentassen aßt
Der Agypter vermalsß nach der Nılüberschwemmung seinen Grund,

aber interessıierte iıhn nıcht das Viereck sıch, sondern das viereckıge
Feld, VO  - dessen Frucht lebte Er beobachtete die Sterne, aber
interessierte ihn ıcht die Gestirnbahn sıch, sondern der Zeitpunkt
für dıe Aussaat, den VO'  ® ihnen blesen konnte. Er errichtete Monu-
mentalbauten, die einen hohen rad mathematischer un: mechanischer
Präzision voraussetztien, aber interessıierte ih nıcht diese Präzision
sıch, sondern dıe truchtbaren kosmischen Lebenskräfte, dıe aus dem
baulıch dargestellten Weltall (T’empel) un: dem Hause des toten Königs
(Pyramide) seinem Land un: Leben zuleıten wollte

Der Grieche hingegen beschäftigte sıch mıt dem Viereck un der Kreis-
bahn sıch Er egann, den Menschen und seın Leben AaUus der Be-
trachtung kosmischer Daten abstrahieren, ZU0S 1ın steiıgendem Maße
dıe kigenschaften der kosmischen Daten VO  $ letzteren selbst ab Er suchte
das Wissen nıcht 11UTr des Menschen, sondern auch des 1ssens
willen Das Spitzenprodukt dieser rıechıschen Methode ist die Mathe-
matık „Eıne vollendeftfe Bezeichnungsmethode, VO  — der alles, Was be-
zeichnet werden soll, verschwunden ist

Um 1Ne NECUEC Methode, die gefunden wurde, handelt sıch 1s0 In der
Abstraktion großen Stils, dıe bewufßte Handhabung eINESs allgemeın
menschlichen Vermögens als Erkenntnismittel, ıcht dıe Entwicklung
eiINEs W esensmerkmals des Menschen Die Anfange der Wissen-
schaft lıegen 1mM ersten Faustkeil und ıIn der ersten Feuersteinklinge; un
WECNN der Mensch fast 600 000 re lang den Schritt ZUT Abstraktion
großen Stils un damıt ZUT Tatsachengerechtheit nıcht vollzog, ıcht
deshalb, weil grundsatzlıch dazu unfäahig SEWESCH ware, sondern weiıl
se1ın Interesse anders gelagert WarTr

Der moderne Mensch als Erbe griechischer Wissenschaft neıigt VCI-

standlıcherweise dazu, dıesen Zusammenhang übersehen. Er schied
zwıschen der Natur der Dinge (Tatsachengerechtheit) und den Interessen
des Menschen (Menschengerechtheit) und übersah, dafß 95  1€ Interessen
des Menschen eın eıl der Natur der Dınge sıind“

Nicht mehr selbstverständlich vorgegebener Gegenstand e1ines en
Menschen gemeınsamen Lebenswillens. erbrach der Kosmos 1in die VO  -
1ıhm abstrahierten Teilgegenstände der Spezialforschung. Die Spezial-
wıssenschaften sınd 1n ıhrem Werben erratısche Wirklichkeitsblöcke
nıcht DUr unfahig, das Tatsachengerechte menschengerechter End-
gultigkeit erheben. entgleıiten ihnen auch dıe Tatsachen innerhalb
der eigenen Sachgebiete Jangsam, aber sicher. Es hat z. B allein dıe

ÄRISTOTELES, Methaphysık 79 1064
“  2 SANTAYANA, Realms of Being (New ork 1942 274
4 SPENGLER, Der Untergang des Abendlandes (1923) 11

HUxLEY, Die Entfaltung des Lebens 138
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American GChemical Society 1n S  ihrer Zeitschrift Ghemical Abstract ın
einem einzıgen Jahre rund 50 97018 Kurzreferate (abstracts) gesammelt,
VO  H denen jedes VO eıner chemischen Tatsache berichtet (se1
eiınem chemischen Stoif, Apparat, ef6.): „Die Wissenschait ist VO:  -

olcher Art, daß nıemand s1e verstehen kann, außer WeTr S1E 1n hohem
Mafe erlangt hat“ Die Wissenschaft trennt ıcht LUr das Wissen VO

eben, S1e trennt auch den Forscher VO' Forschungsgegenstand, denn
„die meısten VO  - uns (Forschern) werden ihre Tage beschließen, ohne die
Wunder 1n all ihren Einzelheiten und ihrer Schönheıt sehen, die alleın
1n einem einzıgen Zwelg einer einzıgen Wissenschaft aufgehäuft sind“
So wandelt der Wissenschafttler se1ın Menschenauge, das ıhm allein VO  }

en anderen Lebewesen dıe Ungeheuerlichkeit des Lichtraumes aufrı8,
angsam wıeder ZU Facettenauge des nsekts, obgleich AaUusSs dem WI1Ssen-
schaftlıchen ager selbst dıe Losung ergeht, dafß „keine Handlungsweise
höher und er se1n kann, als dıe dem Leben innewohnenden Möglıch-
keiten steigern”

Schon (J0ETHE warnte 1m Faust VOI dıeser Art der Wissenschalit:
„Wer 111 W AS ebendig's erkennen oder beschreıben, sucht erst den Geist

das Lebendige) herauszutreıben, dann hat dıe Teıle ın selner
and fehlt leider 11UTr das geistige Band.“ So kann denn ORTEGA

(JASSET mehr als eın Jahrhundert spater mıt unnn größerer Berech-
tıgung schreiben, da{fß die Wissenschaftler „dem Unınyversum des Greistes
dıenen, das s1e gewissenhaft ignorieren“

IDiese Situation (daß sıch namlıch der Forscher VO' Forschungsgegen-
stand trennt) INas für dıe Naturwissenschaften ertraglıch se1IN. Wenn
sıch aber dıe verschıiedenen Diszıplınen VO Menschen iıcht auf ein
Gesamtbild einıgen können und damıt othiziell auf die Menschengerecht-
eıt ihrer Erkenntnis bezüglıch des Forschungsgegenstandes ensch VeOI-

zıchten, dann tühren S1€e sıch damıt selbst ad absurdum. Diese Erkenntnis
daämmert jetzt angsam Horizont der Humanwissenschaften herautft.
15 jetzt g1ibt CS noch keine zusammentassende Wissenschaft Vo
Menschen 1mM Sinne eines organısiıerten Forschungsgebietes mıt einem
gemeınsamen System VO'  - Postulaten un Vorstellungen. Ich glaube, man
dart mit Recht aSCH, dafß sıch dıe Humanwissenschaften heute etwa 1m
Zustand der biologıschen Wissenschaften während des frühen 19 Jahr-
hunderts befinden: sS1e ertorschen sehr rasch verschiedene Sektoren iıhres
Gebietes, suchen aber noch ach einem zentralen Kern allgemeingültiger
Grundsaätze“

So wiırd der Wissenschaftler als wesentliıcher Erscheinungstyp einem
Paradoxon, das ragısch un!: acherlich zugleich ist. Er strebt, w1e 1im

HOoBBEs, Lewviathan (Ed Waller, Cambridge 1904 55
ÖPPENHEIMER, Wissenschaft UN allgemeines Denken (Hamburg 1955

HUXLEY, A QO 159
Der Aufstand der Massen (Hamburg 1956 81
HUXDEY, 148
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Faust heißt, leidenschaftlich nach Erkenntnis dessen, die Welt „1ImM
Innersten zusammenhält”“, verkleinert aber tandıg den Gesichtskreis
seiner Betrachtung. LAIN Y U-TANG, der bekannte modernchinesische Schriftt-
steller, findet dıe Ursache dafür darın, daß dıe Wiıssenschaft VETSECESSCH
habe, das Wissen VO' Leben behandeln „Die Menschheit hat
bereits eın Kulturstadium erreicht, 1in dem WITr Sparten für das Waiıssen,
aber kein Wiıssen mehr haben; Fachgelehrte, aber nıcht Künder mensch-
lıcher Weısheıit;: Spezialisierung ohne ganzheıtlıche Zusammenschau .
Weisheıt esteht ıcht darın, dafß INa  - autf statischem Wege errechnetes
Spezialwiıssen ddiert Weısheit gewınnt INa  j eINZIE durch wahres Ver-
standnıs, durch mehr gesunden Menschenverstand un Scharfsinn, durch
mehr schöpferische Intuition“ 1 Deshalb ordert ıne Neugestaltung
des Denkens. Und mıt östlıch lıebenswürdigem Spott fügt hinzu, dıe
deutschen Wissenschaftler selen dıe schlimmsten VO'  - en Ss1€e machten
der Wahrheit W1E glühende Liebhaber den Hof. aber selten eınen
Heıratsantrag 11

IT Die griechische Phiılosophie
Die Frage der griechıschen Philosophie ging nach dem Waiırklichkeits-

SaAaNZCNH: „Das Wiıssen viele Dinge gıibt icht Weisheit“ 1} „Alle Dıinge
sınd e1Ns, ıst eisheit  “ 1 lle 1im kosmischen Geschehen siıchtbar werden-
de Harmonie aber WAaTr ihr eın Abbild der unsıchtbaren Harmonıie, dıe
„besser ist als dıe sichtbare“ 1 Diese Harmonie ist Liebe 15 un Wahr-
heit *° das Gute (agathon) schlechthiın, das farb- und ormlos und
berührbar, L1LUTr dem Auge des (Geistes sıchtbar über allen Erscheinungs-
formen thront !7 W1€e die Sonne uber dieser vergänglıchen Erde Der
Grieche abstrahierte nıcht, den unsıchtbaren Welthintergrund VO

sıchtbaren kosmischen Vordergrund trennen, sondern das Wesen
der „unsiıchtbaren Harmonie“ besser betrachten un begreifen können.
Philosophie als Betrachtung des Welthintergrundes ist der Urtrieb des
enschen !® un! zugleıch dessen Erfüllung als eın Leben, das 1m Ver-
stehen die Sınnzusammenhaäange freıi !° wird VO'  - den schicksalhaften
Stößen kosmischer Lebensrhythmen. Auf diese Weise wurde die T heorıe
neben die Praxıs gesetzt (HERAKLIT: Dıe Mehrzahl der Menschen
ebt WwW1e im Schlaf 20) S aber ıcht 1im Sınne des Verzichtes auf Menschen-
gerechtheit der Erkenntnis, sondern als höchste Art menschengerechter
Praxis. Das eben, soll Pythagoras dem eon gesagt aben, ist Ww1ıe 1ıne
Versammlung be1 den Olympischen Spielen. Es gıbt drei Arten VO  -

LIN YU-TANG, T’he Importance o} Living (London 1947 3792
11 eb 143 16 PHILOLAUS, 11

HERAKLIT, PHAEDRUS, 247, C: D
HERAKLIT, 18 ARISTOTELES, Methaphysık 980

14 HERAKLIT, 19 ANAXAGORAS, 2 E
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Besuchern: die nıedrigsten, dıe kaufen und verkaufen;: die mıittleren, die
I1 Kampfe teilnehmen: und dıe höchsten das sınd jene, die -
schauen (theorein) S Dem Primat der T’heorie (wir wurden heute eiwa
Kontemplatıon sagen) unterstand jede den siıchtbaren Kosmos betreitende
Forschung. Das Ungeordnete, Unregelmäßige den Naturvorgängen
War nıcht wı1ıe fur uns das Selbstverständliche, sondern da Abbild der
unsıchtbaren Harmonie WAaT, konnte 11UT ın einem Unvermögen des
Menschen., dıe Ordnung begreifen, begründet se1In. Es WAaTr ıne
Täuschung seıtens des enschen, und seine Aufgabe als W ıssenschafitler
bestand darın, sS1e beseitigen; galt, „dıe ”hänomene retten“ S}
Diese Au{fgabe tellte PLATO den Wiıssenschafitlern, un:! 11UT auf Grund
ıhrer gemeınsamen Sdeelenhaltung konnte sıch das komplizierte astrono-
mische System des PTOLEMÄUS gegenüber richtigen Ansatzen 1400
Jahre 1INCUTC! behaupten, VO  - dem ÄLFONS 259 gesagt haben oll
„Wenn mich Gott bel der Schöpfung Rat gefragt hätte, ware das
Weltall nach eiınem besseren und einfacheren Plan geschaffen“ 2 Man
konnte eben, WIieE (GEMINUS VO'  - den ythagoraern wortliıch sagt 2
den Gedanken, da{fß ın göttlichen und ewıgen Dıngen (ın diesem
den Gestirnen) Unordnung herrsche, nıcht ertragen.

Der Glaube 1ne unabhängıig VO Menschen bestehende Harmonie
des Ils ıst keine spezilisch griechische KEıgenschaft (man vergleıche dıe
verwandten Begriffe des chines. LAaO und der agyp maalt). „Ohne den
Glauben daran, daß grundsatzlı moöglıch ist, die Wirklichkeit durch
1NSsSeTEC theoretischen Konstruktionen begreiflich machen, ohne den
(Glauben die innere Harmonie UuUuNnseceIer Welt könnte keine Natur-
wissenschaft geben Dieser Glaube ist un bleibt das Grundmotiv jedes
schöpferischen Gedankens 1in der Naturwissenschaft. Jle UuUlNseCIE Be-
muühungen, alle dramatischen Auseinandersetzungen zwıschen alten und

Auffassungen werden getiragen VO'  - dem ewigen rang nach Kr-
kenntnis, dem unerschutterlichen Glauben dıe Harmonie des Alls,
der ımmer stärker wiırd, Je mehr Hiındernisse sıch uns entgegenturmen CL 2

Die Abstraktion ist aber eın gefährliches Erkenntnismittel und kann
sıch L1LUTr ange 1m Rahmen der Menschengerechtheit halten, als jener
vorgegebene Glaube dıe unsiıchtbare Harmaonie spontan wirksam ıst
Auf dıe Spitze getrieben, kann diıe Abstraktion ih zerstoren. Und dieser
Fall ist eingetreten 1n Jener Akzentverlagerung VO  - der Menschen-
gerechtheit auf dıe Tatsachengerechtheit, dıe WIT eingangs teststellten.

Dıe ersten Anzeichen dafür lıegen schon bei Arıstoteles VOT, un: ZW ar
nach we1l Rıchtungen. Einerseıits drangt die ftortschreıitende Anwendung
der Abstraktion dazu, dıe siıchtbare Harmonie (den Kosmos) 1ın ine wech-

D BURNET, “Pythagoras’”: Encyclopaedia of Relıgion an Ethıcs X) 598
WIGHTMAN, The Growth of Scıentific Ideas (London 1950 35
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selinde Anzahl VO  - Forschungsgebieten aufzusplittern; andererseits paltet
S$1e schließlich dıe sıchtbare Harmonie VO  3 der unsiıchtbaren ott) ab Der
Welthintergrund des Aristoteles besitzt die höchste Fahigkeıit, die Aristo-
teles einem kosmischen Datum testzustellen vermochte: das theorein,
und ubt sS1e bIs ZU Ausschlufß aller anderen Taätigkeiten AaUS, obgleich

sıch Aus einem nıcht genannten Grunde dazu bequemt, das Weltall
VO  $ außen her un vollıg desinteressiert bewegen Eır ist NOECSLS
HOESECOS A reines Denken, reine Abstraktion, reine Theorie. Zu diıesem
Welthintergrund hat der ens keinen se1n Leben wirklich bereichern-
den Zugang mehr - Und WECENN I11d Sar bewußt sagte, gebe keinen
göttlıchen Schöpfer un: alles se1 auf naturliche Ursachen zurückzuführen 2

blıeb doch noch dıe 1nNe Erkenntnis, dafß der Mensch dadurch „getrenn
ist VO'  - der Realität“ 2 Und diese Weisheit ist e 9 die den griechischen
und abendländischen Philosophen scheıdet, selbst WEn s1e 1n tormellen
Aussagen übereinstimmen.

In dem Augenblick, der Bezug der sıchtbaren ZUT unsıchtbaren Har-
monie verlorengeht, wendet sıch der Mensch naturgemäß stärker dem
sıchtbaren kosmischen Vordergrund Z und War S da{fß ihn in dem-
selben aße erkenntnismäßig zerstuckelt, als ihn sSe1InN Irıeb ZU unsıcht-
baren Hintergrund hindrängt. Diese für den Hellenismus charakteristische
Aufspaltung In Spezialwissenschaften beginnt etwa hundert Jahre, nach-
dem Aristoteles gewirkt hatte An Kritik tehlte VO  ® Anfang nıcht
(MENIPPUS VO  z (GADARA, Höhepunkt des Schaffens 250 Chr.)
Wiıssenschaftliche Institute entstanden 1n Pergamon, 1ın Antiochien un
Alexandrien. Die Bıbliothek der Jetztgenannten Stadt oll uber 500 000
Papyrusrollen enthalten haben Exs kam jJedo auch 1n der Spatantıke
nıemals A dem offiziellen Verzicht auf Menschengerechtheit der Er-
kenntnis, wI1ie für das Abendland charakteristisch wurde. Die phılo-
sophıa als Weısheıt, ihrem W esen nach auf dıe unsıchtbare Harmonie
hingeordnet, wandte sıch 1ın dem Mafifie der Religion Z als sıch die
Spezialwissenschaften vermehrten und ihr entfremdeten. Sie beharrte
weiıter auf ihrem Anspruch auf Menschengerechtheit als regula vıtae —_

und verschmolz schließlich Sanz mıiıt der Religion des Neuplatonismus,
der letzten Blüte griechischen Geistes. Die andere Hälfte griechıschen
Geistesschaffens jedoch, die Wissenschaft, blieb sterıl, bis INan in der
Renaissance den Bezug auf die unsıchtbare Harmonie bewußt fallen ieß
un die Tatsachengerechtheit Stelle, ja über die Menschengerecht-
heit setzte

War für den Griechen die 'Theorie 1ne Frage die hintergründigeHarmonie SCWESCH und die Abstraktion eın ıttel ZU Sinn, ersetizte
der Renaissancemensch den Bezug Zu Welthintergrund durch eıne
Theorie über dıe sıchtbare Harmontie, die Natur Die Abstraktion wurde

ÄRISTOTELES, Methaphysık, 9, 1074 b7 33—35
27 ÄRISTOTELES, Magna Moralıa, 1208 b’ 20—39 DEMOKRIT,

DEMOKRIT, 88 30 SENECA, Fragm. 17
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ıhm ıttel Zzum Zweck Er ist WI1E CIn Mann, „der zuerst eıne Lampe
anzundet, ehe sıch auf den Weg macht”, w1e BACON 1in seinem epoche-
machenden Werk Novum Organon chreibt ö1 1C| ehrfürchtige rage

den kosmischen Hintergrund ZUTC besseren Selbstbehauptung 1MmM kosmi-
schen Vordergrund, dem 109028  - selbst als Glied angehörte, sondern Iragen-
de Herausforderung dieses Vordergrundes 1mM Experiment ist jetzt das
Losungswort. Man tuhlt sıch der Natur überlegen, 190078  - zwıngt ihr durch
das Kxperiment ıne Antwort ab auf dıe 'Theorie. Und dieses Losungs-
wort in einem immer stärker werdenden Echo den Erdball

z“Knowledge and umano OINC to the amn thıng

I1T W eltanschauun g
Die abendländische Wissenschaft kann also VOT dem geistigen Forum

der Welt iıcht mıt jenem J otalıtatsanspruch bestehen, den s$1e sıch
selbst zumessen möochte. Sie wırd dıe Absage dıe „Barbarei des
Spezlalistentums” vollziehen mussen. urch diese Läuterung iıhrer
Intention ZUTF Philosophie 1m ursprünglıchen Wortsinn als Liebe ZUT

Weısheit wiıird S1€E lernen, sıch VOT letzterer Waiırklichkeit escheı1den
Gerade dadurch wırd iıhr aber gelıngen, das menschheitsgeschichtliche
Weltdeuten auf eınen gemeınsamen Nenner zurückzuführen. Sie wırd die
abendländische Lebensproblematik als Teıl erkennen un: diese selbst
der Gesamtschau einordnen. Damıit wiırd S1E in ihr eigentliches Erfüllungs-
stadıum eintreten: denn dıe Integration en (sıch einem Höchstwert
verantwortlich fühlenden) Denkens der Menschheit ist allein Berufung
un: bleibendes Denkmal des abendländischen TOS ZUT Wahrheit

Und gerade dieser TOS ist Ja lebendig 1m abendländischen Menschen
Er wirkt un drangt un versucht immer wıeder, Brücken bauen VOIl

der Theorie, der geda  en, AT Praxıs, der gelebten Ganzheit. Er ist e <
der dıe Wahrheit nıcht 1UT als Gewußtes, sondern auch als (Setanes be-
greifen ıll Und dieser getanen Wahrheıit wiıllen, dıe das aller
Wirklichkeit gemeinsame Strukturprinzip 1mM Menschenleben verwirklichen
will, hat sıch dieser Eros, unbefriedigt VO  > den Teileinsichten, die dıe
Wissenschaft ıhm bot, abgespalten VO  = ihr als Weltanschauung.
Die Weltanschauung unterscheıidet sıch VO  $ der Wissenschaft dadurch,

dafß S1e dıe für en wissenschaftliches Spezialgebiet guültıgen Wahrheiten
verallgemeınert und ZUT Menschengerechtheit erhebt. Es ıst dıes der
Vorgang der Häresie 1mM großen Stil, die gelebte Akzentverlagerung
VoOon der Teilwahrheit auf 1ne Ganzwahrheit ‚U1n Ausgleich der theore-
tischen Akzentverlagerung VO  - der Ganzwahrheıt auf ine Teilwahrheıit.
Die Bıldung VO  \ Weltanschauung mußlß, abgesehen VO:  - geschichtlichen
Zusammenhängen, notwendig willkürlich erfolgen, denn die Wissenschalt

31 I, 53
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als solche Liefert dem Menschen kein Kriterium, mıiıt dessen Hılfe end-
gültig teststellen könnte inwıeweıt wıssenschaftliche Erkenntnisse tat-
sachlıch weltanschauungsbildend SC1INn können Wahrheit etiwas
uber den Sınn des Lebens Dieses Wesen der Weltanschau-
uns wurzelnde willkürliche Moment rag ıcht dazu be  1 sıch wıder-
sprüchlichen W eltanschauungen verstandlıch machen

So hatte also der offizielle Verzicht der Renaissance auf Hintergrunds-
bındung des sıchtbaren Kosmos dieses endgültig betrachtenden Geist
und betrachtete Natur zerspaltet. Dabei wurde Geist 3 steiıgendem Mafße

Gegebenheit, dıe den Menschen hartnäckig daran hindert, SCINEN
sinnvollen Platz ı Kosmos wıederzufinden. Selbst Glied dieses Kosmos,
heute WIe VOT hunderttausend Jahren, hat die Nabelschnur durch-
schnıtten, die KEintagsfliegenexistenz den reichen Lebensrhythmusdes gewaltigen Kosmoskörpers band Er weilß sıch als Lebewesen mehr
als der nıchtwissenschaftliche Mensch, der den Begriff der unbelebten
aterie ıcht kannte aber fühlt sıch als Sterbewesen Weil ih: ıcht
mehr die tiefe solıdarische Gemeinschaft rag mıiıt allem W as da ebt
und webt irrt un strebt ist CT sSCINCN chaotischen Niederbrüchen hilflos
ausgeliefert Er hat sıch auf sıch selbst spezlialısıert Es gıbt keine (Gie-
meıinschaft mehr zwiıischen ıhm un dem Kosmos CS g1bt auch kaum noch
echte Gemeinschaft zwıschen ihm un dem Menschen Er ddiert sıch
Und mıt iıhm addiert sıch SCIN kosmischer Leerlauf ZUr stiernackigen
Urgewalt der Masse, die miıt elementarer Wucht ih selbst —
rennt: der Kosmos ist Rhythmus, Rhythmus ist Leben, un Leben ist
Individualität.

Ehe INa aber diesen Aufstand der Massen ÖOÖRTEGA GASSET) VCOI-
urteiılt mMu: die tiefe Bitterkeit herausgehört haben mıt der MARrRX
den Zertall des Hegel’schen Systems als „Verfaulungsprozeß des absolu-
ten Geistes bezeichnete 34 Und WECeNnNn S1C herausgehört hat annn
begreift INan auch dıe Dynamik mıt der sıch die VO  — ıhm begründete
Weltanschauung durchgesetzt hat chthundert Millionen Kommunisten
CMporen sıch heute den Verzicht auf Ganzheit un: Menschen-
gerechtheit der Erkenntnis „Keinem VO'  w diesen Philosophen 1st C111-

gefallen, ach dem usammenhang mıiıt der deutschen Waırklichkeit
iragen“ 35 Das ist dıe Revolte dıe Abwertung der WC1ISCH philo-
sophıa AT Taucn theoretischen Philosophie deren blutleerer Geist WIC
das Gespenst ıcht rechtmäßıg begrabenen Toten noch
herirrt Das 1Sst die eidenschaftliche Absage diıesen G(e1st denn g‘_
hört Toten, der 11UT C1N Scheintoter 1sSt un: dieser Scheintote
wırd nıemals Recht begraben werden können das ur INa  w n  u
denn 1ST die Gesamtwirklichkeit un der erste Gegenstand des anımal
faıth bleibt für nature whole DDie selbständıge Phıloso-

MaArRx ENGELS Deutsche Ideologıe
eb
SANTAYANA 216

185



phıe verliert m1T der Darstellung der Wirklichkeit iıhr Exiıstenzmedium
Sınnentleert durch den Mangel Menschengerechtheıit aber blutvoall

lebendig anamıschen Negatıyum des (reistes, wurde die
aterıe das posıtıve Merkmal alles Wiırkenden und damıt Wirklichen

all iıhren zahnräadrıg ineinandergreifenden Gestaltungen VO Mineral
H1is un Menschen Ist S> doch die „Matrıx und Quelle VO'  - em dıe
Natur als Bereıich alles erdenden, „dıe Allmutte

„In Waiırklichkeit“. schreibt SANTAYANA, „enthaält das Reıich der aterıe
mehr als die Jälifte dessen W as VO Morgengrauen des Lebens der
Gegenstand der eligı1on War nthalt dıe (sOötter oder dije tatsachlıchen
Wirkungen die durch hre Namen darzgzestellt werden Es gabe
bessere Entschuldigungsgrunde dafür die aterie anzubeten da dıe
aterıe 1st die u11s nahrt und ofe und das sSınd Funktionen die dıe
Volksreligion rstlıch der Gottheit zuschreıibt Wenn die Menschheıiıt

ohne Kontakt miıt der offenen ländlichen Natur velebt hatte, WIC
das moderne Großstadtproletariat dann haätte SE überhaupt keine
elıgıon sondern WAaTeC dem Glauben zugrundegegangen dafs iıhre
Wuünsche iıhre W ahlstimmen und dıe Zungenfertigkeit iıhrer Politiker
S1€ reiten könne Mißachtung der aterıe Unwissenheıt den WITL.  ca
lıchen Sıtz und dıe wahre Methode des ma  VOo Bestandigen otfe er
den Glauben Gott den urzeln“ 41

So kehrt der Mensch denn heute reumutlıg zuruück ZUrTr 1otalıtät des
Kosmos SC1HNCIN übermachtıigen und doch gutig lebenspendenden
Wiıderspiel der Gewalten daheim SC1iN Waırklichkeit 1St das Stich-
WOTrT des Materı:alısmus Es 1St ehrwürdig über alle Maßfßen Kann der
ens dafür daß ıhm 116 AT Lehnstuhlbehaglıchkeit abgewertete
Philosophie keın Wissen mehr die unsiıchtbare dıe hessere Harmonie
bıetet? Kann dafür dafß ih: ıdealistischen Antworten keine Aus-
sagekralft mehr tesselt? Kann denn dafür WECNN tief un: bren-
nend Spur daflß das Verhäaltnıs deis Lebendigen dem OWV: ebt
nıcht demokratisiert werden kann SA laıssez faire der Lauheit? Muß
nıcht SC1iNC qualvollen Hunger nach Wirklichkeit Haß SPCICH ICHCN
die die sıch Idealisten eCHNHNCH und dabei VETSCSSCH dafß die Wirklichkeit

1sSt da{fß S1C Heiße un: Kalte annımmt den Lauen alleın aber
ausspeıt” Ist nıcht T Herrlichkeit dafß 1116 eıt dıe sıch C111-

spinnt dıe Stagnatıon ıhrer UÜberheblichkeit WIC Kokons, denen
S16 letztlich doch ersticken wurde hereinbricht WI1C 1116 Sturmtlut mıt
SCINCM Schrei nach Ganzheıt und Wirklichkeit Was tut e $ wWenn
Wunden schlägt ruckt doch en nıchts naher aneınander als die
Wunde un das Wunder

Und daraus Mu INa  ® die Selbstsicherheit verstehen mıt der der
Materialismus ankämpfit den Dualismus zwischen aterıe und
(ze1st den die abendländische Wissenschaft mıt sıch selbst den Erd-

57 MaArx ENGELS
35 NANTAYANA 189 3 541 A0 151 41 838

1586



ball getragen hat Es ist nach der kompromißlosen Absage dıie Philoso-
phie keıin Zutall, daflß dıe Revolte für ganzheits- un! menschengerechte
Erkenntnıis, dıe Rebellıon SC  I9 die Kluit zwıschen Theorie un Praxıs,
1mM Namen der Wissenschaft geführt wiırd. „Die sozıalistische Ideologie
entspringt nıcht der spontanen Bewegung, sondern der Wissenschaft“ 4
AUnd wenn gleich hingezogen WIT AL Licht”“ 4 dann überzeugt
uns damıiıt (mehr als alle theoretischen Rıchtigkeitsansprüche der mate-
rialistischen Lehre) davon, W1e elementar dem Augenwesen-Mensch dıe
Leidenschaft {ü dıe Materie ist Lucht, Gottheıt und Wissen: se1t der
Urzeıt des Menschen werden sS1€e als 1nNs empfunden. Im D Kapıtel des
altägyptischen Totenbuches (d eigentlich Lebensbuches, denn
dıe Sprüche, die dem Toten das ewıge en sichern sollten) heißt

auf dafß ich den Sonnenglanz preise dank dem Lichte meınes Auges.
Ich Miege, dıe Weıiıte des strahlenden 1ls sehen VOT Re (dem
Sonnengott) alltäglıch Ich trage das en ın M1r gehe hınein
als ein Unwissender und komme heraus als Erleuchteter, ich werde

Aewiglich in meıner Menschengestalt gesehen
Lesen WITr in einem modernen russischen Geschichtswerk weıter, und

WITr werden spuren, wı1ıe dıe gleiche Empfindung Jahrtausende uüberbrückt.
In unNnserer eıt ist unverzeıhlıch, „abergläubisch SE1IN, da der (Glaube

unbekannte Kräfte 1U da herrscht, kein Wiıssen ist und „dıe
JIınte der Gelehrten ist vıel wert W1€E das Blut der Märtyrer” weıl
„dıe Menschen, die die (sesetze der Natur und ihres eiıgenen Daseıns
kennen, dıe Herren ihres Schicksals se1n und die Freiheit gewinnen”
werden 4 „Der Iraum ist geboren un wiırd nıcht mehr sterben. Eır
wıird ZU Glauben VO  - Millionen. Die Menschen werden begreifen, dafß
das Goldene Zeıtalter nıcht hınter hnen, sondern VOT ihnen 1eg Und
der Iraum VO Goldenen Zeılitalter wird s1e begleiten auf dem anzeCcn
langen Weg bis jenen Zeıten, d1e Natur dem Menschen unter-
worfen seın wird, keine Krıege mehr geben, jeder ens auf
Erden frei sein wird

Das ist das Sentiment der elıg1on, nıcht der Weassenschaft Und der
innere Widerspruch, der in der Bındung der Relıgıon des Materıjalismus

dıe eın vordergründiıge Naturwissenschaft 1egt, ist 1ne tiefe Tragık,
die jeden verständıgen Menschen berühren sollte Ruht doch das an
ımposante Gebaäude der Wissenschaft auf einem Fundament, das vıe  ]
subjektiver ıst, als S1€6 AaUS eigener Kraft erkennen kann: subjektiv,
42 LENIN, Was tun? (Moskau
43 ebd.
44 T’HAUSING, Der Auferstehungsgedanke ın agyptisch-religrösen Texten (Eeip
Z1g 169
45 ILJIN-SEEGAL, Wıe der Mensch 2esen wurde, Bde (Berlin 1949 15855
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dafß icht die Wissenschaft an die Wirklichkeit, sondern dıe Wirklichkeit
dıe Wissenschafit dıe Frage richtet: Quo vadıs” Wenn sıch dıe Wissen-

schaft nıcht auf ihr Wesen besinnt un: STa der Mıttel ZU Zweck wıeder
ıttel ZU Sınn schafft, ist sı1e ein Favoriıt ohne (rewınnchancen, der in
the long HA  - nıcht durchs Ziel gehen wird. Zu dieser Erkenntnis wırd
trüher oder spater jede elıgıon kommen, die meınt, AUus Gründen der
Proselytenmachereı auf dieses Ptierd sefzen mussen. im siam
scheinen solche Tendenzen wirksam werden, w1e SYED NAwaAßR
ÄLI ZeIPt; in dem diıe Erforschung der Naturgesetze auf wissenschaft-
lıche, den Verstand ansprechende Weıse ohne ythen und Legenden
unter den Geboten des Korans aufzäahlt 4' Denn der Mensch wırd auf die
ıttel ZU Sıinn nıemals verzichten, W1€E uns, WeNn SANTAYANA recht hat,
e1n Blıck In den 7Z.00 lehrt „Alle sonderbaren JTiere leiıden unter der
ast ıhrer Sonderlichkeit. Vıele VO  - ihnen sınd schon fast ausgestorben;
vielleicht erweıst sıch die Sonderlichkeit des enschen, dieses Interesse

nıcht eßbaren Dingen, AdUsS dem Kunst und Verstand wird, auch einmal
todlıch >9 Wıe dem auch se1ın INas, der Mensch besitzt jedenfalls diese Son-
derlichkeit un verzichtet, WI1E (HILDE (auch auf dem Boden der mater1a-
Listischen Geschichtsbetrachtung stehend ausdrückt, lieber auf die
saitıgen Bananen als auf seine das en deutenden een, ja freut
ihn, WLn 111a  - ıhm diese een nımmt, einfach das en ıcht mehr 9

Wenn also auf der ersten Seite der Prımalt der aterıe ebenso heftig
vertochten wiırd W1€E auf der anderen der Prımalt des (xe1stes, dann wırd
damıiıt auf keiner der beiden Seiten 1ine besondere Böswilligkeit oder
Borniertheit ftenbar Denn dıie zugellosen Kräfte, die beiderseıts freı
werden un: kompromillos aneinanderprallen, sınd LU dıe Auswirkung
Jenes Grundgesetzes der Wahrheıt dafß S1E sıch namlıch auf die a
Wirklichkeit bezieht, iıne Ganzheıt allerdings, dıe nıcht mehr W1ssen-
schattlich abstrakt, sondern als Quellgrund menschlicher Eixistenz
fassen ıst es, W as5 der Mensch als wahr erkennt, 11l 1m (sanzen
guültıg wI1ssen, un: dıesem (sanzen ordnet sSe1IN en andeln:! e1n,
weıl auf diese Weiıse genahrt, getragen, gesichert un ewahrt wird
und ihm VOT em dıe Gemeinschaft mıt anderen Menschen gibt

In jeder Weltanschauung 1eg also eıne tiefe Berechtigung, die nıchts
anderes ist, als das Recht auf en selbst. Und L1UT ist erkläaren,
daß enschen, die über gleiche Verstandeskrafit und gleiche Biıldungs-
möglichkeiten verfügen, auf TUN der gleichen Tatsachen mıt Hılfe
der gleichen wissenschaftlichen Methode verschıiedenen Ergebnissen
kommen können. W1€ gerade be1 Betrachtung der Geschichte Aaus-

epragt der O ist (man vergleiche etwa eın westliches mıt einem ost-
lichen Geschichtswerk). Das Entstehen VO  — fanatisch vertretenen Welt-
anschauungen zeıgt, dafß der ensch auch des wissenschaftlichen Zeitalters

49 he SSENCE of siamıc I eachıng (Lahore 1955 15
614

31 What ENE| ın History? (Pelican Books 1942 13
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nıcht gewiullt 1SL, sıch Namen des wıssenschaftlichen Fortschritts mıt
zusammenhanglosen Wirklichkeitstrümmern abspelisen lassen. Er baumt
sıch auf dıe Endgültigkeit, mıt der die Wissenschaft iıh: selbst DA
theoretischen Teilforschungsobjekt degradiert. Und WENN schon für dıe
Naturwissenschaft der Glaube dıe Harmonie des Ils Janl unerläfßliche
Voraussetzung 1St 1evıel mehr gılt dieser ewußte Bezug ZUT (sanz-
heıt für dıe Wissenschaft VO Menschen! Da dıe Spekulation auf-
hort beim wirklichen en beginnt also die wirkliche posıtıve Wissen-
schaft“

Der Mensch 111 se1ıt eh und un: auch heute Antwort aut
rage nach Wahrheit un: diese ben 1St dıie Ordnung un Brücke
zwıschen Natur un: ensch zwıschen Mensch un Mensch ber alle
Spezialwissenschaft hinweg behauptet der Mensch den Anspruch SC111C5S5

Herzens, alle Erkenntnis auf sıch selbst un:' auf die Gestaltung SC111C5S
Lebens ı1er un heute beziehen Deshalb 1St dıe Wissenschaft heute
bereits 1Ne Maxgd der Weltanschauung; denn die Wissenschaft sucht das
Sein daruüber aber Was exıstiert entscheıidet dıie Weltanschauung Und
da der Aneınanderprall der Weltanschauungen Zeıitalter der ANnSC-
wandten Atomphysik über 1od und Leben der aNZCH Menschheit ent-
cheiden kann WIC das Kreign1s des August 1945 zeıgte als
Hıroshima Sekunden 240 01018 Menschen getotet 59 000 schwer verletzt
un eintach VO  - dieser Erde weggeblasen wurden deshalb 1St
wohl CIMn elementares nlıegen der Humanıtat Interesse dieser L111-

genden und gefährdeten Menschheit wen1gstens den Versuch SCH,
aus dem (Gresamtbestand des 1sSsens uüuber das kosmische Datum Mensch
also AaUS der Weltgeschichte, C1inMN Wahrheitskriterium isolıeren das dem
Weltanschauungstrieb alt un:! Rıchte geben VEIINaS Und dieser
Versuch kann schon deshalb keine Utopie SC1IN weıl feststeht dafß das
Dılemma aterıe Geist kein ursprünglıches 1st un dem menschlichen
Denkvermögen ıcht 11011 un: unausweichlich anhafttet

Auf diese Weise erhebt sıch dıe Forderung nach synthetischen
Wissenschaft VO: Menschen die dem allgemeın wirksamen menschlichen
Trieb nach Jebensbezogener Wahrheit ebenso Rechnung rag WIC der
Wahrheit elbst, ezug auf den Forschungsgegenstand Mensch
tatsachen-, also menschengerecht ist

Die Wissenschaft —O Leben als I heologıe der Weltgeschichte
Gegenstand dieser Wissenschaft 1St der Mensch mıt em W as tut

denkt un fühlt ıcht Wertungen geht 1er sondern Tatsachen
Um die Gesetze der Lichtbrechung aufzufinden führte Euklid SCO-

metrische Üperationen mit Lichtstrahl Aaus Der Lichtstrahl 1St dıe
gedachte chse Lichtbündels entlang welcher sıch die Sichtbarkeit
fortpflanzt Das Licht erhob keinen Protest den Mord SCHHEI:

MARx ENGELS

1859



Wirklichkeit. Gahlıler abstrahijerte alle KEıgenschaften der Körper außer
Gestalt un Bewegung, das Bewegungsproblem studıeren können.
Auch die KOörper protestierten nıcht Welche W eltanschauung aber sollte
man abstrahıeren., isolıeren, ohne dafls die Abstrahierten, Isolierten und
Eliminierten ıcht sofort mıt Recht In heftigste Fehdestellung gıngen”?
In der Wissenschafit VO Leben kann keinen Rückzug 1ın dıe Irrealıität
blofß gedachter Weltlinien geben. Für S1E sınd die Entwicklungsstadien
des Fmbryo Nn  ‚u wirklich W1€e die Ekstase eines Saulenheiligen, die
Begeisterung für ein Fußballmatch SCHAUSO aussagekräftig WI1eE die stille
Korscherarbeit der Mikrobiologie der Butter, der Kkommunismus
SCHAUSO menschlich W1e das Christentum.

Die Wissenschafit VO Leben darf also ihr Beobachtungsfeld iıcht auf
Kosten der Realıtät, 1n diesem Falle auf Kosten des Menschen, eIN-
schraänken. Sie muß versuchen, 1ne Wesensbestimmung des enschen
treffen, d1e sowohl VO  ‚ den Vertretern der materıalıstischen als auch der
idealistischen Weltanschauung bejaht werden kann. So w1e der Astronom
dıe Sterne als vorgegebene Weltdaten hınnımmt, WIT S1e alle mensch-
Lichen Lebensäulßerungen gleichwertig nebeneinander bestehen lassen.
Dıie Gruppe jener Lebensäußerungen, dıe unabhängıg VO  - jeder Welt-
anschauung feststellbar SINd, wırd S1e Invarıanten NENNECN und AUSs dıesen
Invarıanten W1e der Naturwissenschaftler dıe sıch daraus mıt logischer
Notwendigkeit ergebenden Schlüsse zıehen, eıne Hypothese bılden,
die entsprechend dem ertforschenden Gegenstand, den Sınnn des Lebens
ZU Inhalt hat Hat die Wissenschafit VO Leben also hypothetisch das
weltanschauungsbildende Wahrheitskriterium isolıert, dann wırd S1E den
tatsächlichen Ablauf der eschichte damıt vergleichen und die Hypothese
daran weıt W1e moglıch verillzıeren versuchen. Auf Grund dıeser
Verifizierung wird dann jene Weltanschauung das Kriterium wahr für
sıch 1n Anspruch nehmen dürfen, deren Behauptungen VO  e der Hypothese
maxımal verihiziert werden. Diese Weltanschauung wird ange das
KFeld behaupten, bıs einer Hypothese gelingt, eıne noch größere
Fülle widersprüchlichen Weltdeutens ebenso ogısch auf noch weniger
Invarıanten zurückzuführen.

An diesem Punkte erhebt sıch die Kompetenzfrage, welche VO  - den
bestehenden Humanwissenschaiften ehesten befähigt ist, den Überstieg
VO  - der Spezialdıszıplin ZUr Wissenschaft VO en vollziıehen E
mu{ dies grundsatzlıch jene Wissenschaft se1n, die für die Untersuchung
des Dilemmas Materıije-Geıist dıe breıteste Ausgangsbasıs bietet. Sie darf
auch der Spezlalisierungstendenz noch icht weıt erlegen se1N, daß STEe
den Zwillingsaspekt des TOS ZUT ahrheıt, die Teilforschung einerseıts
(Wissen) und dıe Gresamtschau (Weisheit) andererseıts, Aaus dem Auge
verlor. Drittens darf S1e iıcht prinzıpıe 1n der T heorıe verharren, SO11-
dern mu{fs dıe Lebensbezogenheit der Wahrheıt als Forderung ewahrt
haben Jede VO  - diıesen T1 Forderungen könnte dıe Theologıe als
jene Humanwissenschaft,. dıe professo VO Sinn des Lebens Aufschlufß
fı geben behauptet, erfüllen, S1€e sich nıcht 1n den Abwertungs-
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prozelß ZUT Taucn Theorie hatten hineinziehen lassen. Das ist iıhrem
Wesen um abträglicher, als S1e ihren Ursprung nıcht Ww1e€e alle anderen
Wissenschaftften 1im treben nach dem Wissen des 1ssens wiıllen,
sondern 1m treben nach dem Wiıssen des Menschen wıllen hat

Die frohe Botschaft des Christentums WAar die Menschheit
in den enk- un Ausdrucksformen des ıcht wıissenschaftlichen (bib-
lıschen) Weltbildes. mußlßte aber das Verständnis VO  - Menschen ringen,
dıe 1n einer VO Geist der griechischen Philosophie geformten Welt
lebten. Schon die Apostel erkannten die Notwendigkeit, die Glaubens-
wahrheit begrifflich umzuschmelzen, und Johannes, der Jünger, der an
Herzen des Herrn geruht hatte, machte sıch mıt seinem Kvangelium ZU
Dolmetsch zwıschen dem Messiasverständnis der en un dem Logos-
verständnis der Griechen. Eınen Mann wie Paulus konnte INa  — LUr
eshalb den „KErsten nach dem Kınzıgen“ und den Miıtbegründer des
Christentums NCNNCN, weıl diıesen Dolmetscherdienst seiıner Lebens-
aufgabe machte „Denn obwohl ich unabhängig VO  w allen WAar, habe ich
miıch doch ZU ne aller gemacht, recht viele gewıinnen. Den
u  en bın ich eın Jude geworden, Juden gewıinnen. ‚. Denen,
WE hne (mosaısches) (Gesetz sınd (den Griechen), bın ich WI1e einer
der hrıgen geworden, S16€, dıe Gesetzlosen, gewınnen. Den
Schwachen bın ıch ein Schwacher geworden, dıe Schwachen gew1n-
nen Allen bın ich alles geworden, auft jeden Fall tlıche reiten
Das €es tue ich der Heilsbotschaft wiıllen, auf dafß ich ıhrer teilhaftig
werde“ (1 Kor 9’ 19—23).

Diese weltaufgeschlossene Haltung glühender Christusliebe seizte S1  y
WI1IE nıcht anders erwarten, inmiıtten einer resıignıerenden Weltflüchtig-keit des ersterbenden antıken Kulturkreises auch durch 1€ Phılosophie“,chreibt FLAVIUS JUSTINUS, der eitwa hundert Jahre ach dem
Völkerapostel mıiıt dem Martyrıum Zeugnis ablegte für die Frohe Bot:
schaft (ca 164 Chr.), „1st eın kostbares Geschenk Gottes, das dazu
bestimmt ıst, den Menschen Gott führen“ 9 (ÜLEMENS VO  Z
ÄLEXANDRIEN (geb 150 Chr.) sekundierte ıhm eın Menschen-
alter spater: „Der Logos erleuchtete immer die Seelen. W ährend dıe
Juden VO  } Moses un: den Propheten erleuchtet d  n7 hatten die
Griechen iıhre Weisen. dıe Philosophen, dafß dıe Phılosophie für c1e
Griechen das WAar, Was das (Gesetz für die en war  C6 D Das Christen-
tum als Relıgıion neıgte sıch naturgemäß nıcht dem naturwiıssenschaftlich
gestimmten, sondern dem rel1g10s interessierten Bereich der griechischen
Philosophie L dem Platonismus, bzw dem Neuplatonismus. Dabei
War unvermeıdlich, aber verhängni1svoll, dafß INa dıe dem Christen-
tum wesensfiremde Unterscheidung zwıschen Theorie und Praxis über-
nahm: „D  1€ Weisheit gehort der Kontemplation (theorein) d das Wis-
SCn der Aktion (prattein)  C6 9i So wurde das Christentum, das in seiner

Dialog maıt Irypho z u  M ÄUGUSTINUS, De Irın 1  y 1 9
54 Stromata 1!
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Funktion als Sauerteig höchst weltoffen un: praktısch se1IN soll, aufge-
spalten 1n e1n kosmisches (weltliches) un!: übernatürliches 9 wobe]
nıcht ausbleiben konnte, dafß später eın weltilüchtiges Moönchtum ZU

Repräsentanten des übernatürlıchen, OÖheren Christentums wurde. Für
den unbekannten christlıchen Neuplatoniker, der unter dem Decknamen
des Paulusschülers Dionysıus se1ne mystischen Schriften verfaßte, dıe 1m
Abendlande große Bedeutung erlangen sollten, sınd die Mönche
bereits dıe Inhaber der „vollkommensten Philosophie” 9

War die christliche Theologie AaUus dem Bestreben entstanden, dıe lau-
benswahrheiten durch eın der griechischen Forschung entstammendes Be-
griffssystem anderen verstandlıch machen, regte sıch 1m abend-
ländischen Kulturkreis, der dem sterılen OTU der moöonchiıischen W usten-
vater langst das ruchtbare benediktinische labora hinzugefügt hatte, der
Wunsch, dıe Glaubenswahrheiten ın sıch selbst vernunitmäßıg klarzu-
machen, zumal INa  —$ dem biblischen Weltbilde bereits aumlich un zeıt-
lıch weıt mehr entiremdet WAar als der Grieche. Aus dem elnrxX quı hotuzt

COSNOSCETE C(AUSAS VERGILS WIT: das credo 2il ıntellıgam des
ÄNSELM VO (ANTERBURY (gest Er versuchte, dıe Dreifaltigkeit
des eıinen goöttlıchen Lebens UrC| notwendıge Vernunitgründe (rationes)

erklären 9 ber den Unterschied VO:  . Glauben un Wiıssen WAal INnan
sıch klar, empfand aber keinen Widerspruch zwıschen beiden Lassen WITr
wel Vertreter der beruhmten mystıschen Schule VO  - St Viktor be1 Paris

Wort kommen : „Lerne a  es, du wirst spater sehen, dafß nıchts über-
ilüssig ist  C6 öl „I habe haufıg gelesen, daß LUr einen Gott g1ibt
habe uüuber meıinen (sott gelesen, dafß einer un dreı ist .,. aber ich
kann miıch ıcht entsiınnen, gelesen haben, W1e all das bewiesen wird!
In all diıesen Dıngen g1bt ‚WaT ine Überfülle VO  - Autoritäten, aber

tehlen die Kxperimente, un!: Beweise werden selten. So denke ıch, doch
eiwas getan aben, WCNnN ıch den Lernbegierigen e1in wen1g helfe, selbst
WEnnn ich S1€E nıcht befriedigen kann“ Ö: So -  S christlıch wirklichkeitsoffen
WAar INa  z 1mM Abendlande Begınn selıner mıt dem etiwas unglücklıchen
Namen Miaittelalter bezeichneten kulturschöpferischen PO  e! dafß INa  - die
Theologie S AllZ unbefangen ZUSammen mıt Mathematik, Musik und Astro-
nomı1e als theoretische Wissenschaft klassıfizierte 6 un: S1e doch alleın
AUus dem treben nach menschengerechter Erkenntnis betrieb

Dieses Bemühen die verstandesmäßige Durchdringung der ]au-
benswahrheiten wurde durch dıe Bekanntschaft mıt den logıschen Werken
(Organon) des ÄRISTOTELES, die 1ın der Übersetzung des Boethius

EUSEBIUS, Demonstr. Ö3 vgl Vaıt C(onst I 28
DIoOnYyYsIius ÄREOPAGITA, ccl Hı Ö,

58 Georgica IL, 490— 499
De fide trın

60 HuGcGo VO.  Z ST VIKTOR, 176, 800
61 ICHARD VOoO  z ST VIKTOR, 1906, 893

Huco VO  z ST VIKTOR, Didaskalion
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vorlagen, 1Ur verstärkt. Im frühen 19 Jahrhundert hatte INa  w bereits dasvollständıge Organon ZUuUr Verfügung, und als schließlich dank der inten-
sıven Übersetzertätigkeit 1n Toledo. und Sıizilien die gesamte Philosophiedes Arıstoteles 1n lateinischer Sprache zuganglıch wurde, stand das christ-
ıche Abendland VOTr einer geıstesgeschichtlichen Groöße Wiır sınd
heute langst daran gewöOhnt, dafß philosophische Lehrsysteme kommen un:
gehen, VOrTr Q00 Jahren aber WAar das arıstotelische Gedankengebäude 1ne
Sensation, ine Umwälzung wi1ie für unls VOT einıgen Jahrzehnten die Mög-lichkeit der Atomzertrümmerung. Seine Philosophie WarTr nıcht eine sondern
dıe Philosophie; INa  - zıtierte ıh: ja auch kaum Je e1m Namen. Man
sagte: Philosophus dıcıt Es gyab keinen anderen neben ihm

Selbst WCNn der christliche Wirklichkeitssinn iıcht auf Arıstoteles
seiıner selbst hätte reagıeren wollen, WAar die Reaktion doch Aaus einem
anderen Grunde notwendiıg geworden. Seit dem Jahrhundert blühte
1m benachbarten Spanien i1ne glänzende islamische Zivilisation un dıe
griechısch-arabischen Übersetzungen SOW1e dıe Aristoteleskommentare der
iıslamıschen Philosophen ange eıt die eiNZIgE Aristotelesquelledes Abendlandes SCWESECN. Der Kommentar des ÄVERROES (er wird das
SANZE Mittelalter neben dem Philosophus als (‚ommentator, zıtiıert) -Jangte auch 1mM christlichen Bereich größten Eintluß. Der Arıstotelismus
averroıstischer Pragung enthielt aber Lehren, dıe mıt der Lehre des
Evangeliums unvereinbar d  n  9 z. B dıe Leugnung der persönlıchenUnsterblichkeit, dıe Ewigkeit der Welt und dıe Möglichkeit einer dop-pelten Wahrheit Da diese Lehren Sa ın das internatıionale tudien-
zentrum der Pariser theologischen Fakultät eindrangen (Sıger VO  ® Bra-
bant), standen die verantwortlichen kirchlichen tellen der arıstotelıischen
Philosophie mıt größtem Mißtrauen gegenüber. Da dıe an kosmo-
logische un metaphysische Lehre des Aristoteles außerdem noch 1ıne voll-
kommene Neuheit WAar, verbot schon 1m Jahre 210 1ne Synode VO  —
Paris dıe Lektüre arıstotelischer Schriften.

Schon ÄLBERT DER (SROSSE aber, den seın Schüler ULRICH VO STRASS-
BURG das Wunder unNnserer eıt  D nennt ö hatte mıt klarem Blick erkannt,
daß eıne posıtıve Auseinandersetzung unerläfßlich War un verwendete
seinen SANZCN Einfluß darauf, der Abneigung die arıstotelische
Philosophie 1ın seiınem Orden den tachel nehmen. Eın anderer seiner
Schüler, der laängst Weltruf erlangte, machte diese posıtıve, S-  —+ chrıstliche
Auseinandersetzung seıner Lebensaufgabe: [HOMAS VO QUIN, „der
gelehrteste unter den Heılıgen und der heıiligste unter den Gelehrten“ 6
Den Juden e1IN Jude, den Griechen ein Grieche, den Aristotelianern eın
Aristotelianer: auf diese Weise blieb das Christentum allen alles Leo
I1T er. ih 1n der Enzyklika Aeternı Patrıs ZU Patron aller theo-

Summa de bono, 4,
LORTzZz, Geschichte der Kırche ın ıdeengeschichtlicher Betrachtung (Münster
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logischen Fakultäten, VO  - dessen TC 11UTr AaUS schwerwıegenden (Gründen
un: 1n ehrerbietigen Ausdrücken abgewiıchen werden dürfe

DiIie Durchführung seiner Lebensaufgabe ist I homas aber nıcht leicht
geworden, W1€e heute aussehen InNnas, da ZUT Ehre der Altäre erhoben
ist COPLESTON schrei1bt, WITr wuürden gut daran Lun, u1nls daran eriınnern,
dafß der Mann, der unls heute als Säule der Rechtgläubigkeit gıilt, Leb-
zeıten heftigen Anfeindungen und Verdächtigungen ausgesetzt WAäar 6 Nur
weıl der greIse Albert die beschwerliche Reise VO' oln ach Paris ıcht
scheute., be] der 1m LE FT tagenden Synode seinen fruh VeErSiOr-
benen Schuler verteidigen, den taglıch beim (Gedächtnis der
Toten geweınt haben soll, entging der Mann, der heute dıe unbestrittene
Autorıtat aller katholisch-theologischen Fakultäten ist, dem Schicksal der
Indizierung. Im a.  re 1263 erneuerte Urban das 1210 erlassene ESsE-
verbot. ıe wachsende Einsicht 1n die historische Notwendigkeit (nıcht
zuletzt das Verdienst VO  - Männern WwW1e Albert und T’homas) zeigt sıch
aber darın, dafß zugleıch seinem ofe einen gewiıssen ILHELM VO
MOERBEKE duldete, der sıch damıt beschäftigte, ıne LECUC Übersetzung der
umstrıttenen Schriften anzufertigen. 266 verlangten die Legaten Ur-
bans bereits VO'  - en andıdaten, die sıch das Lizentıiat be-
warben, ine grundlıche Kenntnis der gesamten philosophischen Te des
Ariıstoteles.

Arıstoteles WAar also getauft worden, und das kirchliche Lehramt hatte
diese Tauftfe schliefßlich als gultig anerkannt. Es konnte aber nıcht AaUuSs-

leiben, dafß die Philosophie als 1n sich geschlossenes Gedankengebäude
ıcht die Magd der Theologie Jleiben wollte und ıhren selbständıgen
Weg gehen versuchte. Die dem arıstotelischen System innewohnenden
Spezialisierungstendenzen realısıerten sıch in dem aße als sıch das Unı1-
versıitatsleben vervielfältigte. Wenn INa  3 Bologna sagte, 11a

die Rechtswissenschait, Montpellier WAar eruhmt SCH seiner medi-
zınıschen Fakultät und Chartres wurde das Zentrum humanıstischer Stu-
dıen In dıesem Spezlialisierungsprozels wurde die Theologie abgedrängt
VO'  - iıhrem Forschungsmonopol, und das WAarTr ihrer Menschengerechtheit
nıcht zutraglıch. Wenn 1Ne€e theologische Summa einmal „schwerer ıst als
ein Pferd‘ w1e ROGER BACON VO Werke des arıser Theologieprofessors
ÄLEXANDER VON HALES respektlos sagte öl dann kann s1e dem (Gsottesver-
staändnıs des Alltaglebens kaum mehr Dolmetscherdienste eisten.

In demselben alße NUu als dıe Theologie ZUT FTÜUEN Theorie VO  — Gott
wurde, begann der goldene aum eıner experimentellen Philosophie
sprielen, der einıge Jahrhunderte spater dıe Frucht einer Sanz VO'  - (Gott
gelösten Naturwissenschaft tragen sollte Wieder dıe Theologen
selbst dıe Herolde des Z urück ZUT Menschengerechtheit. Derselbe TANnzıs-
kaner ROGER BACON, der für pferdegewichtige theologısche Monsterwerke
wenı1g Sympathie hegte, interessierte sıch für Eklipsen, Reflektion und

65 ÜOPLESTON, History of Phiılosophy 11 430
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Reifraktion des Lichtes und für dıe Kugelgestalt der Erde Er erkannte die
Möglichkeit des Teleskops, forderte für dıe Bıbelwissenschaft das tudium
der grıechıschen und hebräischen Sprache und machte den aps auf die
Unzulänglichkeit des julıanıschen Kalenders aufmerksam. Er stand mıt
dıesen Interessen keineswegs allein. Schon Albert der Große hatte Bäume
und Pflanzen beschrieben und Testgestellt, dafß 1n olchen Angelegenheiten
1Ur dıe Erfahrung Gewißheit geben könne %7 DURAND SAINT-
POURCAIN, das enfant terrıble des Dominikanerordens, meınte, 1n Dıingen,
dıe nıcht den Glauben betrafen, sSo INa  a sıch auf seınen Verstand un:
nıcht auf dıe Autorität eınes noch berühmten T’heologieprofessors VCI-
lassen Ö Um dieselbe eıt bediente sıch NICOLAS VO OÖRESME schon eiınes
rechtwinkligen Koordinatensystems ZUTr graphischen arstellung mathe-
matischer Üperationen und iragte S1C}  n ob ıcht 1ne bessere Anordnung
ware, WEeNN sıch Stia der Gestirne dıe LEirde bewegte 6 Den Rammbock

das theologische Pferdegewicht aber brachte der Franziskaner WIL-
VO ()CKHAM 1Ns Feld Von ıhm wurde diıe phılosophische Schule

des Nominalismus begründet. Er sagte S anıZ offen: „Es ist mir gleıich-
gultıg, W as Aristoteles aruber (über die Seele als unzerstörbare Form
des Körpers) en enn scheint ımmer zweıdeutig sprechen“ d
Schon dıe Mıtte des Jahrhunderts schrieb NICOLAS VO ÄUTRE-
COU unverblümt, se1 erstaunt, „dalß gyEW1SSE Leute Arıstoteles und
den Kommentator (Averroes) bıs ZUT Altersschwäche studieren und dabe1
das tudium der Ethik un: des Gemeiljnwohls (er meınt dıe Menschen-
gerechtheit) aufgeben. Sie tun das 1in solchem Ausmals, daß, WECI1N der
Freund der Wahrheit autsteht un 1ın dıe Irompete stöfßt, un dıe Schläfter
aufzuwecken, s1e schr etrubt sınd un! sıch auf ihn sturzen w1e Bewaffnete

tödliıcher Schlacht“ 4
Wenn dıe J heologen selbst dıe Irennung der Glaubenswissenschaft VO  -

der Erfahrungswissenschaft torderten, hatten S$1e dabei keineswegs dıe
Absicht, den Glauben (Gott gefährden oder Sar zerstoren. Sie

einfach geleıtet VO  e der rıchtigen Eınsıcht, daß dıe Natur Gottes
Werk und eshalb kein Interesse ıhr, se1 auch eın selbständıg
wıssenschaftliches, gottwıdrıg sSe1IN kann. Sie achten Sanz 1m Sınne des
Vatikanischen Konzıils, dafß zwıischen Glaubenswahrheit und Wissenswahr-
heit ke  1n tatsächlicher Wiıderspruch bestehen könne. Als aber ıe rel1ig10s-
poliıtische Eınheıit des Miıttelalters zerbrach, hatte 11a  - keine Hemmungen,
den Bezug auf dıe unsichtbare Harmonie tallen lassen. Die experiımen-
telle Philosophie wurde ZUT Naturwissenschaft, die 1ın der Natur un
ihren Krätten eın selbständıges (Ganzes sah Der Humanısmus wandte sich
VO  H3 der arıstotelischen Verachtung €es Individuellen einer platonısch
gefarbten Persönlichkeitskultur. Die Natur und der Mensch autark
geworden. Nachdem INa  - sıch solcherart selbst auf dıe Wissenschaft e1nNn-

Liber VI de Veget et Plantıs, Tract }
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geschränkt hatte, fühlte INa sıch von der Glaubenswahrheit eingeengt und
kreierte den Gegensatz zwıschen Glauben und Wiıssen. In emselben Mals,
ıIn dem sıch Humanismus und Naturwissenschaft dem christlichen Glauben
entfremdeten, beharrte das kirchliche Lehramt auf seiınem Bund mıiıt Arı-
stoteles, der immerhın getauft WAär, wahrend INa  i den Gelisteskindern des
Aufklärungszeıtalters beim besten ıllen nıcht einmal dıe Ansätze eines
Katechumenats nachsagen kann. Im Zuge des Rückgriffs auf Thomas VO  -

Aquın wurde A4UuS dem Taäufling Aristoteles das, W as schon FAUSTIN den
Arıanern vorgeworfen hatte, namlıch ein Bischoft d nmiıtten einer IVT-
lısatıon, dıe weder das bıblısche och das arıstotelische Weltbild mehr VOT-

steht, wurde das Pferdegewicht der Theologie ZUT aralyse. So wurde S1e
selbst ZUT theoretischsten und dem alltäglıchen Leben unifruchtbarsten
Spezialwissenschaft: „KEıne restlose und schöpferische Entfaltung der
eigenen Kräfte ist weıtgehend unterbunden“ d Hatte früher echt christ-
ıch geheißen: den en eın Jude, den Griechen eın Grieche, den Arı-
stotelıanern eın Arıstotelıaner, heißt heute den Modernen Rein
Moderner: nıcht mehr: en a.  6S: sondern: den me1ıisten nıchts!

Der Überstieg einer Humanwissenschaft ZUT Wissenschaftt VO en
ıst 1ne Aufgabe, die die geschıchtlıche Situation heute stellt Wenn sıch
dıe Humanwissenschaften iıhr entzıehen, machen s1e sıch mitschuldig
der Schwertmission großen Stils, die die Weltanschauungen derzeıiıt -
einander betreıben (Schwertmission ist auch, WECNN 11a4  - angesıchts eines
hungernden asıatischen Kontinents Getreidevorräte 1Ns Meer schüttet, 1Ur

die Preise halten: Schwertmission S1N. nıcht bloß dıe Folterkam-
mern der GPU) Vor allen anderen Humanwissenschaften MuUu sıch dıe
Theologıe diese Aufgabe angelegen se1n lassen: nıcht, weıl S1E sıch grund-
atzlıch eınen Vorrang dürifte, sondern weı1l S1e erstens grund-
säatzlıch dazu befähigt ist, und zweıtens auf diese Weise iıhrer Bestim-
MUNgS zurückkehren oder den Anspruch auf Wissenschaitftscharakter auf-
geben Mu Denn alle anderen Wissenschatften en ihren Vorsprung 1m
treben nach dem W ıssen des Wissens wiıllen, dıe Theologıe alleın
verdankt ihre Entstehung dem rang nach Erkenntnis des Menschen
wıllen

Der Überstieg VO  - der Theologie ZUT Wiıssenschaft VO en hat sich
konkret vollzıehen: Die Theologie ordnet den Geist der aterıe
über und lehrt iıne bestimmte W eeıise der Verknüpfung beider 1m Men-
schen. Die Wissenschaft VO en hingegen aßt aterie und Geist UTr
methodisch nebeneınander bestehen, S1e schlie[lßt AaUus iıhrer Hypothese

ollten S1E sıch als Folgeerscheinungen Aaus den Invarıanten ergeben
weder die aterıe noch den Geist noch das Nıichtvorhandensein des einen
oder anderen och dıe Verknüpfung beider 1mM Menschen aUus Die
Theologie bestimmt die kosmischen Daten als wiıllentliche Verwirklichung

De Irın I1 Impıa vestra sophısmata YUaC Arıstoteliıs episcop1 vestrI
magiısteri10 didicıstis.
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einer 1MmM göttlichen Intellekt vorgegebenen Ganzheit. Die Wiıssenschaft
VO en hingegen @  z{ sıch miıt dieser Ganzheit 1Ur eshalb ause1n-
ander, weil ine empiırısch teststellbare Tatsache ıst. dafß sıch der Mensch
des nıchtwissenschaftlichen WI1Ie des wissenscha{ftlichen Weltbildes ent-
weder pOS1tIV (willentlich verwirklicht: T’heismus) oder negatıv (nıcht
wıllentlich verwirklicht: Atheismus) mıt ihr auseiınandersetzte. % Dıie
Theologie ordert eindeutıg, dafß ihre  S Wahrheit getan, also auf das Leben
bezogen werde. Die Wissenschaft VO Leben kann aber 1Ur ana:
streben, methodisch rıchtig möglıchst überzeugend e1In möglıchst allgemeın-
gültıges weltanschauungsbildendes Wahrheitskriterium iısolıeren.

Damiıt kommen WIT dazu, dıe Methode der Wissenschaft VO en
naäher bestimmen. Damiıt namlıch Aaus der grundsatzlıchen Fahigkeit
der Theologie diıesem Überstieg dıe tatsächliche Fähigkeit des heo-
ogen werde., bedarf der Eınsicht, dafß 1ine nichtmenschengerechte heo-
ogıe auch nıcht mehr gottgerecht ist Die Wissenschaft VOM Leben be-
ruft siıch für dıese Eunsıcht, mıt der s1e iıhre Kompetenz nachweist, auf
nıemand anders als Arıistoteles, der VO wirklichen Wissen behauptet,

sSe1 iıdentisch miıt seinem Gegenstande 7
Die Identität des Theologen mıt seinem Gegenstand ordert also die

Wissenschaft VO Leben, un damıiıt ist auch ihre Methode gegeben Sie
braucht ıcht erfunden, ja nıcht einmal gefunden werden. Schon
SOPHOKLES hat S1ie seiner Antıgone 1n den und gelegt „Nicht mıtzu-
hassen, mıtzulieben bin ich da.'“

Ist nıcht dıe eINZIYE, wirklich erfahrbare Kıgenschaft des Gegenstandes
der Theologie, dessen Eixistenz S1e hartnackıg behauptet, se1ne AaUuUuSs-

sprechliıch große Liebe vrARE Menschen” Ist dieser Christengott denn laut
Definition Könıg und Mittelpunkt aller I heorıen, oder König un Mittel-
punkt aller Herzen? Ist der Mietling, der se1ne Herde 1mM Stich laäßt.
WENN sS1e VO  - einer teindlichen Weltanschauung edroht wiırd, der der
gute Hırte, der dem verırrten nachgeht, weıl sıch se1nNes Volkes
erbarmt un weınt uber alle, die nıcht unter se1ıne Flügel sammeln
kann W1€e 1ne Henne hre Küchlein? Hat der eologe ein ecC| darauf,
daflß ihm eıne Welt mıit Verständnis entgegenkommt, der ıcht mıt
Verständnis egegnet ist” Hat eın Recht, sıch bedienen lassen, WE
der Gegenstand seiner Wissenschafit nıcht gekommen 1ist, sıch bedienen
lassen. sondern dıienen un SE1IN Leben als Lösegeld hınzugeben
für dıe vielen” Steht denn geschrieben: Bleibet daheim und warteti, bis
euch zufällig einer uber dıe chwelle stolpert, oder lautet der Auftrag:
Gehet hin und machet Jüngern alle Völker?

Mufß nıcht gerade der eologe, der ıcht mude wiırd, einer unwiıllıgen
Welt se1ın W ahrheitsmonopol aufzuzwıingen, begreifen, da{fi der ensch
das Lebewesen mıt Problem. und deshalb das ebewesen mıt Schicksal,
eın über die Mailien hılfsbedürftiges Lebewesen ist” Mufß nıcht e1inNn-
sehen, dafß dıieses Lebewesen die Wahrheit raucht WI1IE ein Haus voller

74 De anıma, Ö, &. 430 A, }
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Gute, in dem sıch ergehen kann, freı werden VO:  ( der ast nıcht
begriffenen Schicksals? Muflß nıcht angesichts des unsaglichen €1dS,
das dıe Lebewesen se1ner Gattung 1m Wiıderstreıt der Weltanschauungen
einander zufugen, überwaltigt werden der Intention, sıch auf der
Straße eınes gutigen Verständnisses VOTZUWASCH 1Ns Unbegriffene und
Untormulıierte: Mufß ıcht darauf vETrSCSSCH können, dafs ıiıhm auf dıeser
Marschroute, die 1m Niemandsland VO  - Front Front führt, kaum etwas
anderes zute1l wiırd als Beschuß VO  - beıden deıten, „der Hafßs er und
nıemandes 12ebe“ ELIOT)? Mutfß dıesen Weg ıcht unerschütterlich
gehen, weıl der Werg ist, den se1n Gott VOI ıhm &5  T} ist; MU:
ih: nıcht deshalb der Blıtz der Selbsterkenntnis treffen, dafß in diıesem
Niemandsland immer LUr auf dem Weg ZU Bruder und 1Ur deshalb
noch unterwegs ist, weıl ıh: och nıcht erreicht hat”

W enn ÄUGUSTINUS VO Christen asSch kann: „Wer nıcht lıebt, glaubt
vergeblich, auch WEeNN das, W AsSs glaubt, wahr ist 7 dann MU: INa mıt
och größerer Berechtigung VO Theologen SaSCH: „Wer ıcht lıebt, Ichrt
ver geblich, auch WL das, Was ehrt, wahr ist. Denn diıe Theologıe
darf nıchts anderes se1n als die Logik eıner allerbarmenden Liebe anSC-
sıchts des Chaos der Tatsachen, deren zwliespaltıgste der Mensch ist.

DER CHARAKTER DER ETHNOPSYCHOLOGIE

Besprechung
Unger-Dreiling, Erika Die Psychologıe der Naturvolker als historische

Grundlagendiszıiplin. Herder/Wiıen 19606, 206 S brosch 96,—+;
1550

Dıie NECUEC Disziplin der Ethnopsychologie steht offensichtlich VOI demselben
Problem wWw1e€e die Völkerkunde; 1980728  - ann iıhr sowohl dıe strukturell-funktionelle
als auch die historische Methode zugrunde legen. In beiden Fällen sollte der
völkerkundliche Rezensent auch dıe Psychologie als Fachwissenschaft einıger-
maßen beherrschen, und das ist iıne übermenschliche Anstrengung. Eıınes ist mMIr
bei der Lekture diıeses mıiıt Fachtermen reichlich ausgerüsteten Buches klar SC-
worden: da{iß näamliıch d1ie Ethnopsychologiıe VO  - der gelehrten Verfasserın, dıe

zugleıch philosophisch und theologisch gebildet ıst, Sanz anders betrieben wird
als VO  - den amerikanischen Psychoanalytıkern unter den Ethnologen w1e z B
Ralph Linton, Abr Kardıner, uth Benedict und äahnlichen. Sie lehnt sıch als
Schülerin VO  - Prof OPPERS stark dıe kulturhistorische Schule Wiens
Wie ihr Lehrmeıster verwendet S1€ nıcht NUTr dıe rein ethnologischen Daten, SOIM-

dern auch das Material der Präahistorie und der Hochkulturforschung, zudem noch
der Völkerpsychologie un der Linguistik. Das Resultat ihrer Forschung legt hıer
VOTI: Ausgehend VO:  - der historischen Kontinuitat der Kultur, führt S1€ uns 1n
einer ungeheuer weıten Sdynthese eın ın den lan einer Universalgeschichte auf
der Grundlage und miıt dem Kohärenzprinzıp der Ethnopsychologie. Sie legt ıne

Enchair. 2 9 1447

195



Lanze eın für den hıstorıschen Charakter ULNSCICT völkerkundlichen Disziplın;
das ıst erfreulich. Aus einer Unmenge gut gewählter Beispiele (be1 denen
zuvıel FRAZER zıtiert wird; gıibt CUGTe Literatur!) schliefßt S1E auf iıne tiefe
Schicht der SZanzcCcn Kulturgeschichte, namlich auf e1Nn organısches Weltbild Hıer
erlebt der Mensch eın totales Sıch- Verhalten ZUT Umwelt; bedeutet e1ıne SC-
WI1SSse Identifizierung mıt dem Kosmos, wobel Zeichen und Bezeichnetes, Ausdruck
und Ausgedrücktes, Symbol un!' Dinge 1mM Bewußtsein zusammentallen W1€E Wort
und Bedeutung 1ın der Sprache. Im Westen denken WIT immer 1U das Ver-
halten VO  - Subjekt A Objekt. Auf cdıese W eise zersplıttern WIT das ursprung-
lich einheıtliche Weltbild, W1E das deutlichsten 1m dialektischen Marxismus
hervortritt.

In der Ganzheitsschau schriftloser Völker ist dagegen alles eın lebendiges
eın Es wundert miıch 1n dıesem Zusammenhang, daß be] der Umschreibung der
Lebensauffassung und -haltung dieser Völker nıcht der Name des bekannten
Bantuftforschers PLACIED EMPELS genannt wird; kommt auch 1m Literatur-
verzeichniıs nıcht VOTI; gerade hat diesen Aspekt für die Philosophie der Bantu
immer betont. Auch dıie Auffassung des französıschen Ethnologen ÜCLAUDE D  EVI-
STRAUSS haätte ZU Vergleich herangezogen werden können, der, ausgehend VO

JT otemıismus, darın iıne prımıtıve Denkart, ıne Klassifikation der Umwelt 1n
eınem metaphysıschen System VO  - Kategorien entdeckt. Das organiısche Weltbild
1ın Primitivkulturen bildet nıcht NUur das Verbindungsprinzip dieser mıt den Hoch-
kulturen, sondern zeıgt uns auch deren Kohärenz mıiıt den zeıitlich weıt ent-
fernteren Kulturen der Urgeschichte, dafß gleichtalls i1ne Parallelisıerung VO  —

Ethnologie-Hochkulturforschung und Prähistorie auf der Hand hegt. Dieser letzte
Tatbestand wırd hauptsächlich AUS dem Material der Megalıthkultur abgeleıtet
und nachgewiesen.

Im zweıten eıl bespricht dıe Verf den Wandel des organischen Weltbildes,
den hıstorıisch nachweisbaren Wandel des kosmischen Identitätserlebnisses,

weil „sıch dıe Voraussetzung dieses organıschen Weltbildes alles eın se1
organısmusartıges eın der Praxıs des Lebens als nıcht verifizierbar -
W1eSs  ba 139) Das organische Weltbild welches Natur- und Menschenkosmos
faßt, wiırd zertrummert und ersetzt VO reflektierenden Denken 1m Subjekt
gegenüber einem Objekt (das Denken richtet sıch ja durch Abstraktion auf das
eigene menschliche Bewußtsein). Die ert zeıgt diıesen W andel in der Geschichte
nd Entwicklung der Sprachen; dabei vergleicht sS1e das Chinesische miıt dem
Semitischen und dem Indoeuropäischen.

Man sollte eigentlich eInNn solches Buch niıcht 1Ur lesen, sondern gründlıch durch-
arbeiten. Die Gefahr iıst dann allerdings denkbar, da{ß INa  } 1n Detailiragen auf
Behauptungen stößt, die noch hypothetischer Art sınd Das Buch ist ja
fassend, dafß eın einziıger, WE auch wile 1n diesem Fall hochqualifizierter Mensch,
den anzcn Stoff bewaltigen aum imstande ist Es scheint m1r ber wenıger
klug, schon jetzt dıe eventuellen Eınwande den allzu katholischen Charakter
der Ethnopsychologie widerlegen wollen: 1909028  - sollte niıcht 1m OTaus dıesen
Verdacht CITCSCH, da ine relıg10se Voreingenommenheıt be1 elıner solch ernst-
haften Forscherin als ausgeschlossen erachtet werden annn

Miıt eıner hervorragenden Eindringlichkeit hat S1€E die Kthnologie als eine
erster Stelle hıstorısche Grundlagenwissenschaft veritiziert. Völkerkundler,
Psychologen, Prähistoriker und Sprachwissenschaftler werden ıhr dafür
ank verpflichtet bleiben mussen.

Tilburg (Niederlande) Gregorius OFMCap
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KLEINE BEITRÄGE
LUIS GRANADA CHINESISCHER

U“O:  S Johannes Beckmann SMB

Von LvIsS IGRANADA sınd 1ne Reihe Übersetzungen einzelner Werke in
Japanısch, Tagalok und andern Sprachen bekannt Im Chinesischen hatten sıch,
WwWI1e bısher aNnSCHNOMMCHN wurde, 1Ur einzelne, WE auch gewichtige Bruchstücke
1mM chinesischen Gebetbuch VO  w 1628 erhalten. Paul BRUNNER, der Herausgeber
und Bearbeıiıter der Edit2ıo brinceps dieses FEucholog1um, schreibt jedoch diese
nıcht, WI1IE 1mM ext angeben ıst, dem Dominikaner Ihomas (Mayor) de Manıla
Z sondern dem Nachfolger Kıccıs In der Leıtung der chinesischen Missionen,
Nicola Langobardı “. Dieser Hypothese widerspricht 1U mıt gewiıchtigen Grrüun-
den 1n einer ausführlıchen, VOI allem VO sinologischen Standpunkt A4aUu> unter-

Würdigung der Herausgeber der Monumenta Ser1ica, Heıinrich BUSCH
SVD Seine Ausführungen lenken die Aufmerksamkeıt auf das NUur wen1g be-
kannte Feld der ersten Missıonen unter den „Diaspora”-Chinesen, den Sangleyes
VON Manıla.

Nach Eroberung der Phılıppinen durch Miguel L  Opez de Legaspı begann dort
schon früh dıe Missionsarbeıit unter den eingewanderten Chinesen. Zuerst CS

dıe Augustiner-Missıonare, welche sıch ıhrer annahmen, bıs 1587 die Dominı1-
kaner ankamen. Diesen wurde VO ersten Bischof VO  w Manıla Domingo Sala-
Z die Mission 1m Stadtteil Parıan übertragen. Dort hatten siıch nach einem
Brief des Missıonars Juan obo VO  — 1589 Chinesen angesiedelt
Die beıden miıt der Mission unter ihnen betrauten Orden, csowohl dıe Augustiner
als auch die Dominiıkaner, hatten ber VO  } Anfang iıhr Augenmerk VOT allem
auf China celbst gerichtet und betrachteten die Phılıppinen 198088 als Durchgangs-
und Stützpunkt für die kommende Chinamissıon In Parıan wirkten NUN uch
die Dominikaner-Missionare Fr. IThomas Mayor und Fr Domingo de Nıeva,
VO'  $ deren schriftstellerischer Tätigkeit bereits frühe Nachrichten vorliegen

Diese beiden Missionare auch die Übersetzer der Bearbeıter des LvIs
RANADA Bereıts 1mM Jahre 1606 wurde VOoO  - letzterem gedruckt: Memoaorıial

JOHANN BECKMA&N, Fray Luıs de Granada OP (1504—1588). Im Dienste der
Glaubensverbreıitung. In Jahre Missıionswissenschaft ın Münster DE
(Münster 107—115; DERs., Lu1s de Granada 1n den werdenden Kirchen
West- und Ostindiens: Zeıtschrıift für Missıonswissenschaft und Religionswissen-
schaft (Münster 1967 193—9208
> RUNNER S] L’Euchologe de la 2155107 de Chıine Ediıtio prınceps 1628
et developpements Jusqu ’ a 10S ]Jours (Münster 1964 43—51

Monumenta Serıca E DETN Los Angeles 1965 467—475, VOTLF allem 472—474
BENNO BIERMANN Chinesische Sprachstudien 1n Manıla: Neue Zeitschrıift

Jür Missıonswissenschaft (Schöneck/Beckenried 1951 1893
JOHANNES BECKMANN, Ghına ım Blıckfeld der mexıkanıschen Bettelorden

(Schöneck/Beckenried 1964 fl" 56 ff
BIERMANN,
Die folgenden Ausführungen stutzen sıch VOL allem auf dıe Arbeıt VOI

VAN DER LOON, Jhe Manıla Incunabula an Karly Hokkien Studıes. In
Asıa Mayor (New Series), (London 1966 145453
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de Ia Un  a rristiana ’iengua china Compuesto DOTr el Padre Fr Domingo
denmeba, Prıor del CcConvento de Domingo. CGon lıcencıa en Bınondoc (Jasa
de Vera sangley Impresor de Libros Ano de 1606 Das einzıge bekannte Fxemplar
befindet sıch 1n der Osterreichischen Nationalbibliothek 1ın Wien Der Verfasser
des Werkes, Fray OMINGO NIEVA, gehört N: Gründergruppe der Domuinıi-
kanerproviınz VO Rosenkranz auf den Phılıppinen, welche Juli 1n
Manıla eintraf. Obwohl TST Diakon, wurde infolge seıner Kenntnis des
Tagalok schon auf dem ersten Posten In Bataan einem bedeutenden Missionar.
Er uübernahm den Unterricht der Filıpinos und diıente be1 der Spendung der Sa-
kramente seıinen Mıtbrüdern, die bereits alt 350  9 die Sprache —-

lernen, als Dolmetscher Später wurde für dıe Chinesenmissionen 1n Parıan
bestimmt, die nach dem Aufstand der Chinesen 1594 nach Binondoc verlegt
worden WAaäTl. Auch hiıer machte C W1€e der Chronist DIEGO DUARTE hervorhebt,
dıe größten Fortschritte 1n der Erlernung der chinesischen Sprache, dıe C: bald
neben dem Tagalok vorzüglıch beherrschte 19. Später wurde Prior des Haupt-
konvents der Dominiıkaner 1n Manıla. 1606 waählten ıhn se1ne Mitbrüder ZU
Prokurator in Spanien. Er starb ber noch 1mM gleichen Jahr auf der Reise. Beıim
Rückblick auf seıne mı1ss10narısche Tätigkeit hebt der Chronist nıcht LUL: se1ıne
bedeutenden Sprachkenntnisse hervor, sondern auch dıe JT’atsache, dafß diıe VO
ihm Bekehrten „ Gebet und Betrachtung, Fasten und Imosen“ S und
dıiıesem weck iıne Reihe ftrommer Werke verfaßte, „vıele 1n der Sprache der
Indios und andere 1n jener der Chinesen, für welche 1n der Sprache und mıt
Schriftzeichen Chinas eın Memoaorial de la vuda erıstiana druckte, mıiıt weıteren
kleineren Gebet- und Betrachtungsbüchern und solchen C: Vorbereitung auf die
Beichte un! Kommunion, welche VO  5 großem Nutzen WAarcn Er WAar STETS eın
Feind des Müßigggangs und arbeıtete viel 1n der chinesischen Sprache, 1n welcher

iıne Grammatik, eın Wörterbuch, eın Gonfesionarıo und viele Predigten
verfaßte, damit jene, welche die Sprache lernen, wenıger Schwierigkeiten be-
gegneten” 11

Diese Ausführungen des Provinzchronisfen werden bestätigt durch das Vor-
wort des Fr. OMINGO NIEVA ben genanntem Werk, in dem VOT allem
betont, dafßß der Glaube und dıe Glaubenswerte den Menschen 1ın iıhrer Sprache
dargeboten werden müßten, da terner das (Glück gehabt habe, Gebildeten
der großen Ming-Dynastie 1n C'hina begegnen, un ihre Sprache lernen.
So se1 imstande, den Inhalt eiınes alteren Werkes in Sprache un! Schrift der
großen Ming-Dynastıe übertragen. Inwieweit das „altere Werk“”, das
Memoaorıial de la ıda erıstiana des LUIS (GRANADA, ubersetzt der 1Ur be-
arbeıtet ıst, mußte 1ine naähere Untersuchung kundtun ?!2.

VaANn DER LOON, 28—31 zeigt ıne Seite des spanischen Titelblattes
un! ine Seite des chinesischen Textes)

Fr DIEGO DUARTE Hıstorıa de la Proviıncıa del Santo 0SAarı0 de la
Orden de Predicadores Fılıpınas, on C hına Vol (Madrıid 1962 117

ADUARTE, Hıstoria 195
11 ÄDUARTE, Hiıstoria, 499
12 VAN DER LoOoNn, Das gleiche Werk exıstiert uch 1n der Tagalok-
Sprache: Memoaorıial de la ”nda erıstiana en lengua tagala. Es wurde noch 1835
NECU gedruckt, und ZWarTr nach dem Erstdruck, der 16992 iın Mexiko erschıenen WAaflTl;
eb
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Das zweıte 1Ns Chinesische uübersetzte Werk des ‚UIS :RANADA ist das
Sımbolo de la Fe, lengua letra chına, compuesto DOT el Padre fray TI homas
Mayor de Ia Orden de Sancto Domingo, de la DrovıncCLa del SAancLo O0SATıO
Ias ıslas Phılıppinas. Gon Iıcenc1ıa, en Bınondoc asd de Pedro de VETd Chıno
Christiano. ANno de 1607 1 Sınd auch AUS alterer eıt drei KExemplare des
Werkes bekannt, konnte VAN DER LOON 1Ur ein beschädigtes Exemplar des
siınologıschen Instıituts der Universıtat Leiden selinen Untersuchungen zugrunde
legen. Danach 1st das Werk, dessen Titelblatt leider verlorengıing, sicher VO

Dominikaner-Missionar I[HOMAS MAYOR und ferner 1Ne Bearbeıtung der Intro-
duccıon del sımbolo de Ia fe des LvIs (JRANADA, eiINE Tatsache, welche VAN
DER LOON 1mM einzelnen nachweist 1:

THOMAS MAYOR kam 1602 nach Manıla und wurde füur dıe Chinesenmission
1n Binondoc bestimmt. Hıer scheint sıch durch Kenntnis der Sprache und Eitfer
ftür dıe Betreuung der chinesischen Christen ausgezeichnet haben 1: Im Jahre
1612 kam der Bischof VO  w Makao, Joao0 da Piedade Pınto de Abrantes 1604—
1625, 10625 1n Portugal), nach Manıla 1} lernte den Seeleneiter der spanıischen
Miıtbrüder und VOTLT allem ihre Kenntnis der chinesischen Sprache schätzen un:
konnte diıe Obern 1 Manıla veranlassen, ZwWw E1 VO  S ıhnen, Ihomas Mayor und
Bartolome Martinez, iur die Mıissıonsarbeit 1n Makao freizugeben. Beıde gelang-
ten glücklich miıt dem Bischof nach Makao, aber, ' fügt der Chronist DIEGO
DUARTE hınzu, „S1e fanden be1 den Religiosen eines anderen Ordens, dıe dort
sechr maächtig siınd un: allen ihren Einflufiß aufboten, damıt dıe UNsCIMN nıcht nach
China hineinkamen, einen solchen Wiıderstand, daflß ıhnen unmöglıch War,
nach China vorzudringen”. Deshalb kehrte Ihomas Mayor VO  - Makao ın seiıne
spaniısche Heimatproviınz un Bartolome Martinez wıieder nach Manıla zurück L

Der kurze Auftenthalt des Thomas Mayor 1n Makao blıeb jedoch nıcht hne
Einfluß, brachte doch se1INeE Bearbeıitung des Sımbolo de la fe des LUIS DE

RANADA mit un! ohl auch das 1mM Jahr vorher gedruckte Memorıial de la 2da
erıstiana se1NeEs Mitbruders OMINGO NIEVA nebst Abschritten weıterer Werke,
welche nıcht gedruckt AF Diese beiden Werke wird der spatere Dominikaner-
mı]ıss1ıonar FERNÄNDEZ NAVARRETE ohl 1mMm. Auge gehabt haben, als schrieb,
JI homas Mayor habe ZwWeEe1 Bände gedruckter chinesischer Werke mitgebracht, dıe
eınen solchen Anklang be1 den Chinamissionaren (Jesuiten) gefunden hätten, daß
sS1e noch zweimal gedruckt worden se]en 1 Diese Neudrucke, VO  3 denen mI1r SONSL
nıchts bekannt ıst, könnten ohl den Bearbeitern des chinesischen Gebetbuches
als Quelle gedıient haben Vielleicht wurden bereits manche Wendungen und Aus-
drücke AaUus der sudchinesischen Hokkien-Sprache 1NSs nordchinesische Mandarın
„übersetzt”, daißs BRUNNER bei der ben genannten Ausgabe der Edıtı0

13 VAN DER LOON, P 3137
VANnN DER LOON, 392 Der Autor führt durch vergleichende Abbildungen

den Beweis, dafß uch dıe Abbildungen nebst dem ext dem spaniıschen Vorbild
des ‚UIS RANADA entnommen siınd

Kın Beıispiel dafür erzahlt der Chronist ÄDUARTE, Hıstoria
16 MOIDREY, La Hıerarchıe Gatholıque GCGhıne (Chang-Hai 1914

ADUARTE, Hiıstoria 599; BENNO BIERMANN O 9 Die Anfänge der NECUETEN
Dominıkaner-Mission 1n (‚hına (Münster 1927 294
15 VAN DER LOON,
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hrinceps des chinesischen Gebetbuches leicht verwirrt werden und einen der
alteren Jesuiten, Langobardı der Pantoya, als Übersetzer annehmen konnte 1

Aus den Forschungsergebnissen VAN DE  z LOON’s erg1ıbt sıch dafiß Werke
des L.UIS RANADA chinesisch übersetzt und bearbeıtet wurden, ferner, dafß dıe
Feststellung des eschichtsschreibers der phılıppinıschen Rosenkranz-Provinz, dıe
Werke des Granadensers haätten besonders ZU Belebung des geistlıchen Lebens
iıhrer Mıtglieder gedient 2 keine bloße Phrase ist Sie wurden ber auch, ahn-
lıch W1€e 1n der Jesuiten-Mission Japans, für dıe relıg1öse Krzıehung und Bıldung
der einheimischen Christen benutzt.

ZUR PROBLEMATIK DES SE  DS 55  55

vonNn Ziegler
Nietzsche hat einmal hellsichtig erkannt, dafß der, der das Warum hat, sich

111 das Wıe nıcht SOISCH brauche. Die Bestürzung, welche diıe Selbstverbren-
NUNSCH ın Sud- Vietnam ın der christlichen Welt hinterließen, macht deutlich, dafß
dort dıe Frage nach dem Warum des Lebens, nach dem Lebenssinn, anders
beantwortet wIırd als 1m Abendland Viele werden deshalb begrüßen, dafß

SIEGMUND ine Einführung 1n das vielschichtige Problem des Selbstmordes
bereitgestellt hat Er gab ihr den hamletischen Tiıtel „dein der Nichtsein“
(SC. das ist dıe Frage). Nach einem geschichtlichen Rückblick un! einer Analyse
VO  — Selbstmordstatistiken wiıird dıe Motivirage gestellt.

Ist dıe Selbstentleibung en Mißbhbrauch der gottgeschenkten Freiheıit, der ist
S1e eın Vor-recht des Menschen VOT dem 11iere und nach PLINIUS selbst
VOT den Göttern? Die Antwort hangt VO  —_ dem jeweıligen Gottesbild ab „ Weil
dem antıken Menschen das lebendige Bewußfltsein fehlte, VO  - ott se1n und
VOT Gott leben, ging ıhm ebenso eın Bewulßlstsein davon ab, dafß sSse1in eıgenes
persönliıches Leben einen absoluten Wert darstelle und ine absolute Aufgabe
habe“ (21) Da sıch der antıke Heıde nıcht VO  — einem persönlichen Gott aAaNnSEC-
sprochen wulste, War ZU Monolog verdammt, ZUTX Autonomie und Autarkie.
Der Mensch ber versagt, falls sıch selbst Gesetz Se1IN 31l „Wie keine
menschliche Selbst-Herrlichkeit g1bt, auch keine Selbst-Genügsamkeit“ 32)
„Öhne ein Wissen das Woher und Wohin wiıird das menschliche Leben ob
seiner Hınfallıgkeit und Vergänglichkeit als reines ‚Nıchts' gewertet” 26)
Siecht INa  } VOoO  — einıgen wenıgen Stimmen, W1E HOMER, SOKRATES und ÄRISTOTE-
LES, ab, galt in der gesamten Antiıke das stoische exX1ıtus alte

Demgegenüber bezeugt dıe Offenbarung, daißs der Mensch nach Gottes ıld
geschaffen ist Gen 1:268); weshalb ott über das menschliche Leben Rechen-
schaft verlangt Gen 977 Röm 1 „In diesem Gottverhältnis erhält
jede Selbsttötung den Charakter einer qualifizierten Sunde: S1€E wird ‚Selbst-

19 BRUNNER, L’Euchologe (Anmerkung Q 43 Die VO  ® L.UIS RANADA
bzw HOMAS MAYOR entnommenen Partien werden 46— 409 einzeln aufgeführt.
20 PABLO FERNÄNDEZ Dominıcos donde NaCcCe e] sol (S ano 1958 48

Zu SIEGMUND, Sein der Nıchtsein. Das Problem des Selbstmords.
Paulinus Verlag/Trier 1961; AA
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nord‘“ (33) rst mıt Beginn der Neuzeit wurde die Heıligkeıit €es Lebens
wıederum prinzıpiell 1ın Frage gestellt. Der schwererkrankte Humanist POM-
PONAZZI 1525 waählte gemäß seinen stoischen Vorbildern den freiwilligen
Hungertod. Beeindruckt VO  - dem Agnost1zısmus eiınes DDAVID HUME un! der
Naturmystik 1n MACPHERSONS San seizte (SOETHE dıe Stelle der Vor-
sehung des persönlıchen (sottes den kosmischen Rhythmus der Allnatur. In den
Leiuden des jJungen Werther sıieht sich der Mensch einbezogen 1n den natur-
haften echsel zwıschen der Klut höchster Seligkeit und der bbe tiefster Ver-
zweıflung. Sentimentale Selbstreflexion annn den Menschen den Tiefpunkten
der Gezeiten des (szefühls in ıne „Krankheit ZU ode“ führen. Das P
selbstigen” ıst dann nıichts anderes als das unausweichliche Ausatmen der Seele,
CETZWUNSCH VO Überdruck des Eınatmens wıdrıiger Lebensumstände 7—74)
Wer denkt hıer nıcht HÖLDERLINS tragısches Lebensbekenntnis: „Uns hebt
dıie Welle, verschlingt die Welle und WITr versinken.“ SCHOPENHAUER grübelte
mıt OETHES erther ber dıe Fragwürdigkeit des leidvollen Lebens nach
ber sta eıiner als naturnotwendıig deklarierten und darum der persönlichen
Verantwortung entrückten Selbstvernichtung torderte dıe Verneinung des

NIETZSCHE rıeLebenstriebes 1mM Sinne eines buddhistischen Erlöschens (43)
nach der Umwertung des Selbstmordes ZU FHreıitod. „Meinen Tod lobe ich euch,
den freien J0od, der 1LUT kommt, weiıl iıch 1

Die Auswertung der Selbstmordstatistiken (75—116) bestaätigt den verhang-
nısvollen Einfluflß des naturalistischen Determinismus. Sie ergıibt außerdem, dafß
das früher starke Gefälle zwischen Stadt un! and 84—88 Männern und
Frauen (108 D Protestanten un:! Katholiken ın Jungster eıt einer Angleichung
Platz macht Doch ann angesichts der vorgelegten Vergleichszahlen (95—108)
dıe Relation zwischen Konfessionszugehörigkeit un!: Selbstmordhäufigkeit keines-
talls wegdiskutiert werden. Die apologetisch gefärbten Untersuchungen BUR-
GERS, Relıgionszugehörıigkeıt und sozıales Verhalten (Göttingen 1964 241—262)
vermögen keinen überzeugenden Gegenbeweıis erbringen.

Überraschen wiırd die JTatsache, daß mıiıt zunehmender außerer Lebens-
siıcherung die innere Lebensgefährdung nıcht abnımmt, sondern wächst Arme
Völker W1€E Ägypten und Irland 180) und dürftige Zeitläufe W1€E die Jahre
waäahrend bzw. nach den beiden Weltkriegen weıisen einen weiıt geringeren
Selbstmordindex auf als Länder und Zeiten wirtschaftlicher Prosperıität. Die
VO  w dieser Tendenz abweichende geringe Selbstmordziffer Norwegens beruht

ohl miıt auf dem Einflufiß der Alkoholrationierung vgl 87) Im Deutschen
eich bzw. 1n der BRD erreichten dıe F© 1918 mit 157 un 1947 mıt 150
Selbstmordfällen auf 100 000 Einw. den tiefsten Stand se1t 1593 Noch deut-
liıcher verläuft die Kurve in Japan 192) Das paradoxe Verhalten des Menschen
wird miıt dem inweis erklären versucht, dafß persönliche Konftlikte 1n Zeiten
außerer Belastung durch das sozıale Engagement rezıpıert werden scheinen
(114—116). Sobald indes der Durchschnittsbürger selinen Lebensinhalt im
materiıellen Lebensstandard ungehindert ansıedeln darf, unterwirtft iıhn dıe
Dıskrepanz zwischen eingebildetem Wunschstandard und erreichbarem eal-
standard nıcht selten unertraglıchen Zerreißproben 88—95 Das Fazit, „daß
die Kmanzıpation VO  - relig1ösen Bindungen d1e Selbstmordhäufhgkeit steigen
läßt. ebenso W1€e die Verlagerung des menschlichen Existenzwillens 1n die
materı:ellen Lebensgüter hınein“ 105) erscheint ber doch etiwas verkürzt.

Zusätzliche statistisch erfaßbhare Fakten, W1€e politische Umwälzungen (Dr VAN

GOILLE, Der begeisterte Selbstmord. Im Gefängnis unter Mao- I’se-tung. 1960),
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klımatıische Einflüsse, unheilbare Krankheiten, Geisteskrankheiten (10—129%o),zerruttete Ehe- und Famılienverhältnisse [E BALLUSECK, Selbstmord
JT atsachen, Probleme, Tabus, Praktiken. Bad Godesberg sınd ebenso 1n
Ansatz bringen WI1e die „tödlıche Langeweıile“ und die „ekklesiogenen Neu-
rosen“ aufgrund falschverstandener un!: schief begründeter ethischer Normen
(K I’HOMAS, Handbuch der Selbstmordverhütung. StuttgartDas Hauptaugenmerk be]l der Motiverhellung konzentriert SIEGMUND auf das
Scheitern des Menschen 1n der Frage nach dem Lebenssinn (126—207 In der
Pubertät un nach der Sos Lebenswende ungefähr ab dem Lebensjahrebrıcht diese Frage auf. die nıcht immer mıt einer vorläufigen Entbindungbewußter Kräfte der Tiefenperson überspielt werden ann Diese vorwıegendıIn der Psychotherapie durchgeführte ethode wurde VOo  - JUNG inauguriert.1 OLSTOI fand den Durchbruch ZUr gläubigen Übergabe Gott und überwand
dadurch dıe Phase des Lebensüberdrusses. Ein Junger Philosoph, Alfred SEIDEL,konnte der wollte den Sprung Aus seiınen INONOMAaNeNn „HMırn-Gespinsten“ in das
tatıge Leben nıcht vollzıehen, Erkenntnis 1n Anerkenntnis umzusetzen In
seıinem uch Bewußtsein als Verhängnis bezeichnet sıch selbst als „ Wahr-
heıtssadisten“  q der in „unendlıchem Verstehen“ alle Ideologien einschließlich der
Religion als Selbstrechtfertigung des eigenen Seins psychoanalysierend „ent-
zaubert“. In hypertrophem Eıgensinn zerbrach dem postulıerten Unsinn
des Lebens. Die Worte se1nes Abschiedsbriefes könnten VO  } nıcht wenıgen eıt-

geschrieben sSeEIN: 8 ist letztlich die einzige Konsequenz, mıch selbst
nıhilisıeren“ 162

Nach (CAMUS S besteht eın „unentwirrbarer geistiger Wiıder-
spruch“ darın, dafßs ZWAaTr vıele Menschen 1nn des Lebens verzweifeln, ber
daraus nıcht die Konsequenz zıehen und iıhr Leben beenden. Fallt dıe VOoO  $
(ZAMUS vermutete „Scheu des Körpers VOoOrT Vernichtung‘“, dıe starker SCe1 als der
„geistige Entschluflß“ 179 nıcht miıt dem wesenhatten Urvertrauen der mensch-
lıchen Person zusammen” Hier hılft der moderne theologische Beegriff des
„uübernatürlichen KExıistentials”, der besagt  9 daß jederman VO der HeilssorgeGottes umta{t ist (1 Tım 2’ 4) Aber gerade die gläubıige Hinwendung (Gott
als dem Garanten des Lebenssinnes weıst (IAMUS als „Selbstmord des enkens“
und „EinzZIgE Suüunde“ VO  z sıch Denn TSt die Auflehnung Gott ermöglıche1€ staändige Anwesenheit des Menschen bei sich selbst. Sie ist eın Sehnen,S1E ist hne Hoffnung Diese Auflehnung gıbt dem Leben seinen Wert“ LFNıicht selten schlägt der prometheische I’rotz eigenmächtig dem eın den ınn
geben wollen, iın das andere Extrem des Lebensdefätismus u der dem eın
jeden ınn abspricht. Das modische, selbstgefällig herbeigerufene Spiel mıt dem
exıstentialistischen Weltekel wiıird mancher nıcht mehr los Hier hätten ZU
Beispiel die überdurchschnittlich hohen Suicidzahlen der Studentenschaft AaNSC-tührt werden können.

Letztlich ist ebenfalls rel1ig1öse Halt-losigkeit, die Japan ZU and mıt der
größten Selbstmordhäufigkeit gemacht hat 180—198). In der Altersstufe VO  - 15
bıs ren treffen 54,8 Selbstmordfälle auf 100 000 Einwohner. Das Aaus der
religiösen Bindungs- und damit Haltlosigkeit resultierende „Gesetz des dialek-
tischen Gefühlsumschlages“ (193) wırd mıt erschütternden Bekenntnissen VO  —$
Selbstmördern dokumentarisch nachgewiesen. Welche Rolle ine unberechenbare
(Grefühlspanik bekommen kann, zeigen die immer wıeder auftretenden Selbst-
mordepıdemien z.B unter den Mädchen VO  =) Milet (10 f.) bei Katharern (3ın der „ Wertherzeit“ (73 f.) und die Selbstmordwelle japanıscher Studenten
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Wasserfalle Kegon Begın unNnseTrT CS Jahrhunderts (45 159 Es nuchterne
Überlegungen, die 1958 J ATAI, den Leiter des japanıschen Gesundheitsminıister1-
ums, dem ate bewogen: „Die feudalistische Moral der Laiteratur gee1ignet
den Menschen 1ın dıe Versuchung des Todes führen sollte verworien un
soweıt als möglıch durch dıe Idee des Christentums nsetzt werden“

Der dänische Theologe KIERKEGAARD hat schon VOT ber einem Jahrhundert
dıe christliche Antwort auf dıe derzeit hochgespielte exıistentialıstische Ver-
zweiflung bereitgestellt, un: WAar in seinem uche Die Krankheit ZU ode
199—207). Eır zeıgt auf, dafß die Verzweiflung letztlich nıchts anderes ist als
der Protest des Menschen, siıch nıcht selber gesetzt haben, sondern VO  — ott
gesetzt se1N. Nur demJjenıgen, der sich seliner selbst ohl bewulßst geworden
ıst, gelıngt die JTat der glaubıgen Rückbeziehung ott In Abhebung VOI

OETHES Naturzwang charakterisıert KIERKEGAARD den Selbstmord als Folge
einer Deftfektivform der geistigen Selbsterkenntnis und als Versuch, der Ver-
antwortiung gegenüber dem Ursprung und dem 1e] des Selbst entfliehen.
Der Versuch st ZU Mißlingen verurteılt. „Kein Mensch annn sıch ‚selbst‘
morden, uch WCI1N seinen e1b totet ber se1ın eıgenes Selbst‘ ber besıtzt
keine Verfügungsmacht” 207)

„ Jjeder Selbstmord geschieht AaUu> eıner Verzweiflung“ 196) SIEGMUND unter-
baut diese se1ine These, indem etwas einselt1g hauptsächlich die exıstentielle
Verzweiflung vortührt. Neuere Untersuchungen der den Selbstmord verursachen-
den Faktoren zeıgen allerdings, dafß unter dıesen das Zuviel persönlıchen
onflikten (Krankheit, Familienzwist) zurückgeht, wahrend das Zuwenig
persönlıchen Lebenssinn rasch ansteı1gt. Auft diesem Hıntergrund beinhaltet dıe
christliche Glaubensverkündigung eın Heilsangebot auch 1in einem schr aktuellen
innerweltlichen ınn Auft diesen Umstand autmerksam gemacht haben,
darın besteht nıcht das geringste Verdienst des aufschlußreichen un empfehlens-
werten Buches.
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MITTEILUNGEN
ZUR NEU-  ANUN:! DER LOWENER MISSIONSSTUDIEN WOCHEN

Joseph 5 S] als Schüler VO  - Pierre SJ seıt dessen JTod
unermudlicher Organisator der Owener Missionsstudienwochen, ıst ernst-

haft darum bemüht  ‘9 diesen tradıtiıonsreichen missı10ologischen Symposien ab
1970 vo S1€E ZU vierzıgsten Mal anberaumt werden, ein Gepräge
geben. Unterdessen sollen die 1968 und 1969 Studienwoche Über-
gangsetappen auf dem Wege dieser Neugestaltung darstellen. Vor allem
so11 iıne verstarkte Internationalisierung der Tagungen angestrebt werden.
Die folgenden Ausführungen stutzen sıch auf Mitteilungen VO  $ Maxs

Ehemals haben dıe OÖwener Wochen bahnbrechend große Prinzipien SC-
kämpft  ‘9 dıe heutzutage nıcht mehr 1n Frage gestellt werden: Lokalklerus,
Akkommodation, Diakonat Dıalog und Partnerschaft. Früher biıldeten die
Missionsstudienwochen für ausreisende und Urlauber-Missionare SOZUSagen dıe
eINZIKE Möglıchkeit, sıch mit den vordringlichsten m1ıss1ıonarıschen Problemen
auseınanderzusetzen. Heutzutage werden vielerorts Vorlesungen un Orien-
tıierungskurse 1in dieser Rıchtung angeboten. Von jeher sollten die OÖwener
Wochen ber VOT allem qualifizierten Fachleuten Gelegenheit Begegnung und
Dialog biıeten. iırklich ertahrene Missionare SOWI1e durch Studium und For-
schung vorgebildete Miıssiologen sollten mıiıt Vertretern der Missıonsländer
scharf umrıssene aktuelle JI hemata gemeınsam angehen. Dieses jel hat den
Organisatoren der ersten Studienwochen bereits vorgeschwebt. In diıeser ÖOptik
sollen uch ın Zukunft dıe Veranstaltungen wıeder abgehalten werden.

Im Hınblick aut dieses 1el sınd verschıedene praktische Maßnahmen not-
wendig. Zunächst mMu der internationale Charakter der Studienwochen noch
mehr intensiviert werden als bısher, wirklich fruchtbare Diskussionen Aaus-
zulösen. Sodann sollen dıe Owener W ochen einer begrenzten ahl wirklicher
Fachleute vorbehalten bleiben, damit bei den Debatten eın echter Meinungs-
austausch zustandekommen ann In einem ANSCMESSCHNECN Verhältnis sollen
dıe Teilnehmer die verschiedenen Konfessionen, Männer- un: Fraueninstitute,
Praxis und Wissenschaft, eic reprasentieren, Sie sollten eıner echten
Gemeinschaft zusa.mmenwachsen ın Liturgie und Reflexion, 1ın christlicher Bruder-
lıchkeit, der das Tagungshaus förderlich SeEe1iInN sollte. Da praktisch SOZUSaScCH alle
Missionare (als solche) entweder Französisch der Englisch sprechen, sollten die
Debatten 1ın diesen beiıden Sprachen geführt werden.

Obwohl e1in Idealzustand nıcht erreicht werden kann, MU: doch angestrebt
werden. Dazu sınd gEWISSE Forderungen unerläßlich, diıe sich übrigens 1ın ıhren
Auswirkungen als sehr fruchtbar erwelsen. Die ahl der eilnehmer MUu: be-
ZreNzZL bleiben, un!: das Organisationskomitee wird darauf achten. daß dıe C1I-
wähnten Gruppen gleichmäßig vertreten sind Eine entsprechende Qualifizierung
ist Vorbedingung für dıe Zulassung, Anwesenheit waäahrend der SAaANzZCN Ver-
anstaltung wiırd vorausgesetzt, Es wiıird e1n Unkostenbeitrag von 1 erhoben.

Die Studıenwoche 1968 (25 August) wiıird 1n Namur gehalten. 1Ihema
La lıberte des JeuNES Eglises. Anmeldung: Secretariat des Semaiınes de
Missiologie, St.- Jansbergsteenweg 95, Egenhoven, Leuven.

Promper
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ANTON FREITAG SVD
Am April 1968 starb ın Steyl der Nestor der batholischen Missı0Ons-

wıissenschaft Dr Anton reıtag SVD ım Alter UvO  S& S6 Jahren.
Durch senın Hınscheiden 1st dıe letzte unmiıttelbare Verbindung ZUr

Gründergeneratıion abgerıssen, Die Anfänge der Batholıschen Missı0ns-
wıissenschaft gehören Jetzt endgültig der Geschichte

Der Heimgegangene WWAaAr einer der erstien, dıe das Fachstudizum der
jJungen ıssenschaft der Ima Mater Monasteriensis 2ın Angrıff
nahmen;: UUr der erste, der € S maıt der Promotion ZU' Dr theol ab-
schlofß Damit rückte Freiıtag 2ın dıe Reihe der aktıven I räger und FOör-
derer der Missionswissenschaft eIN; wurde einer der rührıgsten Mat-
arbeıter des Altmeisters Joseph Schmidlin. Leider wurde dem jungen
Gelehrten damals Reine Gelegenheıut geboten, sıch habılitieren. ber

Freıitag hat nıchtsdestowenıger UTC orschung un Lehre der
Entwicklung der Missionswissenschaft teiılgenommen. eın unermudlıcher
Arbeaıitseıufer und er befähigten ıhn, das Geschehen auf den 21$S10NS-
feldern der Kırche ENAU verfolgen und Jahrzehnte hındurch ın der
Miss:ıonsrundschau der ZMR regıstrıeren. Von 19929 ıs 1926 dozierte

Missionswissenschaft Üın der Bıschöflichen Akademie Paderborn, VDON

1938 hıs 19592 auf dem Großsemaunar der 20Özese Roermond. Besondere
Verdienste erwarb Freitag sıch durch seın Bemühen, Missıonsvuer-
antwortiung unter den Akademikern wachzuhalten Die Organısation
zahlreicher ınternationaler Akademischer Missıonskongresse ATr ın nıcht
geringem Umfang seın Werk Als Generalsekretär des Katholıschen
kademaschen Miıssıonsbundes zeichnete v“O  S 1924 bıs 1929 als Heraus-
geber der Akademischen Missıonsbläütter. Ferner fand seine yrelseitıge
I ätıgkeıt ahren literarıschen Niederschlag ın zahlreichen selbständıgen
Publıkationen Sie ZEUSEN vOoO  S einer starken Verbundenheit mıt der
e1ıgenen (emernschaft un UvVOonNn einer lebendigen Anteilnahme Aanmn

Miıssıonswerk der unıversalen Kirche. JTe alter wurde, aufmerk-
SAMETr beobachtete dıe Entwicklungen un weıter wurden
dıe Horizonte seiıner CNAaAU In der akademischen Feier au Anlaß seINES
goldenen Doktor- Jubiläums ım Juli 1965 hat Freitag selbst ın ab-
geRlärter Distanz dıe Wege nachgezeıichnet, dıe cın langes Leben
hındurch S  S  CH ast, und hat dankbar UN staunend bekannt, daß
geführt und es  en worden ast. Damals hat Abschied IU
und sıch ın dıe Abendstille seıines en Alters zurückgezogen. Jetzt hat
(sott ıh heimgerufen, Uum ıhm den Lohn seiner Bemühungen, SCINES
Eifers und SCINECT Liebe Z2U geben

Das Internationale Institut Ür mıissıonswLIssENSChAftliche Forschungen
wırd Anton Freitag über das rab hinaus eın dankbares Gedenken
bewahren.
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ESPRECHUNGEN
KOMMENTARE ZUM MISSI  RET GENTES

Santos Hernaändez, Angel Decreto «Ad (G(Gentes» sobre la actıuvıidad
mısıonal de la Iglesıia Evoluciön del Decreto 'TLexto Comentarıo
(Concilio Vaticano 11 Editorial Apostolado de la Prensa/Madrıd
| Velazquez 28| 966 630

Vfif kann gewiß für sich Anspruch nehmen alıs erster Nnen umfangreichen
Kommentar ZU Missi:onsdekret herausgebracht haben Das Vorwort 1st VO:

1966 datiert das oberhirtliche Imprimatur VO: 11 1966 Daten
denen anderen Sprachräumen kaum anderes als vorläufige Übersetzungen der
Konzilsdokumente Druck SINSCH Dae Leistung erregt angesichts der Kurze
der eıt her Verwunderung als Bewunderung Allerdings 1St INa  n VO Vi
manches gewohnt Hat doch als einzelner uüubernommen 10Ne Summa
Missıonologıca schreiben die aut mehr als C111 Dutzend Bäande berechnet i1st
Insgesamt hat als Mıissıonologe Orientalist und Oekumeniker (8)
Zeitraum VOo  - LCUN Jahren nıcht WECNISECT als 7469 Seiten veröffentlicht! Dazu
kommt U:  ] der hıer besprechende 630 Seiten starke Kommentar und schlielß-
lich sollen 1Ne6 vierbändige Missionsgeschichte un 106 dreibandige Mıssı10-
graphie demnächst erscheinen —  —. MUu' gestehen dafß ich be1 allem Respekt
VOTr solcher Arbeıitsamkeit Rekordleistungen dieser Art skeptisch gegenüberstehe
zumal die bisherigen Ergebnisse nıcht überzeugen und sachliıcher Kritik nıcht
standzuhalten SCH Wenn ıch trotzdem diıesen Kommentar ZU. Missionsdekret
ZUrTr Rezension übernommen habe, nicht, umm dem V{i Zeuge flicken,
sondern aus S5orge die Sache

Der erste eil des Buches befaßt sıch miıt der „konziliaren Entwicklung des
Dekrets“ (9—106) Vi benutzt dazu die Materiıalien, die sub SEeCTeLO W1C
betont die Konzilsväter SINSCH, halt sıch ber tür dıe Interventionen und
die Diskussionen der Konzilsaula durchweg den Osservatore Romano und
den Pressedienst der Agenzı1a Fıdes deren Zaitation viele Seiten tullen V{f VOCTI-
fährt hierbei WI1IC SC1LHNCH früheren Veröffentliıchungen Er ıtıert der be-
richtet lediglich hne kritisch Stellung nehmen der untersuchen ob dıe
Berichterstattung dem tatsachlichen Geschehen voll un: Sanz entspricht der
ob 1Ur Ausschnitte der Teilaspekte wiedergegeben worden sınd Daß dıe VO

Vf als Kronzeugen zıt1ertfen Organe Parte1i 15t kein Geheimnis; erklärt
sıch daiß manche Tatsachen dıe tür die Entwicklung des Missi:onsschemas VO  -

außerstem Belang Sar nıcht erwaäahnt werden Darum g1ibt Vf keinen
Grund dafür das Schema der Praeparatorıia zwiıischen der ersten un:
zweıten Session 1ICUu überarbeitet werden mußte Er weiß auch nıchts VO  — der
scharfen Kritik der Propaganda Kongregation waäahrend der ersten Sitzungs-
periode dem Grund dafür dıe Konzilskommission De Miss:onıbus
Herbst überhaupt keine Arbeıitssitzung abgehalten hat Aus dem gleichen
Grund wurde Schema Proposıtionum 4) das Consılıum CGentrale Evangelı-
Satlıonıs gefordert das darauft folgenden Schema als Directorium aller

der Missionstätigkeit Beteiliıgten konzipiert wurde und „aktıven Uun! ent-
scheidenden Einfluß“ auf dıe Durchführung der Missionstatigkeit nehmen sollte
In SCINEN Erklärungen hierzu (58) erachtet V{i C112 solches Directorium als hın-
tällig un unterschiebt dıese SC1H! Meinung der Redaktionskommission miıt der
Begründung, daß der Bischoisrat des Papstes sich besonderer Weise mıiıt der
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Missionstätigkeit der Kache befassen wurde un! zudem dıe Römische Kurie,
einschliefßlich Propaganda-Kongregatıon, reformiert werden solle Infolgedessen
verschweıgt Vf 60) das Gegenmanover der Kurienkommıissıon die 1mMm
Missionsschema entwortfene Reorganısation der Propaganda un übergeht dıe
scharfen, Ja, erbitterten Interventionen der Konzılsvater ın der Aula (72) Ebenso
tut dıe zahlreichen Mod1 diesem Punkt kurz ab (88  S ja bringt S
1ine Varıante e1n, indem ZW : den „Instituten“ als Repräsentanten der
Missıonstrager einen aktıven un! entscheidenden Anteil der Leitung der
Propaganda zugesteht, dıe „Ordensinstitute” jedoch unter dıe Konsultoren der
Kongregatıion verweıst! Daß dıe Missionsbischöfe auf eın Mitspracherecht ın

Fragen der Missionstätigkeit üuberaus großes Gewicht legten und ıne esondere
Eıngabe das Konzilssekretarıat machten, wird VO VT ebentalls nıcht
berichtet.

Völlig zusammenhanglos un! hne jede Erklärung schließt dieser erste eıl
mıt einem kurzen Abschnitt uüber den Missionsgedanken 1m Vatıcanum
(101—106).
eıl 11 (107—624) bıetet ext und Kommentar, und WAar Nummer fur Num-

INr durchgehend. Der ext Iindet sich 1930808 1n spanıscher Übersetzung, ür dıe
Estanıslao Ilun 5 ] verantwortlich gemacht wırd Allerdings scheint Vi

selbst 1ne andere, vielleicht eigene Übersetzung gebraucht haben; denn sSe1in
Kommentar halt sıch nıcht den UV! gebotenen spanıschen Wortlaut, der das
lateinische Original unNnSCHAaU, unvollständıg, hıe un: da paraphrasıerend wıeder-
g1ibt. Alleıin in Nr. zahle ıch LCUIL Abweichungen VO Original, unter anderem
ist das entscheidende „dıivınıtus mi1issa” Sal nıcht übersetzt! Doch hiler geht CS

1n der Hauptsache den Kommentar, nıcht die Übersetzung. Von VOTITN-

hereıin se1 vermerkt, daß A, sıch und se1ne Missıiologıe voll und Sanız VO Konzıil
bestätigt sıeht. Er hat weder begriffen, dafß dıe Propositiones, ungeachtet der
posıtıven Stellungnahme Papst Pauls NS vornehmlıich deshalb VO: Plenum
rückgewiesen worden sınd, we1ıl die Konzılsvaäter i1ne Korrektur des bıs-
herigen, institutionellen Missionsdenkens wollten, noch scheıint erkannt
haben, dalß die Kirche, VO  T deren Missionstätigkeıt 1m Dekret dıe ede ist, die
Kırche VOIl Lumen Gentium ist. Mıiıt Absicht begınnt deshalb das Dekret:
(sentes dıivanıtus mıssa! Wie hätte Vi sSonst auf dıe geradezu absurde Erklärung
vertallen können,  das Dekret habe deshalb den Titel De actıvıtate missıionalı
Ecclesiae erhalten, weiıl dem Konzıl darauftf angekommen se1, die Miss1ions-
tätigkeıt 2A18 iıne zusätzlıche, WE auch wesentliche Taätıgkeit ben der Kirche

beschreiben, die 1n der Mitte aller Konzilsüberlegungen gestanden habe (109)!
Obgleich VT sıch selbst als ‚Oekumenologen‘ bekennt 8), übersieht dıe ein-

schneidende Korrektur, diıe das Dekret bezüglich des Objekts der Missionstätigkeit
durchgeführt hat Das Gegenüber der Missionstätigkeıit, dıe Adressaten der Froh-
botschaft, sınd nıcht W1€e GJIG, CAll. 1350 bestimmt dıe Nn ,
sondern dıe Vfi registriert das Die missionarische Kirche
ist dıe ad gentes, den Nichtchristen gesandte Kirche Aber schon Ende
des nächsten Abschnitts, keine zehn Zeıiulen weıter, definiert dıie Missionstätig-
keit als xe Ausbreitung des (slaubens über die TrTeENzZeEN des Katholizısmus
hinaus“! Ziwel Seiten weıter (1 17 „bleibt Mıiıssıon beschränkt auf das Apostolat
unter Häretikern der Heiden“! Die Lehrmeinung der romanıschen ule ber
die Ausweıtung des Missionsobjekts über die Nichtchristen hiınaus auf alle Nicht-
katholiken wiırd 1Iso entgegen der eindeutigen Aussage des Missionsdekrets
beibehalten, und N: braucht seine Missiologıe nıcht korrigieren!
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Das gılt seliner Meınung nach auch VO  ; der Theorie, 1e] der Mission se1 die
FEinpflanzung der Kirche Daiß das Dekret den Terminus plantatıo Eeclesiae VCTIT-

wendet, ist nıcht leugnen. Dafß siıch hınter dıesem Gebrauch eın Kompromißs
verbirgt, kann vielleicht 1U der Kıngeweihte deutlich erkennen; enn -
sprochen findet sıch dıe Korrektur lediglich 1n der Überschrift des Artikels 1mM
zweiten Kapıtel des Dekrets: De praedıicatione Evangelı: el de congregando
Populo De:i Im ext selbst trıtt der Kompromiß zutiage, der zwıschen den VOCI-
schiedenen Schulen vermiıtteln 11l Fyvangelisation und Pfilanzung der Kırche
werden fast immer addıert. Vi tIindet ine eigene Lösung: dıie des gordischen
Knotens. Denn „Das wesentliche Element dieser qualifizierten Verkündıigung ist
dıe Einpflanzung Kirchen“ 158)! Das Missi:onsdekret „Ssagt u dafß die
Verkündigung des Evangeliums) durch dıe Fiınpllanzung der Kırche das haupt-
sachliche Mıttel“ der Missionstätigkeit ıst 170) Schliefßlich macht Vt uns auch
klar, für ıhn nach W1E VOT die Taätigkeit „unter den Haäretikern 1ın

Falle, den Orthodoxen und Protestanten“ als „Miıssionstatigkeit“ be-
trachtet werden muß Denn unter ihnen „kann die Katholische Kirche nıcht als
hierarchisch konstituijert angesehen werden, un Aaus dıesem Grunde handelt
sıch ine Tätigkeit der FEinpflanzung, worin hauptsachlich dıe Miıssıionstätig-
keıt besteht”“ Ziwar wıird „1N dieser UNsSCICT jungsten eıt diese Unions-
tatıgkeit nıcht mehr als Missionstätigkeit betrachtet”: ber „hauptsächlich Aaus
Grüunden administrativer Art“ 179) namlıch Nn der Errichtung der Orien-
talıschen Kongregation

Wie wenıg sıch dem Kommentator die Perspektive des Mis-
sı1ıonsdekrets eröffnet hat, geht daraus hervor, dafß dıe starke Aussage
(Nr. 6) dıe ökumenische Zusammenarbeit musse „dUus der Notwendigkeit der
Mission CX necessıitate MLSSLONAS- gefordert werden, mıiıt dem Hınvweis abtut,

werde spater noch auft dieses TIThema zuruückkommen 182) Das geschieht tak-
tısch SS 289—294, alle ökumenischen Aussagen des Dekrets NNr

41) 1n einem behandelt. Doch begnügt VT siıch damıt, dıe wichtigsten
Interventionen und Vorbehalte (Modi aufzuführen, STa einen wirklichen Kom-
mentar geben. Er zıiecht Vn Lumen Gentium und Untatis redintegratio
Z zıtıeren. Im übrıgen iıst Vi mehr als zurückhaltend. Von der ökumenischen
WYormung des autochthonen Klerus (Nr. 16) sagt tast nıchts 315) Zum Ka-
pıtel I Nr. 29 VO  . der ökumenischen Zusammenarbeit und ıhrem
Nutzen, VO  — einem standıgen Austausch zwıschen Propaganda-Kongregation un!
dem Eıinheitssekretariat gehandelt wird, weiıilß außer VO  w den Spaltungen
innerhalb der protestantischen Denominationen LUr ıIn einem historischen Über-
blick VO  w Auseinandersetzungen zwischen katholischen un:! nichtkatholischen Mis-
D  S1ıo0naren berichten (501—505). rst be1 der Erklärung der Nr ber das
mıssionarische Bewußtsein der Gläubigen findet Vf guten und voll unter-
schreibenden Ausführungen, dıe die Eıinheit der Christen alıs condıtıo0 S$1NE U
NOn für die Glaubwürdigkeit der Sendung Christi und Seiner Boten unterstreichen
(549 SS) Sie sınd S! gehaltvoll, da: sıch be1 der Erklärung der ökumenischen
Zusammenarbeit der Laien ın der heimatlichen Missionshilfe un! 1MmM Missions-
einsatz recht urz fassen durite (619 S)

Weniger zuiriedenstellend sınd die Ausführungen Fragen der Ausbildung
des autochthonen Klerus 1mM eiıgenen Milieu (Nr. 16) Er bricht ine Lanze für
die romische Ausbildung 1m Propaganda-Kolleg 315—321) un klammert sıch
deshalb geradezu das qQUuanium fıer2 potest nıcht zuletzt miıt einem Hinweis
auf dıie geschichtliche Iradition des Propagandakollegs und auf dıe Möglıichkeit,
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„durch Wissenschaft und entsprechende Erfahrung kirchliche Auf: gabén mıt gTO-
Kerer Verantwortung übernehmen”, denen erster Stelle der Episkopat
selbst rechnen ist  o 318 Man wırd 1n fataler Weise das 0OM1N0Se, ın Rom
un 1n den Missionsländern kursierende Wort erinnert: Non vıtae, sed mıtrae
dıscımus!

Aufschlußreich ist ferner, daß Vi be1 einer das Anlıegen des Konzıilstextes
treffenden Kommentierung der VO  e den Konzilsvätern geforderten Reorganısation
der zentralen römischen Missionsbehörde AaUus dem IDıirectorium der Missionstrager
„mıiıt aktıyem un! entscheidendem Stimmrecht“ (Nr. 29) schon 1n der Überschrift

seinen Ausführungen eın „Konsultatıivorgan VO  \ Bischöfen un! Ordensoberen“
gemacht hat (506)!

Doch der Kritik, SONSL trı{ft der Vorwurf der Weitschweihgkeit auch die
Rezensijon! Der Kommentar selbst ist wortreich un! beweıst, WI1IE INa  ; ein
Konzilsdokument durch se1ne eigene Briılle lesen und  sıch durch ıhn bestätigt
inden kann

Glazık

Activite MAUSSLONNALTE et MO VYENS de communıcalıon socıale. lextes COMN-

ciliaiıres de Vatıcan 11 presentes et commentes Dar Charles CO utryus
S} Apostolat des Editions/Lyon Parıs (46, du Four) 1967; 191

An Ausgaben und Kommentaren der Konzilstexte ist War ın deutscher Sprache
eın Mangel; trotzdem ist vorteilhaft, den lick auch er die TENzZEN
richten. Die vorliegende Ausgabe 111 Hılfe ZUT persönlichen un gemeiınsamen
KErarbeitung der 'Texte bieten. Eıne sechr fundierte Einführung bietet die wechsel-
volle Vorgeschichte des endgültigen Llextes; dann tolgt der ext selbst 1n sehr
verständlicher un: schöner Übersetzung. Der Kommentar wird ın zahlreichen
und ausführlichen Fußnoten geboten, mit vielen Quellennachweisen un Zıitation
paralleler Gedanken 1n andern päpstlichen Dokumenten. Hıerin lıegt ohl ein
Hauptvorzug der Ausgabe. Der ext des Dekretes ist durch Zwischentitel auf-
geteilt. Dem Missionsdekret wurde das Konzilsdekret über die Massenmedien
Inter mirıfica beigefügt. Der Kommentar betont besonders stark die Aufgabe der
Kirche, mittels der Massenmedien dıe Frohbotschaft den Völkern tragen.
Dıe bekannten Schwächen des lLextes werden nıcht verschwıiegen. Kurz, eın SC-
talliges Büchlein, auch ıIn Ausstattung und Format, das seinen weck erfüllen WIT:

Walpersdorf-Herzogenburg/N.-O. Dr T1Ud. Rauscher

Masson, Joseph, S. J L/’attivita miss1ONATLA della Ghıesa Genesi stOr1C0O-
dottrinale del Decreto 'Lesto latıno traduzıone italıana Esposizıone
e commen(to del Decreto Gentes Dıvınıtus, del Motu Propri0 Ecclesiae
Sanctae, Regiminı Ecclesiae Universae, CO  =) esto finale
dı 11 Clardinale Suenens (Collana Magıstero Concılıiare, dir. da
Agostino 13) Elle Dı Ci/Torino-Leumann, 1 edizione: gennal10
1967, Da edızıone: dicembre 1967 619, iıt 2200,—

MASSON, Dekan der Missiologischen Fakultät der Päpstlichen Universitat
Gregori1ana 1n Rom un! ‚Maitre de Conferences‘ der Katholischen Univer-
sıtat Löwen, sagt dem Leser Von vornhereın (5 W as unter Kommentar
versteht und Aaus welchem Greist ih: verfaßt hat Eın Konzilsdokument ist für
ıhn „nıcht 1ne gewöhnliche menschliche Abhandlung”; CS stellt vielmehr dar,
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was die Kırche von heute „In ıhrer qualifizierten Gesamtheit un mıt über-
waltigender Mehrheit“ er e1In Nn umschriebenes, wichtiges TIThema tejerliıch
hat erklären. ablehnen der offenlassen wollen. Deshalb besıtzt solch ein Text,
WCIL1N auch nıcht unfehlbar ist, eine große Autorität. An ıhm mussen 1SCIC

Meinungen un Stellungnahmen „orjentiert und gerichtet“ werden, un! nıcht
umgekehrt. Er mufß „respektiert“ werden das ist das Geringste, W as VO:  $ u15

gefordert wiıird. Hat eın Konzilstext ine solche Autorität, dann muß loyal
miıt ıhm verfahren werden. Man dari nıcht Sätze, die einem ZUSaSCH, aus iıhrem
Zusammenhang reißen: INa  $ darf nıcht eın Kapitel tür sıch. gelöst VO  } den
anderen, betrachten: Ja, INa  -} darf sıch nıcht einmal auf das Dokument allein
beschränken, sondern mufß ın Beziehung den übrıgen Dokumenten setzen,
die ZU gleichen Gegenstand etwas Man IMU: schließlich seinen
Quellen zurückgehen, 1nNne dem hıstorischen Werdegang gerechte Deutung
geben können. Alles andere ware Verrat und Untreue gegenüber dem oku-
ment. Eın Kommentar 1ist deshalb eın schwler1ges Unternehmen un mahnt ZUT
Bescheidenheit. Niemand hat das Monopol auf dıe Deutung; ber alle haben die
Pflicht den ext anzunehmen, auf ıhn hören un! nach ıhm handeln.

AÄAus dieser Haltung Seiz Vf sıch eIN dreifaches jel 111 den Wortsinn
des Textes erhellen, seine Implikationen und Folgerungen ireilegen, Belege,
Tatsachen un andere Bezüge anführen, dem einem ernsten Studium inter-
ess]ierten Leser weıtere Handreichungen bieten.

Das Werk gliedert siıch ın fünf Teile Geschichtlicher Werdegang der ehr-
AuUSSaS«c des Dekrets G(entes (9—57) I1 Lateinischer ext un ıtalıenische
Übersetzung 59—173) LLL Darlegung un! Erläuterung DE 1IV/1
Motuproprio Ecclesiae Sanctae Gentes (495—529) 1V/2 Apostolische
Konstitution Regıminı Ecclesiae Unwversae über die Reform der Propaganda-
Kongregation 31—. Anhange: Bibliographie (555—571) Die STO-
Ben Missionsdokumente (572 Statistiken (574—579) Sachregister (583—
597) Personenregister Aa

Die zweıte Auflage bietet einıge Zusaätze gegenuber der ersten und nımmt
bereits auf CUCIC Entwicklungen Rücksicht. sınd die Normae ZUT Austüh-
rung des Missionsdekrets un dıe Konstitution über dıe Reform der Kurie hınzu-
gefügt un! erläutert worden. Die Bibliographie iıst erganzt, 1Ns Sachverzeichnis
sınd NECUC Stichwörter aufgenommen worden. Allerdings ist der lateinısche ext
nıcht der offiziellen Fassung 1n AAS 1966 947—990 angeglichen.

Die Kritik dem Kommentar wırd dem bescheinıgen mussen, dafß sıch
Objektivität gemuht hat Am offensichtlichsten ist das be] der Darstellung

der verschıiedenen Rıchtungen innerhalb der katholischen Missı:onswissenschaft
(22—29) zeigt sich ber auch 1n einer kritischen Fanstellung gegenüber VOCI-
schiedenen Passagen des Konzilstextes, VOT allem be der Kommentierung der
gequalten Definition des Missionsbegriffs un der Missionstätigkeit c)
Frei und offenherzig legt Vf. dar, daß iın der Konstitution Kegımini Ecclesiae
Universae dıe Reorganisation der Propaganda-Kongregation gegenläufig ZUTE For-
derung des Konzils durchgeführt (539 f) un! damıt dıe „wichtigste un alles
übrige bedingende Voraussetzung“ 579 unwirksam gemacht worden ist. Ebenso
uht Vft sıch unnn ine AauSSCWOSCHNE Darstellung der unterschiedlichen theolo-
gıschen Meinungen ber die nichtchristlichen Religionen — Do: gerade

einem neuralgıschen unkt WI1e dıesem, ferner be1 der Skizzierung der Ent-
wicklung der Ekklesiologie (22 f), bei der Erklärung der trınıtarıschen Hervor-
gange der Sendungen (196 zeıgt sıch ıne YEWISSE Schwäche der theologischen
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Argumentatıon. Ganz allgemeın muß I1a  \} feststellen, da{fß S1€E sıch schnell
1n moralischen Applikationen un! 1n asketisch-spirıtuellen Mahnungen verliert.
Fınıge Formulierungen sınd geradezu anstößig unbedacht, iwa Gott sendet sıch
selbst ZUL Welt ın der Person des Sohnes 198) uch dıe Versuche exegetischer
Deutung hinterlassen einıges Unbehagen, 1LU1 e1in Beıispıel eCNNECN

WCI111 AUS Mt 2 „ 182920 dıie dreı AÄmter 1n der Kırche abgeleıtet werden 219
Geradezu beiremdend wirkt aber, da Vf entgegen der eingangs mıt vıel

Emphase geforderten Haltung gegenüber dem Konzilstext sehr frei mıt ıhm
geht. Er halt fur notwendiıg, hie und da dıe Ordnung des Dekrets abzuändern,
„weıl S1C nıcht vollkommen ist 213 Lhm scheint logischer, be]1 der Darstel-
lung der historischen Grenese des Textes 1mM Anschlufß a Kapıtel gleich Kas
pıtel VI behandeln, weil hıer „Von Missionaren 1m weıten Sinne gehandelt
wird (46) VfI uübersijeht also, daß Kapitel VO  - der UOrdnung der Missı10ns-
tätıgReıt handelt, während Kapıtel VI sich ausschliefßlich miıt der Missionshalfe
auseınandersetzt. Auch scheint dem Vf entgangen se1n, Ww1€e durch sSe1In Vor-
gehen einer Erweichung der besonderen Berufung ZU. Mıssıonar verhängniısvolle
Schützenhilte geleistet wiıird K,benso freizug1g Seiz der ommentar sich dar-
uber hinweg, da: das Konzıl, gedrangt VO  w den Bischöfen der Jungen Kırchen,
dıe Aussagen uüber dıe Teilkirchen AUS dem Kapitel ber dıe eigentlıche Missions-
tatıgkeıit herausgenommen und S1€E sSta 1N einem Artikel des I1 Kapıtels
einem eıgenen Kapiıtel 111 zusammengefaßt hat. Offensichtlich wollten dıe Bischöte
damıt ZU Ausdruck bringen, d aß die Teilkirchen sıch nıcht als das Endziel der
Missionstätigkeit betrachten, sondern sıch als iıne LIECUC Darstellung der unıver-
salen Kirche begreifen, als eın Medıum, durch das Gott auf das Heıil der
Welt zıielt VE hat das übersehen, WEeNnNn Kapitel IE Artıkel un! Kapıtel EB
zusammenzieht (286—327), und doch spricht sıch hier offensichtlich ıne Korrektur
Al bısherigen Missıionsverständnis Aa U 1nNe Korrektur, uüber die selbst dıe
haulige Verwendung des Begrifis plantatıo Ecclesiae nıcht hinwegtäuschen annn

Das ordert e1in Eingehen auf dıe leidige Diskussion innerhalb der katholischen
Missionswissenschalft, die durch dıe Kompromißhaftigkeit des Konzıilstextes durch-
Au nıcht Aaus der Welt geschafft ist, W1€e Vf 27} meılınen scheıint. „Evange-
lisatıon un! Kirchenpflanzung” ist nıcht dıe Elassısche Formel, dıe alle Einwände
ZU Schweigen bringt sicherlich nıcht, WEeNnNn beıde Klemente lediglich addıert
werden. Deshalb scheiıden sich hier auch weiterhin die Geister. Hier steht nach
W1eE VOT Meinung Meınung. Hier droht dıe Gefahr, das Missionsdekret
durch die eıgene Brille lesen und aUus ıhm i1ne Bestätigung der eigenen Mei-
Nuns abzuleıten. Diese Gefahr wırd größer, WEC111 119  — in den Konzils-
dokumenten nıicht ıne derzeit möglıche Aussage sıeht, sondern ıne letzte Ent-
sche1dung nde aller Diskussion sSta Anbahnung eines u  1  ‚9 weiterführen-
den Gesprächs. Man mufß befürchten, dafß Vi das Roma ocuta est (47) manch
anderen Stellen ZW ar nıcht geschrıeben, aber doch gemeınt hat Es hegt MIr fern,

Masson das echt auf 1ne persönlıche Meinung bestreıiten; ber m1r se1
doch gestattet, einıge Fragen ıhn richten. Das soll keine Aufforderung
einer literariıschen Fehde se1n, sondern lediglich ZUI Erhellung des Anlıegens be1i-
tragen, das uUu11ls verbindet. 111 mich auf ein1ge, M17 wesentlich erscheinende
Punkte beschränken.

Zunaächst drangt sıch die Frage auf.  „ ob N das Missionsdekret wirklich mıt
der Kirchen-Konstitution 1ın Beziehung gesetzt hat. Der ext des Missionsdekrets
ordert 1ıne solche Beziehung Lumen gentium schon durch se1Ne Anfangsworte

gentes dıivanıtus MLSSCA. Das Dekret 111 Iso die AUS Natur und unıversaler
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Sendung der Kirche fließende Tätigkeit des Volkes (sottes beschreiben jenes
Volkes, dessen (sott sıch bedienen will, Seine Heilsabsichten mıiıt der Welt

verwirklichen. Wenn dem ıst, An  ware dann nıcht vordringliıcher, die
gesandte Kirche (la Chiesa mandata) 1mMm Auge behalten, Sta überwıegend
VO  } der sendenden Kirche (la Chiesa mandante) sprechen” Wäre nıcht
ergjıebiger, WEeNnn die Apostel nıcht einseıt1g L1LUTL als „der Ursprung der heiligen
Hierarchie”, nıcht ber gleicherweise auch als „dıe Keime des Israel“
berücksichtigt wurden”? Wüuürde dann die Mıiıssıon Aaus der Katholizıtäat abzuleiten
se1n der nıcht doch die Katholizıtät Aaus der dSendung 196 der W1€e
Vt 230) ın Anlehnung Papst aul X3 tut Aaus der Apostolizıtäat” «Dalla
apostolicıta della Chiesa SSOISa la Sua vocazıone alla cattolicıtal!» arf unter
solcher Voraussetzung das Wort Diognets auf die Lajen eingeschrankt
werden: meınt nıcht das gesamte olk Gottes, die Kıirche schlechthin? arft
INa  - Mission und Kirche voneiınander abheben, dafß W1e folgt formuliert wWwIrd
ınserımento delle M1SS10N2 E, attraverso EIIE, della Chıesa funzıone
mondıale della MUSSLONE, nel nNOME della Ghiesa, della Ghiesa, attravuerso le
MLSSL1ON

Wenn dagegen eın und Sendung der Kirche ineinsfallen und Kirche immer
und VO ersten Augenblick dıe Eecelesia M1LSSC}A ist, mMuUu dann diıie Missions-
pflicht nıcht schon durch Berufung, Glauben und T aufe VO  w den Ghedern des
Gottesvolkes gefordert werden und nıcht TST „1M Zustand der gereiften Kirche“?
Wann entsteht Kirche eigentlich, WeNnNn nach Vf 207) ur dıe Mıs-
s1onare darum geht, daß S1e, nachdem s1e getauft und dıe Eucharistie gefeiert
haben, dieses Sakrament elINe ‚Gemeinschaft des Glaubens, des Kultes und
der Liebe bauen“? Was heißt terner: „Verkündigung, die Z Glauben führt
Einpflanzung, dıe ZUT Kıirche führt“ Ist die 1mM Dekret angesprochene
congregatıo populı Dei nıcht ine vıel umfassendere und tiefergreifende Aufgabe
der Missionstätigkeit als das, W2S hier unter plantatıo Ecclesiae verstanden wıird”
Wirft der tuür den Vf argerliche Satz 1n OC „Das hauptsächliche Mıttel diıeser
Kınpllanzung ist die Verkündiıgung der Frohbotschaft VO  - Jesus Christus
nıcht eın erhellendes Licht auf das, W as letztlıch ungeachtet aller Kompromil-
formeln! mıt plantatıo gemeınnt st} Jedenfalls scheint Verkündigung un:!
FEinpflanzung als iıne Eınheit anzusehen, nıcht als Summe zweıer gleıich-
rangıger Glieder. ben das Gleiche scheint auch 1ın der Überschrift Artıkel
des 11 Kapıtels ausgesprochen se1n, dıie eigentliche Missionstätigkeit be-
schrieben wiıird als „Verkündigung des Kvangelıums und Sammlung des Volkes
Gottes“, wobel das und nıcht addiert, sondern ZUT Einheit verbindet. Sammlung
des Volkes (Gottes geschieht tatsächlich durch dıe Verkündigung des Evangeliums:
Die die Botschaftt annehmen und ıhr gehorchen, indem sie den 1m Herzen SC-

Glauben 1n der Taufe öffentlich „muıt dem Munde bekennen“ (Äm 10,9),
werden dadurch ZU Volk Gottes hınzugefügt. Der „unglücklıche Ddatz“ der
„dem tast organischen Gleichgewicht“ 234) einer grundsätzlıchen Zweigleisig-
keit, dem bınomıo sıntetico 27) widerspricht, erscheint .ben uch als 1ne
Korrektur des Begriffs plantatıo: Verkündıgung und Sammlung, Verkündigung
und Pflanzung ist nıcht Addıtıon, sondern Einheit, 1NSs 1m andern. Erregender-
WeIlse behauptet Vf 274 plötzlıch das Gileiche: „Die Verkündigung (annunNC10)
ıst 1Iso eigentlich die Hauptsache der Evangelısatıon 1n einer Aufgabe, die
1ın S1  ‚9 W1€e das Dekret klar hervorhebt, evangelızatıo, plantatıo und die -
wachsene) Eeclesia partıcularıs umgreıilt ! Wie verträagt sıch diese Erkenntnis
mıt all dem, W 4s vorher mıiıt viıelen Wenn und Aber, miıt Unterscheidungen un!:
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Einschränkungen immer wıeder auseinander-gesetzt worden ist? MU g-
stehen, da ich für meınen eıl auf diese Frage keine Antwort weıilb.

Doch noch ıne letzte Frage: Ist dıe Vorstellung VO  - einem Nacheinander auch
dafür bestimmend SCWESCH, dafß V+t. die Forderung VO'  $ Zeugn1is, Präsenz der
Liebe un Diıalog als Prä-evangelısation deutet (256—272)? Das widerspräche
offenkundıg der Intention des Missionsdekrets. Denn die Überschrift Artikel 1
des I1 Kapitels 1mM Entwurt: De praeambulıs evangelızatıonıs ist nachweis-
lıch deshalb geandert worden, we1l INa  - das Mißverständnis eines Drae- AaUS-

raäumen wollte: Zeugnıis, Präasenz der Liebe, Dialog sınd nıcht Vorstufen der
Missionstätigkeıit, sondern mussen 1n ıhr wirksam SEe1IN; S1E mussen Weisen der
Missıonierung se1n, soll dıe Missionstätigkeit nıcht unglaubwürdig werden.

eitere Fragen 11 ich MIr Nur einıge Anmerkungen ZUT Ü b
setzung selen mI1r noch gestattet, WE ich auch nıcht weiß, ob S1e VOo Vr
gefertigt wurde der der offizielle iıtalıenısche ext ist. Einige Stichproben 7@e1-
SCH, daß manche lateinısche Vokabel nıcht nuancıert wiedergegeben ist
bzw sıch 1n dıe Übersetzung einıge Fuüllsel eingeschlichen haben, für die das
Original keine Handhabe biıetet. So ıst 1n 1a eın Anhalt tür das em
der Sarl für en eETrLAaANnLO., VOCALUT 1n ist schwach und subjektiv übersetzt,
WCL heißt avverte Ia roprıa VOCAZLONE. In ist hberegrıina arblos durch
che VLE nel em  0 wıledergegeben. Praecones müßte gefüllt durch araldı üuber-
tragen werden, nıicht durch divulgatorı (6 C) der messagerı (26 a) condere (6 C)
fundare (27 a) sollten nıcht 1m Vorgriff auf inhaltliche Bestimmungen durch
ımprantare (!) wiedergegeben werden. Eecelesia MSS1 C) ist nıcht ubersetzt.

ulılıtatem (23 a) dürfte Aaus dem Zusammenhang VO  H Kor ohl treiten-
der durch per al ECeNE della G‚ hıesa denn delle ANıME interpretiert werden. In

muß $2 trattı Sea S12 Eratia heißen: segregatı ıst nıcht stabıilıtz, sondern
her celtı, Mess1ı da arte In 24 b wurde ımpetrare besser durch das gleich-
lautende italienische erb wiedergegeben als durch chiedere, das lediglich bıtten,
nıcht ber durch Bıtten erlangen bedeutet. In 25a ıst durch ag-
g10samente entstellt; eıdem operı SEIE dedıcant hieße richtiger: $1 dedicano alla
sSiessa 0  a sStia svolgono al S$UO SLCSSO lavoro. In besagt exerceantur mehr
als eın bloßes $1ANO TOMOSSE, W arum muß ın 1DSO der ın e1s ad qu 0S
maittıitur partiell durch al $S$2UO nel dı coloro übertragen werden”
Wenn 11 26 b das et et negatıv wiledergegeben wird, muß CS 1m Italienischen
durch geschehen: ’unzversalıta della Chiesa [a diversita deı
popolı Communıs VOocatıo INn 27 ist nıcht UTL sondern [a VOCAZLONE COMUNGE ,
anders verliert das Argument Gewicht. Doch der Proben!

Zum Schluß sSC€1 noch darauf aufmerksam gemacht, daß die deutschen Tiıtel 1ın
den Fußnoten selten frei VO:  } Fehlern sınd vgl 187 290} 270 2973
287 289 SCHMIDLIN ıst keın Pater 24) SCWCSCH., Statt Ua  S Valemberg OFM
(38) MU: heißen UAd'  S Valenberg OFMCap, stia Blonjous 280) Blom7Jous.
Statt auf n. 37 (45) mu{l auf n 97 verwıesen werden, sta auf Kapitel (55)
auf Kapitel VI, sta auf Kapitel auf Kapıtel VI

Glazık

Z weites Vatikanisches Okumenisches Konzil: Dekret über dıe Miss2ı0nsS-
tätıgkeit der Kırche, mıt den Ausführungsbestimmungen VO August
1966 Authentischer lateinischer Text der Acta Abpostolicae Sedis eut-
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C

sche Übersetzung Aulftrage der deutschen Bischoöfe Miıt KEıinleitung un
Nachwort VO  - Prof Dr JOSEF (SLAZIK MSC Verlag Aschendorf£/Münster
967 148 Seiten kart ND

In der Folge der Konziılsdokumente die der Verlag Aschendorff lateinischer
und deutscher Sprache veröffentlicht hat rof (GGSLAZIK das Dekret gentes
dıivanıtus m1t dem Motu proprıo0 VO August 1966 un! den Ausführungs-
bestimmungen ZU Missionsdekret herausgegeben ährend dem deutschen ext
des Dekretes die offizielle Übersetzung der Deutschen Bischofskonferenz zugrunde
lıegt hat der Herausgeber das Motu PIODTI10 und dıe Ausführungsbestimmungen

Ermangelung authentischen Übersetzung selbst 115 Deutsche übertragen
rof (JLAZIK 1st als Miıtarbeiter der Missionskommission während un nach

dem Konzıl der Gestaltung des Missionsdekretes WIC auch der Vorbereitung
der Normae malßgeblich beteiligt SCWESCH somıt vertraut nıcht LUr mıt den
roblemen sondern auch miıt den KRıchtungen die auf den Wortlaut un auf
die missı1onarıschen Aussagen der übrigen Konzilsdokumente Einfluße
haben Die Eınführung ”aa —228) bıetet darum ‚War kurzen ber sechr klaren,
VO Wissen U1l den heutigen Stand der mıssıonstheoretischen und -pastoralen
Fragen vertieften Durchblick durch das Dekret und macht die wichtigsten Korrek-
turen siıchtbar, die den bisherigen Auffassungen VO  H Mission un! der daraus
resultierenden Praxis anbrıngt. Zu begrüßen ist auch der inhaltliche Aufriß (4)
der, jede Nummer durch 1NCc Überschrift kennzeichnend, mıt lick die
Gliederung des n Dokumentes überschauen lLaßt

Die Ausführungsbestimmungen bedürtfen ZWAaTt keines Kommentars. Doch wiırd
Nachwort (142—148) darauf hingewiesen, WI1I1C S1C DUr Zusammenhang miıt

dem Dekret gesehen werden dürfen 111 INa  - Fehlschlüsse vermeıden Sie inden
zudem ıhre Erganzung den Ausführungsbestimmungen anderen Konzils-
dokumenten Zum Schluß werden noch dıe näachsten Schritte aufgezeigt die
tun sınd damıiıt dıie VO. Missionsdekret SEWIECSCNCN Wege auch wirklich
begangen werden

Eine solche Kıinführung, dıe die vielgestaltigen Probleme LUF uUrz andeuten
ann eckt den Wunsch daß u11s auch deutschen Sprachraum Cc1nMNn Kkommentar
geschenkt werde der aUus ebenso berutener Feder die Aussagen des Dekretes C111-

gehender erläautert
Münster Martın Booz OFMCap

Schütte, Johannes, SVD rsg.) 2155107 nach em Konzıl Matthias-
Grünewald Verlag/Maiınz 967 344 Ln 39

Dieser Kommentar ZU' Missionsdekret gentes wırd dem deutschsprachigen
Leser VO  3 großem Nutzen SC1IN Hıiıer wiıird übrigens uUuNseTECS Wissens erstmalıg Ck}

derartiges Werk deutscher Sprache vorgelegt Der and verdient weıteste
Verbreitung nıcht 11UI n SC1NCS hervorragenden Miıtarbeiterstabs dessen
Mitglieder der Konzilskommission für die Missionen angehört haben sondern
auch SChH SC1INeTr weiıt ausholenden Information un! der Gediegenheit der SC-
botenen Texte die indessen gut lesbar bleiben Der Stoff 1st klar gegliedert
In scharf UMF1ISsScCHCNHN Perspektiven umkreisen dıe Autoren den ext des Dekrets
Heikle un strıttıge Punkte werden offenkundig mıt reitem un abgewogenem
Urteil aNSCFANSECN Auch rag chie Darstellung diesen Punkten dem Gesamt
der bestehenden Meinungen unmißverständlich un! fein nuancıerter Weise
Rechnung
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Das uch tührt stufenweise 1n die anstehende Thematik C1N. Im ersten Kapitel
macht SCHÜTTE den Leser mıt den Fragen der Mission das Konzıl bekannt,
die das Dekret behandelt. Im zweıten Kapitel weıst KATZINGER auf Möglichkeiten
AT Lösung diıeser Fragen hın, dıe bereıts in Konzilsaussagen uüber die Missıon
außerhalb des Konzilsdekrets vorgezeichnet M, Im dritten Kapıtel macht
PAVENTI mıt der Entstehungsgeschichte des Schemas De actıvıtate mıssıonalı
Eeclesiuae veritirauft. Im vierten Kapiıtel geht (GSROTTI auf dıe Debatten über dıe
mıissionarısche Siıtuation Lateinamerikas e1N. Dieser Punkt ist sicher wichtig, JE-
doch WwWare hne Zweiftel wünschenswert SCWCSCH, andere Diskussionen hervor-
zuheben, die ebenso wichtig der Sar wichtiger als die Debatten Latein-
ameriıka. Besonders erwahnen WAare da dıe Frage der Erstellung eines theo-
logischen Einleitungskapitels, dem INa  H sıch zunaäachst hartnackıg widersetzte, das
ber dann auf die Forderung der Konzilsväter hın doch zugestanden wurde.
Sodann i  ware die Diskussion die gegenwartıge Nr Reform der Propaganda
und Hınzuziehung VOoO  } nıchtkurialen Vertretern mıt deliberativem Stimmrecht)
der Behandlung wert SCWCECSCH. In dıeser Hinsicht schweigt sıch das drıtte Kapitel
SOZUSASCH AaUus ber ine Diskussion, die 1n bedeutungsvoller Weise das In-Gang-
Kkommen der Kurienreform ankundıgte. Obwohl sich dieses drıtte Kapitel schr
einläfßlich mıt den Arbeiten der Konzilsberater befaßt, ist PAVENTI unmi;lß%ver-
standlıch zurückhaltend über dıe Rolle, die VO  - den Miıtgliedern der Kommissıon
und anderen Theologen gespielt wurde. rst 304— 306 kommt dieser Punkt
deutlich ZUT Sprache.

Auft d1ıe deutsche Übersetzung des Dekrets der 11a vielleicht zweckmalsig 1n
einem Anhang 1 etit-Satz den offiziellen lateinischen ext beigefügt hätte)
folgt der Kommentar, der W1e tolgt gegliedert ist I heologısche Grundlegung
(2—9, CONGAR):; Das chrıstlıche Zeugnıs 0—12, NEUNER): Die miıssıonarısche
Verkündıgung (13: GRASSO); Das atechumenat und dıe chrıstlıche Inıtıatıon
(14 SEUMOIS); Die chrıstlıche Gemenunschaft 15—18, SEUMOIS); Ihe eıl-
kırchen 19—922, SEUMOIS). Im übrıgen wiıird auch der Missionar vorgestellt,
der einheimische (16. NEUNER: Priesterbildung ın den Missionen) un! 1mM all-
gemeınen 23—27, MÜLLER); GIRECO kommentiert schließlich dıe Nummern
25— 34 (Leıitung und Ordnung der Missionstätigkeit) und (GGRASSO die ummern
35—41 (Die mıssıONaAarTısSChE Mıtarbeit).

Im (GGesamt ist die Darsteilung einheitlich und irenisch. Vielleicht häatten BC-
W1SsSe Probleme, die das Konzil nıcht gelöst hat und dıe der Zukunft aufgegeben
sınd, angeleuchtet werden können. Samtliche Aussagen des Dekrets werden jedoch
gut entftaltet. In Anbetracht der Verschiedenheit der behandelten IThemen kann
keinem Kapitel VOT einem anderen der Vorrang eingeraumt werden. Von der
Sache her weısen sıch jedo wel Beıtrage als Mıtte des (sanzen Aaus: der Auf-
rı6ß der allgemeınen Problematik VO  - SCHÜTTE un: dıe dichte theologische Grund-
legung VO  w} CONGAR.

Seit der Verabschiedung des Dekrets brachten ein Motu-Proprio und ıne
Apostolische Konstitution nahere Bestimmungen selıner Ausführung. Hinsicht-
lich dieser Ausführungsbestimmungen annn INa  =) sich ohl kaum des Eindrucks
erwehren, daß S1E In einem tragen Rhythmus erfolgen und die erhoffte Weıte
vermiıssen lassen. Angesichts des wichtigsten Erneuerungspunktes, der Reform
der roömiıschen Kongregation, werden WITFr übrıgens noch vollends 1m Ungewissen
gelassen. Hier glaubt INan, dıe richtungweisenden Worte VO  - SCHÜTTE wieder-
holen mussen: „Es ist der Zeit, daß dıe für dıe Mission verantwortliche
Kongregation un sollte NUur ıne sein! iıhr geschichtliches Gewand un!
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damıt auch Glanz und ast ihrer Vergangenheit abwirft, AaUus ihrer mehr passıven,
admınistratıven Haltung heraustritt und einer aktıyen Planungs- un! Koor-
dinierungsinstanz wiırd, dıie Inıtiatıven ergreıilft, nach mi1ss1ıonsstrategischen Rück-
sichten Uun! Aussichten plant und vorstößt, unter Zusammenfassung und plan-
vollem FKınsatz aller verfügbaren Kräfte un! Mıttel. Das SELiZz zugleich i1ne VCI-

antwortliche Mıtarbeit all derer OTauUS, welche dıe Mıissıionsarbeıt der Kırche
Lragen Uun! 1n den Missı:onen un! für die Missionen arbeıten.“ Diese N
Seite ist sehr AuSSCWOSCH und 1n hervorragender Weise geeignet, das olk
(Gottes 1m deutschen Sprachraum auft diesen wesentlichen Punkt aufmerksam
machen. Wır geben uns der Hoffnung hın, da die Konsequenzen daraus SCZOSCH
werden, mıt kuühnem Weitblick, Zuversicht . . und hne Verzug, DIS 1n die hohe
eiıtende Kongregation hinein, tür ine fruchtbare Ausweitung der Verantwor-
tungsbereıche, dıe ohl einen erweıterten Mitarbeiterstab voraussetzt

Löwen/Rom Jos Masson S
Der tranzösıische ext dıeser Besprechung wurde VO  - der Redaktion übersetzt.

Die deutsche Fassung wurde VO Rezensenten revaıdıert.

MISSIONSSTUDIEN WOCHEN- UND TAGUNGSBERICHTE

Liıturgie MLSSLON. Rapports et Compte rendu de la 3ZZe Semaine de
Missiologıe de Louvaıin, 1963 M Museum Lessianum Section M1SS10-
Jog1que, 44) Desclee de Brouwer/Brugge 1964; 788 S , 50,—

Die Dokumentation über dıe Owener Missionsstudienwoche, dıe sich
wenıge Monate VOT der Promulgation der Konzilskonstitution uüuber die heılıge
Liturgie (4 Dez 1963 miıt drängenden Fragen gottesdienstlicher Reform 1m
Blick auf die Missıon der Kırche befaßte, Lalßt Zzwel Schwerpunkte erkennen. Die
wachsende Eıinsicht 1n das Wesen der Liturgie, ıhre theologische bes ekklesio-
logische und pastorale Bedeutung (1 ruft 1nNe Fülle VOoO  ; Fragen wach, die unter
dem Stichwort aptıon zusammengefalst werden können II)

Für das erste Referat Das Vatıkanısche Konzıl UN: dıe Liturgıie hatte 11124  -
MARSILI (Rom, S5an Anselmo) S  9 der das Fundament legte für die

Behandlung pastoralliturgischer Eınzelfragen unter dem Aspekt des m1ssı10na-
rischen Auftrags der Kırche. Dabei SINg 119  — auf folgende Probleme naher ein:
Sprache ım (GGottesdienst (H SCHMIDT 5 ]) Inıtıationsriten NOCENT OSB/

HUBER SVD), Bußpraxı1s DUMONT S J/G LAUFER MSC), Liturgıe der
Eheschließung ( (GY OP.  S ÄDAIKALAM S J) Krankenseelsorge, Sterbe- un
L otenlıturgıe (Msgr. VAN ((AUWELAERT ‚ULOAGA S ]) Medßlıturgıe
für Afrıka (B LUYKX Praem.), Diakonat (Msgr. D’SouzA), Sonntagsgottes-
dienst Ahne Priester (Msgr. EMERER SVD), Liturgischer Gesang ın den Missı0ns-
ländern (GSELINEAU S]) Ausführungen VO  } MAERTENS OSB ZU Theologie
un! Pastoral der Meiwteier, vorgetragen unter dem Ihema Die Meßfeıer als
Mysterium, er und Mahl. betonten die Mıtte aller Liturgiefeier und allen
kirchlichen ırkens. Sie standen Schluß der Studienwoche. Eune nach Sach-
gebieten gut aufgeschlüsselte Bıblıographie ist dem and angefügt (277—=280),

Die ın der Missionsstudienwoche angesprochenen Fragen und Forderungen
sınd 1n der Liturgiekonstitution weıthın berücksichtigt worden. Sie hat das seı1t
Benedikt VO  e} den Papsten wiederholt betonte Anpassungsprinzip für den
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Gesamtbereich des lıturgischen Lebens proklamiert (vgl. LK, Art 37—40; 4;
2 9 28; 3 9 4 9 4 9 D 65; 067—068; 7 9 107; 110; 119; 128); denn 1mMm Bereich.der
Liturgie muß sichtbar werden, daß die Kirche keine Kultur gebunden, ber
ffen ist tür die Eigenart un! Werte jeder Kultur.

Senden Maas-Ewerd

L, ıncontro crıstiano COn le culture. Attiı sestia Settimana dı Studi
mM1SS10Narı, Milano, 0— 10 settembre 965 Societä Editrice Vıta
Pensi:ero/Mılano 966 293 O 2000

Das weıtgespannte 1 hema Christliche Begegnung mı1ıt den Kulturen ist in sıch
berechtigt und MU!: gerade aus der heutigen totalen Umbruchsituation der Völker
der 508. Dritten Welt urgiert werden. Kardıinal PAOLO MARELLA legte Begınn
der Tagung e1inNn ‚USSCWOSCILICS Grundsatzreferat VOT. Auf dem Hıntergrund der
Kirchengeschichte, persönlicher Missionserfahrung (Japan) un! der gesunden
Grundsätze des Lehramts wırd 1ne reitfe Darstellung der Anpassung der Kirche

diıe Kulturen un deren Eingliederung 1n die Kirche geboten. Heute gult C5S,
sıch ınnerhalb der Möglichkeiten des Dialogs miıt den nıchtchristlichen Religionen
un der atheistischen Welt (DANIELOU) für alles ute und VO  -} Gott ommende

öffnen, jedoch alles Sundhalftte un! Irrıge abzulehnen. Der Dialog muß be-
stiımmte NEeCuUE Situationen beachten (BERNARDI). Er muß auf dem Hintergrund
der Unabhängigkeıt, der Unterentwicklung, der Unterschiede zwischen reichen
un Völkern geführt werden Dinge, deren aße gigantisch sind. Was
kann daher die Kırche VO  ' iıhrer Sozjallehre Aaus, ferner durch dıe Wahrnehmung
der Anlıegen der Bildung un des Oekumenismus 1ın dieser Lage tun” Dabei
ist nıcht übersehen, dafß die Siıtuation der Missıon selbst sich starkstens De*
wandelt hat un! wandelt DOonEDA Die Missionsvölker gliedern sich immer
mehr und immer radikaler der modernen Zaivilisation e1IN: das Missionsverständ-
nıSs innerhalb der Kırche ist 1n starkem Umbruch begriffen, der sıch bereits In
einer Reihe echter Lösungen bemerkbar macht

Nach dıesen Grundsatzreferaten wandten sich dıie folgenden Tage einzelnen
Kontinenten Die echten Werte des afrıkanıschen Humanısmus BosA werden
emphatisch herausgestellt. Abgewogenere relıg10nswıssenschaftlıche Überlegungen
hätten allerdings wohl manchen vorsichtigeren Formulıerungen geführt.
Der Beıtrag uüber die Erwartungen des nıchtislamisierten Afrıka die Kirche
(BHELY QUENUM) bietet manche Anregungen, typısiert ber allzu schnell und
geht fundamentalen Schwierigkeiten vorbei. Wenn Afrıka vieles Vo  - der
Kirche erwarte(t, dann darf vielleicht auch einma|l umgekehrt gefragt werden.
Wenn einer estimmten Stelle der Synkretismus als Getahr angedeutet wird,

ist festzuhalten, dafß diese Getahr nıicht NUur riesengroß, sondern da s1e ın
unzählıgen Sekten, un: nıcht 1Ur VO Protestantismus her, Wiırklichkeit BC-
worden ist

Vielleicht ist der Vortrag VO  3 (SUARIGLIA: Bantu-Mentalıtat un Ghriısten-
Lum der beste der anzcn Tagung SCWCESCH, Der Bantu befindet sich von der
Geburt 1nN einem Netz VO  - Kräften, die auf jede Weise seinem Vorteıil
auszunutzen sucht Zentrum des gewaltigen Spiels der Kraäfte der 1ın sich SC-
schlossenen Natur ist der Mensch Er ıst Mikrokosmos der Welt un: diese Makro-
kosmos des enschen. dogar das Höchste Wesen (GUARIGLIA sagt nicht (rott,
sondern I’Essere UprTemO ist 1ın dieses Netz der Krafte eingereiht, steht 1m
Dienst der menschlichen Kralft, wenngleich selbst nhaber der stärkeren Lebens-
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kraft ıst. Es gibt keinen endgültigen Tod un! keine Ewigkeit. Letztes 1e] des
Bantu ist nıcht das Höchste Wesen, sondern die Fortdauer der irdıschen Existenz
ın der Nachkommenschaft, Wie INa  } angesichts eines solchen Weltbildes hne
wahre Übernatur die Lebenskraft mıt der christlichen G(nade un das sozlale
Denken mıt dem M ystischen eıb Ghristz vergleichen un: vertauschen kann, wırd
dann allerdings schwer verständlich. Auch dıe Ideen des Weiterlebens der Bantu
un! der Enderwartung der Christen siınd total verschieden. Ziweli konkrete Be1i-
spiele VO  w Anpassung werden kritisch beleuchtet Der Versuch 1empels’,
den schwierigen christlichen Irimnitätsbegriff durch menschliche Gegebenheiten VCI-
standlıch machen, SOWI1e dıe Jamaa (Zusammenkünfte VO  - Christen in einer
typısch afrıkanischen eise), 1n denen (GUARIGLIA die Getfahr gnostisch-synkre-tistischer Tendenzen nıcht ausgeschlossen sıeht Die praktischen AnregungenSchluß des Vortrags dürfiten auf dem dargestellten Hintergrund allerdings nıcht
problemlos sSE1IN.

Es fällt auf, dafßi der Vortrag über dıe Werte der großen asıatischen Kulturen
VANZIN) Sanz ahnliche Grundhaltungen 1n den dortigen Religionen autfdeckt W1e
(SUARIGLIA tür dıe Bantu adıkaler Monismus hne persönlıchen Gott, anthro-
pozentrische Moralität; Suüunde nıcht als persönliche Beleidigung Gottes; kosmische
Korm des Selbstverständnisses un: Heiles 1m Sınne einer Selbsterlösung durch
unıversale Wiedergeburt. Hıer lıegen absolute Unterschiede VO  - Ost un! West,
dıe auch durch Technik un! Wissenschaft nıcht überwunden werden können. Es
ist eigentlich immer die gleiche Erkenntnis: Nıcht Gott steht 1M Mittelpunkt,
sondern der Mensch Die Werte, die ber zweitellos 1n dıesen Kulturen un!:
Religionen gefunden werden, mussen daher e1n christliches Fundament, ı1ne
Begründung VO transzendenten Gott her erhalten, sollen S1E letztsinnvoll dem
Aufbau Asiens dıenen. Das Referat: Wıe dıe Inder dıe Kırche sechen
( T’AGLIABUE) zeıgt 1ın aller Klarheit die Unterschiede zwiıschen Hınduismus un!
Kırche auf. Wenn auch dıe Verfassung VO  j Religionsfreiheit spricht, ist dıe
Gefahr durchaus nıcht ausgeschlossen, dafß eiINEes Tages radıkale Hındukreise ZU.

Zuge kommen werden. Die Begründung ıst klar Die ethisch-sozialen Ideale der
Kırche. des Christentums, werden anerkannt. Ganz anders ber ist mıt den
Missionaren un! mıt den christlichen Dogmen Von Christus, der Sunde der
Gnade, des ewıgen Lebens USW. Sie S1N! auch bei toleranten Hıindu der großeStein des Anstoßes. Beispiele führender Persönlichkeiten zeıgen das schr deut-
lıch In dem Vortrag über Das, WAS Indıen der Kırche geben annn (PAPALI)finden sıch gute Anregungen, die allerdings nıcht VO  - der gesamten Weltan-
schauung der Hindu etirenn:; betrachtet werden sollten. Fın Beispiel tür diıese
Problematik: „Der Parallelismus zwischen den Erfahrungen des Y ogismus un!:
der christlichen Mystik ıst evıident.“

Die etzten Vorträge handeln uüuber Brasılien (BELTRÄO) sSow1e über dıe Frage
eınes Iyps der Missıon 1ın Lateinamerika (MESEGUER). Man hat 1in
ihnen her mıt größeren Übersichten als mıt grundsätzlıchen Weisungen der
Stellungnahmen tun.

Die beigedruckten Diskussionen nach den Vorträgen bringen manche Klärungen,
gießen allerdings da und dort auch Wasser 1n den Wein Die Studiengruppen
beleuchten viele Fragen VO  } der Praxis Aaus Insgesamt iıne sechr fruchtreiche
Studienwoche, dıe iıhre uten Wirkungen iın der praktıschen Missionsarbeit der
vielen teiıilnehmenden Mıissıonare sicher nıcht vertehlen wiırd.

Augustin Joh Bettray SVD
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Le MLSSLONNZ alla luce del Concılio. Attiı settima Settimana dı Studi
M1SS10NATI1, 11ano, 5—09 settembre 1966 Societa Edıtrıice Vıta Pensıiero/
Milano 1967; 274 S 2700,—

Die Mailänder Missionsstudienwoche befalite sıch mıt den Missıonen 1M
Lichte des Konzıils. Die VO  - der Katholischen Uniıiversıität 1n Maıland heraus-
gegebenen Akten bringen zunächst den Jlext des Missionsdekrets 1n Lateıin un!
Italienisch, sodann die Vortrage, Diskussions- un! Studienbeitrage der einzelnen
lage, schließlich dıe Texte der verschiedenen Grußtelegramme SOWI1E dıe eil-
nehmerliste.

Die Studienwoche wurde eröffnet mit einem Grußwort VO AZZATI un
dem Eröffnungsvortrag VO'  - Kardınal AÄGAGIANIAN: Die mıssıONaAarTISCHE Kırche ın
den Konzilsdokumenten. Der zweıte Tag stand unter dem Leitgedanken Die
Kırche ın ıhrer mıssıonarıschen Tätigkeit. In TE Vorträgen wurden dıe theo-
logıschen Fundamente der Mıssıon SEUMOIS), dıe mıssıonarısche T’ätigkeiut
ın geschichtlıcher Sıcht (METODIO NEMBRO) und dıe Partikularkırchen nach
dem Dekret gentes (Bischof PIROVANO) behandelt

Besonderes Interesse verdient der Vortrag VO  } SEUMOIS, dessen Vorschlag
tür einen Neuautbau des Missionsdekrets 1n der vorbereıtenden Kommissıon ab-
gelehnt wurde, „weıl allzusehr den Eindruck eines kleinen scholastischen
Iraktats der Missiologie erweckte“ (so der Kommissionssekretär PAVENTI,
1nN: chü tiEe [Hrsg.], Miıssıon nach dem Konzaıl. Mainz 1967, 58) Zu beachten
ist dıe Diıiskussion dıe Interpretation des Konzilstextes. ährend CONGAR
vgl Schüutte, aa D: 148) m.E Recht darauf besteht, daß rst der
drıtte Absatz der Nr den Begriff der Mission 1m speziellen ınn behandelt
vgl die deutliche Unterscheidung 1n der konzilıaren Terminologie zwischen
MLSS1O, der der Kirche immer und überall aufgetragenen Sendung, und actıvıtas
MUSSLONATILA, der Mıission 1Mm eingeschrankten un! spezifischen Sinn), ist der
Ansıicht, dafß dıe Zasur zwiıschen der allgemeinen Behandlung der Mıiıssıon und
der speziellen Fragestellung iınnerhalb der Nr. 5 und nıcht der Nr 1N12ZU-

seizen ist (21 besteht sodann W1E uns scheint einse1it1g un damıt
zweiftellos den Wortlaut des Konzilstextes darauf, dafß das eigentliche Ob-
jekt der Missionstätigkeit die ımplantatıo Ecclesiae se1 (22 ff) Auch hiıer dürtfte
(ONGAR echt haben, WEC11)1 betont: „Der Konzilstext verbindet unaufhörlich
dıe beiden Ideen der Glaubensverbreitung un: der Einpflanzung der Kirche
(a OY 155) cdıe Hervorhebung der Lokalkirchen einen Beweıs dafür dar-
stellt, daß die Missionstätigkeit wesentlich geographisch fassen ist (25 f), annn
INnan gleichfalls mıt guten Gründen bezweiteln vgl dazu CONGAR, O 9 156)
Es ist erstaunlich, daß selbst e1in bedeutsamer und der Vorbereitung des
Konzilstextes beteiligter Missionstheologe wW1€e SEUMOIS offensichtlich nıcht gC-
wiıllt ist, aufgrund des Konzıils hinzuzulernen.

Am driıtten Ları der dem Miıssıonsberuf gewıdmet WAal, sprachen -ARDINI
über den spezıfıschen Missıionsberuf, ARBONE uüber dıe Ausbildung des Mıs-
S1ONATS und DOMPIERI über dıe mıssıonarısche Solıdarıtäat v„oO  s Klerus und
Lazen. Der vierte Tag wrug das Motto Die miıissıonarısche Verantwortung des
Volkes (rottes. Es fanden ebenfalls drel Vortrage sta: Die mıssıoNnNaAaTIıSChE ()r-
ganısatıon der Kırche Bischof POLETTI), Der Beıtrag der Laren ZUT MLS-
szonarıschen Kırche CANOVA, der einzıge vortragende Laie), Gruppen und
Institutionen der Laztenmissionare (AFFARATTO). Der letzte Tag hatte ine
praktische Ausrichtung. Unter dem Generalthema Wıe können ILr den Miıssıonen
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helfen? sprachen Erzbischof ÄMICI uber dıe 2Öözese und ahre Missıonshilfe
und PAVANELLO uüuber den Diözesanklerus ın den Missıonsgebieten. Das Schluß-
wort hatte Bischof POLETTI. Das Schlußwort der Akten schrieb unter dem
Litel Die Missıonen, Leben der Kırche der Laije MOLTENI.

Inhaltlich gehen dıe Vortraäge aum uüuber das AUS dem Missionsdekret Bekannte
hınaus. Auffallend stark stehen diıe instıtutionellen un juridischen Gesichts-
punkte der Missionsarbeit 1m Vordergrund. Entsprechend tallt die ständıge
hıerarchische Ausrıiıchtung der Arbeit 1NSs Auge. Der Gedankengang geht durch-
WCS VO  3 ben nach unten, theologisch insofern verständlıich, als sıch der Miıs-
sS1onar unter dem dendungsauftrag Gottes, Christi, der Kırche sıeht anthropolo-
gisch ber gefährlich, als ıne einseıt1g theologische Sıcht doch oft nıcht
vermeıden konnte, den Empfänger der Botschaft sehr als Objekt der eigenen
Betätigung und wen1ıg als Partner ın eiınem missıonarisch gerichteten Dialog

sehen. Ob miıt der auch 1n der Studienwoche gesehenen Konzilsbestimmung
des Missionars (vgl. 108 {f) nach der Eunheimische W1€e Auswäartige, Priester,
Ordensleute und Laıen Missionare se1n können (vgl. Nr. 23) iıne rıgıde
Tagungsordnung zusammengehen kann,. ist iıne Frage. In den Studiengruppen

offensichtlich jeweıls Priester und andere mannlıche Ordensleute, sodann
Ordensschwestern un! schließlich die Laıen zusammengefaßt jJeweıls unter der
Leitung eınes Priesters. Ob In der Studienwoche die I Breite der auch In
taliıen vorherrschenden Missionstheologie Wort kommen konnte, ist nıcht
Sanz klar Insofern wird 119  e dıe durch dıe vorliıegenden Akten vermittelten
Eindrücke LLUTr mıt Vorsicht als für Sanz talien gultig ansprechen dürten. Eın
Verdienst bleibt den Missionsstudienwochen ber unbenommen: Sie richten immer
wıeder die Aufmerksamkeit auft dıe Notwendigkeit auch der Missionen heute un:
könnten 1ne KEınladung auch andere Länder se1N, 1n entsprechendem Rahmen
den Auftrag der Kirche gegenüber allen Völkern immer HE  vu bedenken.

Wittlaer W aldenfels

L’enseignement catholıque servıce de l’Afrıque. Rapport de la
Conference panafrıcaiıne de l’enseignement catholique, Leopoldville,
1029 a0üut 965 Office International de l’Enseignement Catholique,
Y, u66 („uimard, Bruxelles 4, 1966; 550

Das Kap bietet eın Resume er die Vorbereitung (seit 1962), dıe Referate,
Diskussionen, die Arbeit der acht Kommissionen (23—42 das Kap bringt
dıe Bestandsaufnahme (43—108); 1MmM Kap folgt eın gedrängtes Expose über
dıe Siıtuation 1ın 31 afrıkanıschen Staaten (109—153); das Kap behandelt
grundsätzliche Fragen: Lehre der Kırche, sozıale und pastorale Gresichtspunkte,
Probleme der Lehrerbildung 155—218); Arbeit, Grundsätze un! Znele der
UNESCO werden 1mMm Kap dargelegt (219—232); Beratungen der Arbeits-
ausschüsse: uüuber dıe katholische Schule 1m afrıkanischen Mılhıeu, Schulprogramme
und ıhre Koordinierung, relıg10se un apostolische Durchdringung der Lehrer-
bıldung, KElıten  :g Frauen- un! Maädchenbildung, Beziehung anderen
zıeherischen Körperschaften WI1E€E Staat, anderen Religionsgemeinschaften, inter-
nationalen Organisationen werden 1mMm Kap erortert .  5 das Kap
bringt sıebzig Resolutionen, nach den behandelten Themen gruppiert —3  9
schließlich werden 1mM Kap Reden verschiedener Persönlichkeiten zıtiert (401—
439) Im Anhang werden weıtere Dokumente ZU  an Bestandsautnahme des Bis-
herigen und ZUT Wegweisung für die Zukunft geboten; daran fügen sıch zahl-
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reiche ethnographische un: missiographische Aufstellungen nach verschiedensten
Gesichtspunkten —5

An der Studienwoche nahmen Vertreter Aaus 35 afrıkanıschen Staaten teil
Die Vorträge und Diskussionen, voll VO  - Anregungen, siınd sachlıch und nuch-
tern. Die Kirche hat auf dem Gebiet der Schule ın Afifrıka Großartiges geleistet;
ber nıcht darum geht hıer, nıcht Irıumphalısmus, sondern das, Was

der 'Titel des Werkes besagt: dıe Ratholısche Schule ım Dienste Afrıkas, 1Iso un

den Dienst un: dıe dienende Hılfe, welche die Kıiırche durch ıhre erzieherische
Arbeit dem Afrıka VO  } heute und mMOTSCH eistet. Die Schule als solche ist afrıka-
fremd un! muß siıch darum ımmer wieder dem afrıkanischen Mılıeu, ob chrıst-
11 der heidnisch, Im alten Afrıka dienten dıe Inıtiationsrıten der
Hinführung der Jugend ZU Geheimnıs des Lebens 1n Famiıulie und (Gemein-
schalit; dıe Schule VO  - heute soll sS1ie hiınführen einem echten afrıkanischen
Humanısmus (28) Die Schule ıst nıcht 1n erster Lıinie Missionsmittel, S1C steht
allen offen, ber s1ie schlagt dıe Brücke SEUT. nıchtchristlichen Milieu (31) In
manchen Missionen Rwandas z. B lassen sıch die me1ı1sten Schüler während der
Schulzeit taufen; aber, ertuhren WITLr VOI kurzem, 0959/0 aller Getauften
unterziehen sıch nach der Schulzeit noch einem ordentlichen Katechumenat. An-
derseıts ist auch offensichtlich: Die Kirche wiırd 1n Zukunft das Schulwesen nıcht
mehr autf der bısherigen breiten Basıs weiterführen können; dıie Lendenz geht
ZUT Nationalısıerung der Schulen. Eıs stellen sich immer LCUC Probleme:; eın
Hauptproblem, gerade für Staatsschulen, auf das be1 der Tagung immer wıeder
verwlesen wurde, ist der Mangel geeıgneten, katechetisch ausgebildeten
Religionslehrern; diıeses Problem kann 1n Afrika LU mıt internationaler Hılte
gelöst werden; das gleiche galt für gee1gnete Lehrkräftte für dıe hoöheren
Schulen. Eın anderer UÜbelstand ist das mangelnde Interesse der Gemeinschaft
für dıe Schule. 1el mußte seiIn: VOon der Schule der Missıonare AT Schule der
chrıstlıchen Gemeinde, 1n der sıch die FKEltern und dıe Lalıen überhaupt
ıhrer erzieherischen Verantwortung bewußt werden (37); sodann, Entlastung der
Missionare VO  - Verwaltungsaufgaben 1n der Schule un! deren Übertragung
Laijen. Die katholische Schule WIT: solange akzeptiert werden, als S1E ihrem
eigentlichem 1e] treu bleibt, solange s1e eın Dienst der Kiıirche fuüur die
Nation ist 211 Die Kirche hat 1n Afrika, mi1issionarısch gesehen, ıne ungleich
guüunstigere Posıtion als z B ın Indien, Tausende VO  } Priestern und Ordens-
leuten 1n der Schule arbeıten, hne dafß ıne eigentliıche Verkündigung möglich
ware vgl die 7R sehr scharfen Worte hilerzu 1n Le Christ Monde 1967,
139—156, VOTr allem TONER, Un siılence inacceptable). Mıt echt wiırd
schliefßlich immer wıeder betont, daß die afriıkanische Welt un: iıhre Werte 1n dıe
Schule integriert, die atrıkanıschen Sprachen gepllegt, die Schulen dem Milıeu
angepaßt, dıe Heranbildung afrıkanischer Lehrkrälfte, zumal für die höheren
Stufen, gefördert werden mussen, weiıl Klerus un: Ordensleute zwangsläufig

wenı1g 1n der Natıon inkarnıert sej1en Die Kırche WIT: dıe Schule halten
und pllegen, solange S1C das kann; nıcht herrschen un! sıch aufzudräangen,
sondern auch hier als dienende Kirche 1m Dienste Afrikas, und WIT:! bestrebt
sEe1N, iıhr Bestes ZU. Wohlergehen der afrıkanischen Völker bieten, weiıl do
schließlich 1€ Seele der Kultur dıe Kultur der Seele ıst. Der Berichtband se1
allen Missıonaren, VOT allem denen, dıe 1m Schuldienst stehen, eindringlich ZU:

Studium empfohlen.
Dr. rıd. RauscherWalpersdorf- -\Herzogenburg/N.—().
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Christianity an African Education. The Papers of Conference at the
Unıiversıity of Chicago. Edited by Pierce W Wılliam Ekerd-
INanlls Publishing Company Gırand Rapıds, Miıchigan 1966 233 P-., 2,65

Ce volume reprend la plupart des rapports presentes un conference
patronnee par la Divınıty School de L’Universite de Chicago, et mM1ıse route
Par le Professor of Missions de cCe Ecole caracterise par esprit
realiste, pratıque ef meme technique, quı est 1en dans la lıgne des chretiens
amerıcaıns. I1 est plein de questions brülantes: Situation exXxacte de V’elıte
intellectuelle afrıcaine, decrite sombrement rapport de l’Eglise
et de 1 _Etat dans le domaıne de L’education AD des VUuCcCS SUT la LCU-
tralısatıon des ecoles chretiennes, et le rejet de la formation relıgieuse VCIS
la amılle et la Paro1sse; plans officiels de promotıon de Ll’education et -
amment schemes d’Addis-Abeba (156),; grandı1oses ma1ıs peut-Etre excedant les
possıbilıtes; desir unıversel des Africains d’arriver jusqu’ äa 1’Universite, quı
est certaınement chimerique POUT ul part et soci1alement malsaın
quest10ns difficiles SUTr l’opportunite de b  atır  ä l’education VUucCcC du progres
E€CONOM1qUE, quı1 est partıellement vraı ef partiellement contestable 97,
contre 160); manılere de selectiıonner et ”’orienter les boursiers afriıcains
recevoır Amerique Europe Occidentale:;: nfiın et urtout les problemes
proprement chretiens de L’education religieuse des MassSCcS, et de la tormation
religıeuse des pasteurs

out la Salisbury Conference, Jaquelle d’ailleurs les Orateurs
referent SOuVent, volume fera {lechir On rejouira de Quc, Chicago,
aıt ete ınvıte representant catholique. ans necessaiırement l’accepter dans
V’entierete de flatteuse eXpress10n, epinglera la S1X1eme conclusion de la
secretaire MARG. NAasH. “Roman catholic inıtiatıves dIiC comıng rapıdly that,
11 ATC to avo1d alternatıve of cooperatıon through expediency wıthdrawal
through fear, must W1N through LO dynamıc secular ecumen1ısm based
the COSmI1C fulfilment of all things ın Christ” 2925) Cette phrase rejoınt excellem-
ment les directives du Decret SUTr les Missions et du Decret SUT L ecumenisme.

Ge volume merite ecture et reflexion. Le seul regret SCId, POUT le lecteur, de
pas Irouver L’echo des echanges de VUüCS, Car H1OUS dıt qu’ıls furent

francs et profitables, deplorant tout ensemble et certaınes condamnations qucC
V’on faıst la legere des efforts ancıens, et un  (D certaine enteur NOUS adapter

emMpSs de changement quı est le nötre
Louvain/Rome Masson 5.J.

MISSIONSWISSENSCHAFT

Anderson, Gerald Ghrıstianıty 2ın Southeast Asıa: Bibliographical
Guide An Annotated Bıblıography of Selected References in estern
Languages. I he Miıssıonary Research Library/New ork Broadway)
1966: D., OC  F  F 3, —

Auf einem Kongreß protestantischer Kırchenhistoriker Sıngapur 1963 wurde
bei wachsendem Interesse der Geschichte und dem Leben der Kirchen 1n
Asıien, Afrika und Lateinamerika das Fehlen guter Bıbliographien allgemeın
beklagt Die Abhilfe für den süudostasiatischen Raum, Geylon, die Länder Indo-
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chinas, Malaysıa mıt Singapur und Brunelı, Indonesı:en miıt dem indonesischen
und australischen Neu-Guinea, Portugiesisch- Limor, die Philippinen und Jlaıwan,
lıegt 1U  - nach wenıgen Jahren VO  S (J3ERALD ÄNDERSON, Protfessor für
Kirchengeschichte und Okumenismus Unmnion T’heologıcal Seminary Manıla,
hat s1e, VO  -} gelehrten Heltern unterstutzt, bereitgestellt. Die Bıblıographie
bringt selected references. Auf Vollständigkeit erhebt S1e Iso keinen Anspruch.
Ks WAar den Mitarbeitern überlassen, entscheiden, Was S1E Au der Fulle des
Vorhandenen als das Beste auswählen wollten. Die katholische Forschung ist
1n weıtem Umfang gewerte worden. Im besonderen eıl begegnen WITLr 1n den
einzelnen Kapiteln allen unseren guten Namen; 1m allgemeınen Teil der mıt
einer Übersicht uber schon vorhandene bibliographische Hılfen begınnt,
vorderer Stelle der Bıblıografia Missıonarıa un! der Bıbliıotheca Mi1ssıonum,
danach den Kartenwerken VO  } EMMERICH, FREITAG, STREIT und IT HAUREN;
schliellich, 1n Deutschland bleiben, der Herder-Korrespondenz, den
Katholıschen Miıssıonen, der Zeıtschrıft für Miıssionswissenschaft un Relıgions-
wıssenschaft. Von protestantıschen Arbeıten dürfte TSst recht nıchts VO  - Bedeu-
tung VEISCSSCH se1n.

Knechtsteden 0SeE Rath GSSp

ürkle, Horst: Dialog mıt dem Östen. Radhakrishnans neuhınduistische
Botschaft 1mM Lichte christlicher Weltsendung. Evangelisches Verlagswerk/
Stuttgart 1965; 313 S 28,—

Die Aufgabe, VOT dıe sıch die Indologie angesichts des neuhinduistischen
Denkens gestellt sıeht, besteht VOTLT allem darın, aufzudecken, W1E sıch dıeses
Denken ZU Überlieferten verhäalt. Das Ergebnis ıst, dafß VO:  } einer kontinuler-
liıchen JI radıtion keine ede se1n annn Was dem Neo-Hindu 1n der Berührung
miıt dem Westen und dem Christentum bedeutsam wird, knüpft nachträglıch,
oft bloß verbal, das Überlieferte Dies ist gerade das Merkmal, durch
das sıch der eo-Hındulsmus VO heute auch noch fortlebenden un!: 1M
Volke erhebliıch verbreiteteren und lebendigeren tradıtionellen Hınduismus
unterscheidet.

Krgänzt wiıird dieser Gesichtspunkt durch den des Theologen. Dieser, 1NS-
esondere WCLN er Missıiologe ıst, fühlt sıch VO Neohinduismus ZUT Stellung-
nahme herausgefordert, weiıl dessen Denken bestandıg mıiıt dem Christentum
ringt. Der Theologe bemerkt darın die Nähe un: das Andersbleibenwollen,
und hat recht, WeNnNn das Andere als das Hinduistische einschätzt. Denn
auch der Neohinduismus bleibt hinduistisch, TOTLZ all seiner Entlehnungen.

BÜRKLE sıieht 1ın Radhakrishnan das Westliche ohl analysıert z B
dessen Neuorıientierung des Welt- und Menschenbildes (bes {f.) un
kennt ın Rıs Jesusbild das des theologischen Liberalısmus wieder 128
wichtiger ber ist tüur seinen Gesichtspunkt das Fremde. Und bleibt nıcht be1
der Kritik stehen. Das Fremde wird ihm immer wıeder ZUT Frage dıe christ-
liıche Verkündigung. „Der Nachweıis, daiß sıch 1n diesem der jenem zentra-
len Stuck des hinduistischen Menschenbildes Ableger christlich-
westlicher Grundanschauungen handelt, hılft nıcht weiter”, meıint Das
Buch 111 eil eines „Dialogs“ SC1IN: „Beides dıe Kritik Radhakrishnan
W1E auch die Bereitschaft ZUT Überprüfung eigener theologischer Positionen
gehört ZU dialogischen Charakter der Auseinandersetzung” (14) „Vom 1e]
Gottes her, 1n das durch dıe Sendung se1nes Sohnes die Menschheit e1n-
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gewıesen hat, erscheint dıe Stimme Radhakrishnans 1m Gegensatz dessen
eigenen Auftragsbewußtsein als Anruf dıe Kırche, ihrem Aulftrag erneut
nachzukommen“

Dıie Anrufe der Anregungen, die Aaus Rıs Phiılosophie heraushört, sind
vielfach angelehnt Ideen PAvu_ıL ILLICHS nach DEVANANDAN un
RÄMER der meıstzıtierte Autor des uches) Iindet für „die christliche
Theologie Anlaß das Verhältnis VO  e} Geschichte un Eschatologie NECUu
überdenken“ (39) Er ermuntert dem Versuch, „das personale erständnis
Gottes mıiıt dem ontologischen verbinden“ (90  San Er urteilt: „Es ware falsch
der ontischen Denkweise Radhakrishnans mıiıt einem ausschließlichen Personalis-
INUS antworten“ (92) Und „Das Gute, Wahre un: Schöne, auf das die
Kirche 1m mı1ssionarischen Vorfeld stößt ann posıtıv angesprochen und auf-
B: werden. Die Verkündigung des Kvangeliums trıtt damıt ın staändıgz
NECUC Beziehung dem, W as ursprunghaftem eın sıch unier den Bedingungen
der KExistenz ‚trotzdem' Wort meldet“ (93) Er lLäßt sıch durch Radhakrishnan
daran erınnern, „daß ın der Geschichte der Kırche den 1Iyp mystischen
Frömmigkeitserlebens gab” Gegen das Mißverständnis der Kirche 1M
Hiınduismus stellt fest „Die deutlichste Widerlegung des Mißverständnisses
einer individuellen ‚Jesus-Religion’ ist die lebendige Gemeinde“ hne
sehr konkret werden, ordert 1ine Kirche die „die Kontinuität des DG
schıichtlichen Heilshandelns Gottes uber Karfreitag hinaus sichtbar werden läßt,
als ausdrucksvolle Gemenrnschaft der Gläubigen, dıe 1m Vollzug iıhrer Sen-
dung  s 1n die Welt bezeugt, dafißs das 1n iıhr manifest gewordene Christusgeschehen
unıversale Gültigkeit hat“” 145 „Angesichts der Forderung nach einer CUuCH
Eithik 1M Hinduismus“ wırd dıe Mission „die Zusammengehörigkeit VO  } Glaube
und Handeln glaubwürdig bezeugen mussen“ 210) Und „Weil der auf die
OÖffenbarung 1n Christus bezogene Glaube das ‚Prinzip' der ANYATEN 1ın sıch tragt,
wırd ıhm UuU1SO eichter fallen, sıch angesichts der Rolle, dıe Radhakrishnan
den relig1ösen Übungen zuschreibt, die Notwendigkeit bestimmter Diszipli-
1E  — 1M Glauben erınnern lassen” 222) Ferner: „Wo 1U noch dıe Diskon-
tinuıtäat der christlichen Offenbarung gegenüber den anderen Religionen ine
Rolle spielt, kann auch der dieg des Neuen Seins gegenuüber dem alten 1ın der
Gegenwart Jesu Christi nıcht bezeugt werden“ 278) Aber dann auch (mit Zıtat
Aaus EBELING 1n der unnote dıe „Frage, ın welcher Weise das missionarische
Zeugn1s sıch frei VO  H aller dogmatischen Starrheit auf ıne geschichtlich flexible
Haltung einzulassen vermag” 259)

Das Buch 111 keine erschöpfende Darstellung VO  w Radhakrishnans Lehren
geben (dessen Hauptwerk, der Idealıst V1cw) of Life, ist wen1g berücksichtigt).
Das Kriterium der Auswahl ist, welche „ I’hemenkreise be1 Radhakrishnan

einer Gesprächsbasıs geführt  <r haben (15) Und der vorliegende Beıitrag
ZU „Gespräch” ist zweiftfellos sehr ınteressant un wichtig.

Wenn ich einıge kritische Eınwaäande mache Aaus der Sıicht des christlichen
Geisteswissenschaftlers, der sich miıt Indiıen befalst soll damıt der Wert
des Buches nıcht herabgesetzt werden. Eine geistesgeschichtliche Sıtulerung
des Neohinduismus 1m allgemeinen und Radhakrishnans 1mM besonderen wurde
ber einıge nıcht unwesentliche Akzente hınzufügen.

HOrRsT DUÜRKLE un andere halten Radhakrishnan tür einen Mystiker. Das
ıst ber zweıtellos nıcht. berulft sıch auf mystısche Autoren mehrerer
Religionen, erstens aUus ıhnen 1ne Sanz unmystische, rationale un: huma-
nıstische Keligion herauszudestillieren, zweıtens die Überlegenheit indıscher
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Religiositat die an sich mystisch se1 Uun: VO  - der alle Mystik herstamme)
erwelsen.

Es gehört ZU Definition des Neo-Hinduismus, daß seine eigentlich lebendige
Triebkraft keine relıg1öse ist, sondern eın Natıonalısmus freilich e1in Iturel-
ler, nıcht prımar e1n politischer. Ist dıes erkannt, bekommt auch dıe Frage
nach den Entlehnungen aus der westlichen Philosophie und dem Christentum ine
größere Bedeutung, als ihr DBUÜRKLE zubillıgt, Die Tatsache, dafß der Neohinduis-
111US$S westliche Inhalte ın e1in Hindu-Gewan: kleidet (wıe moderne indische
Sprachen westliche Begriffe iın dıe Hulle Von Sanskritwörtern), enthullt dann
ebenso die nationalistische Tendenz (man 11 auf jeden Fall indisch sein)
WI1IE auch den Abbruch der Iradition. Der eo-Hindu1smu ist 1n Indien selber
nıcht sechr lebendig (nach meıliner Beobachtung sınd Kadhakrıshnans Ideen unter
den Hındus nıcht popular; K dessen Bücher me1ist 1n England gedruckt worden
sınd, hat mehr für das Ausland geschrieben, als Kulturpropagandıst, denn fur
Indien) Anzeichen deuten darauf hın, dafß aum 1ne Zukunft hat; dıe
popularste Grestalt dieser nationalıstischen Relig1i0on, der (randhısmus, ıst
Aussterben. Vielleicht WAarTr diese Relıgıon, Vo  —$ Anfang als Zweckıideologıe
konzıpiert, überhaupt ıne Totgeburt. Die Kralit, die dıe Intellektuellen un!
auch weıithin das olk ndiens heute wesentlich starker beeinflußt, ist der
Materijalısmus und Kommunismus.

unster aul Hackeer

De Vries, Wilhelm, SJ Orthodoxie UN Katholızısmus. Gegensatz oder
Erganzung” Herder-Büchereli, 232) Freiburg-Basel-Wiıen 1965; 143 S

20
In dıesem sehr reichhaltiıgen "T’aschenbuch unternımmt VE Professor

Orientalischen Institut 1n Rom, den Versuch, die großben historischen Prozesse
skizzıeren, die Orthodoxie un! Katholizısmus einerseıts auseinandergetrieben

und andererseıts dazu geführt haben, da 1mM zweıten Jahrtausend nach der Spal-
tung der lateinısche Westen un! der griechische Osten durch dıe gegensätzliıche
Entwicklung des Kirchenverständnıisses, der Theologie un! der Spirıtualitat sich
immer weıter voneınander entfernten, un! durch das wachsende gegenseıtıge
Unverständnis sıch dıe Spaltung immer mehr vertiefte. Selten findet 100028  e den
verschlungenen Komplex der Faktoren, dıie das schicksalschwere Auseinander-
leben 1n den verschiedenen Aspekten des relig1ösen un! kirchenpolitischen Lebens
bestimmt haben, eindringlıch und klar 1n knapper meisterhaftter Darstellung
behandelt W16e hier. Vti. charakterısıiert diese historische Entwicklung als einen
Prozefßß der Verengung, er einer mıt dem Wesen der Orthodoxie und des
Katholizismus sich nıcht gegebenen Kxklusıiyıtat tührte Der tiefste Grund der
Spaltung scheint dem Vt darın lıegen, dafß beıde Teile ihre eigene Art VCI-

absolutierten un! dıe Verschiedenheit des anderen nıcht begriffen DZW. nıcht
gelten ließen. Jeder der beiden Teile sah seıne Art als die eINZIE rıchtige
und suchte, S16 dem anderen aufzudrängen.

Einen besonderen Wert hat dieses aschenbuch auch dadurch, daß dıe Ent-
wicklung der Kınstellung Roms gegenuüber dem Osten, der Bemühungen, den
Osten tür dıe Wiederherstellung der Einheit gewınnen, 1n großen Linıen
zeichnet. Was V1 ın seinem Buch Rom un dıe Patrıarchate des Ostens (Freıi-
burg 1963 nach den ersten Quellen 1m einzelnen durch dıe Jahrhunderte VCI-

tolgt un! dargestellt hat wird ın einıgen besonders charakteristischen Phasen
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wıcder uUrz aufgezeichnet. Auch In diesem Abschnitt ist _ die Klarheit der Dar-
stellung wohltuend. Von den Versuchen der Absorbierung des ÖOstens 1m KD
Jahrhundert bis Z I1 Vatikanischen Konzıl ist eın langer Weg, der viele Wand-
Jungen 1n der Haltung Roms dem christlichen Osten gegenuüber, VOoOT allem auf
dem Konzil VO'  } Florenz und während des Pontikkats Leos AIITL., aufweist. Der
bedeutsamste Wandel ıin der Haltung gegenüber dem geistigen rbe des christ-
lıchen (Ostens hat ber auf dem Vaticanum stattgefunden. Leider hat V seine
Abhandlung mıt den Unionsbemühungen Leos XII abgeschlossen. Wır hoffen,
dafß dieses besonders fachkundige 1T aschenbuch 1in einer baldıgen Neuauflage,durch die Behandlung des I. Vaticanums un seiner Bedeutung für die An-
näherung zwischen Orthodoxie und Katholizismus erganzt, erscheinen wird.

Münster Remmers

Drevet, Camille Gandhı ınterpelle les chretiens. Preface de
Rencontres, 69) du Cert/Paris 1965; 176 P-) 6,90

Durch die Gestalt des Mahatma Gandhi ist der Verkündigung des KEvangelıi-
U: 1n Indien eın Markstein gesetzt, der aum erreichen un: schwer
überholen se1n WITr An seiner Gottverbundenheit un seiner Menschenliebe
wıird sıch jeder iINCSSCH haben, der sıch dortzulande Christ nennt Gandhı
ist 1Ne unuüuberhörbare Herausforderung, zugleich ber auch ine großartıge
Verheißung, un! nıcht LUr für Indien! Madame DREVET bietet 1n vier
kurzen Kapiteln das geistliche Profil des einzıgartigen Mannes, seine Ver-
ankerung 1m Hinduismus sowohl WIE se1ne Liebe un! Verehrung Christus,
die spirıtuellen Dimensionen se1nes Lebens un! Wirkens, seine Gottverbunden-
heit un! sSeINE Menschenliebe. Daiß Christus und einzelne Christen ıhm glaub-
und lıebenswürdiger erschienen sınd als die offiziellen Kırchen un: Christen-
tumer, wiırd I1a  - dem unter kolonialer Unfreiheit leidenden Moses se1lnes
Volkes nachfühlen können. Für theologische Systeme hat nıe Verständnis
aufgebracht, 1ne Konversion immer abgelehnt, zumal 1m englisch-beherrschten
Indien Konversion gleichbedeutend War miıt Englisch-sprechen, Fleischessen und
Alkoholtrinken. Für iıhn konvergierte die höchste Botschaft Christi miıt dem
innersten Gehalt des Hinduismus: Eaunheit der Schöpfung und geweihtes Leben
1m Dienst den Menschen. Man INnas das Synkretismus N  9 W1IE indischer
Religiosität allgemeın eigen ıst. Der Mahatma jedenfalls hat daraus ine echte
Synthese machen gewußt un! S1E miıt seinem Leben und seinem ode bezeugt:
Von seinem Mörder mMas dasselbe gedacht haben, Was trüher einmal VO  -
einem Attentäter gesagt hat „Es ıst ein Bruder, den iıch nıcht habe überzeugenkönnen.“ Ist der Optimismus erlaubt, Gandhiji den Johannes den J äufer eines
indischen Christentums nennen”

Beuron Paulıus Gordan OSB

Schwarz, Leo Ohren für Pachamama. Fünf Jahre Kaplan in Bolivien.
ine Dokumentation, herausgegeben VO  w} Theologen des Priesterseminars
Trier. Verlag Pfeiffer / München 1967; 159 S kart 0,50

Kaplan SCHWARZ hat mıiıt ZWE1 rierer Mitbrüdern ine Pfiarrei 1n der
Erzdiözese S5ucre übernommen, deren Erzbischof, Kardinal Maurer GSSR, aus
der 1özese Irier (Püttlingen/Saar) stammt. Das Baäandchen haben rierer Semina-
rısten Hand VO  } Briefen un: Berichten zusammengestellt. Der besondere Wert
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dieser Veröffentlichung liegt 1n der Zeugniskraft, die Aaus dem schlicht geschil-
derten Alltag diıeses rlierer Priesterteams und einıger Laienhelter aufleuchtet.
Im übrıgen ist be1l solchen Berichten immer Vorsicht geboten. Über solche Streif-
lichter kann der uneingeweihte Leser kein zuverlässıges ıld VO  - der Kirche
Lateinamerikas gewınnen. Die Pfarreı Monteagudo-Muyupampa ıst nıcht Salız
Bolıvıen, Bolivjien be1 weıtem nıcht Sanz Lateinamerika. Eın diesbezüglicher Hın-
WEelLS 1m Vorwort ware nutzlich SCWESCN, Dokumentationen und Reiseberichte
können eigentlich 1Ur 1mM Lichte systematischer Darstellungen ın der rechten
Weise verstanden werden. Der systematische Anhang 150—157) ist recht schwach
Es werden nıcht einmal dıe einschlägıgen statistischen Daten für dıe Erzdiozese
Sucre geboten.

Wenn der Verlag auf seinem Prospekt als Interessenten erster Stelle
„Freunde VO  w abenteuerlichem Lesestoff“ nennt, wirkt dies be] dem (beson-
ders 1n Deutschland) seit Jangem angestrebten Abbau der Missionsromantıik
ebenso primıtıv W1€e dıe Verballhornung des Namens der KErdgöttin Pachamana
1n Pachamama, WI1Ee 1mM Tıtel un 1mM Kapitel „Ohren für Pachamana ” CI-

scheıint. Die zahlreichen Ungenauigkeıten bei spanischen Zaitaten und einıgen
Eigennamen (z. B Mollenedo STa Mollendo, 112) seien den Herausgebern
verzjıehen, sollten ber be1 eıner Neuauflage korrigiert werden, besonders die
unschöne Kapitelüberschrift „Vıva la Revolution“ (statt revolucıon, 4 ’ auch
1mM Inhaltsverzeichnis).

Der Prospekt- Lext des Verlags schlieflßt: „  1ın lebendiger Bericht, der sıcher
weıteren Spenden auf dıe Füße helfen ann.  < W arum sollte dıeser lebendige
Bericht nıcht vielmehr ZU Nachahmung ANTESCH und persönlichem Einsatz?
W arum sollte nıcht auch deutsche Bischöfe bestiımmen, idealgesinnte Priester,
dıe schon seıt Jahren warten, für Lateinamerika freizugeben?

Münster Werner Prombper

Sinıca Francıscana. VII Relationes et epistolas Fratrum Mınorum
hispanorum 1n S1N1s qu1 T6. 1724 mıssıonem ingTeESSI Ssunt collegıt et ad
i1idem codıcum redegıt et adnotaviıt Georg1us Mensaert OLF
collaborantıbus Fortunato tı et S1xto Ö O.F
(Segretarliato Missıon1i. Vıa Marıa Mediatrıice, 25, Romae 1965
Publie AVECC le de la Fondation Universitaire de elgıque.
ars prio0r: —_  Z 1—672: ars altera: ME

Wie and VI der Sinıca Franciscana ist auch and VII ein Ergänzungsband,
un! ZW ar den Bänden9 1ın denen Briefe un!: Berichte der spanıschen
Franzıskanermissıionare des Jhs wiedergegeben wurden. Die Eröffnung des
Jesuiten-Archivs 1n Rom SOWI1E diıe Durchforschung anderer Archive und Biblıo-
theken ZWanNSCH dieser Mafßnahme. Noch ZWE1 weıtere Ergänzungsbände WCI -

den tolgen mussen, die Briefe der anderen spanischen und iıtalienischen
Franzıskaner aus dem 5 un! } autzunehmen. Der vorliegende and ent-
hält nach dem Titelblatt die Schreiben der Franzıskaner, die FO7D281 1n die
Miıssion eintraten, begınnend mıt Buenaventura Ibanez, der erstmals bereıts
1649 nach C'hina gekommen, ber bei der Verfolgung VO  } 1664 ausgewlesen WOI -

den WarTr und 1U  e als Restaurator der Franziıskanermissionen zurückkehrte
Die Namen der anderen sınd Agustin de San Pascual 1697),

Francisco Peris 1701), Jacobus Tarin Joannes Mart  1 ('liment 1704),
Blasius (rarcia 1699), Miıchael Flores Petrus de la Pinuela 1704),
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Bernardus ab ncarnatione und Lucas Estevan ehrere der
(Grenannten vorher nıcht berücksichtigt. Die ahl der Dokumente steigt
ungefahr auf das Doppelte, dafß die den Briefen vorangehenden Bıographien
19{  o geschrıeben werden mußlten. Es folgt jeweıils 1ne vollständige, chronologisch
geordnete Serıies der veröffentlichten Schriften. Be1 der Herausgabe wiıird vieles
ZUSAMINCHNSCZOSCH, Was nıcht VO  - besonderer Bedeutung ist Hervorzuheben sınd
dıe wissenschaftlichen Noten

Wır können hier nıcht auf alle Einzelheiten eingehen. Vier Punkte sınd C
die besonders 1m Vordergrund stehen. Eınmal die Ausbreitung der Franziskaner-
mıssıonen iın sechs Provinzen (Kwangtung, Fukien, Shantung, Kiangs1, Nankıng
und Chekiang), be1 der sıch VO  - seıten der Regierung große Schwierigkeiten
ergaben. Die Jesuiten leisteten dabe1 oftmals liebreiche Hiılfe Eın weiterer
Punkt ist der Rıten reıit. der hiıer nıcht mehr wird, sondern
eine bedeutsame Aufklärung erfäahrt. Hervor ragt ÄGUSTIN SAN PASCUAL,
der iın seinen beıden Schriften alleus 1680 und Opusculo fiscal de CONCLENCLA
1694 seıner Ansıcht klaren Ausdruck verleıht, worauthin dıe Franziskaner 1n
Manila 1687 ıhre G‚onstıitutiones provıncıales DTO serafıca Missıione N Sıinıs
herausgaben. Diese beschreiben n  ‚u dıe Praxis der Franziskaner (221—226
och dıe zıtierten Werke keine Streitschriften. Da die Franziskaner uüuber
viele Provinzen verteılt und dort vieltach mıt den Jesuiten (#05
arbeiten mußten.  r suchten S1E friedliches Zusammenwirken 1n deren (Gemein-
schaft. GUSTIN hiıelt grundsätzlıch fest dem Dekret, das Juan de Mo -
rales mıt Antonio de Sta Maria 1645 1n Rom erhalten hatte; ber -
kannte auch das Dekret Alexanders VII VO  w 1656 d} das den Jesuiten gegeben
worden Wa  H Er erklärte das 1m Tempel den Ahnen dargebrachte Opfer W1e das

Ehren des Konfuzıus für Idolatrıe, schrieb jedoch der Ansıcht der Jesuiten
c_:i_pe (wenn auch 1Ur außere) W ahrscheinlichkeit Z die VO  — den übrıgen
Missionaren geachtet werden mußte (Die ıgnorantıa ınvıncıbalıs wurde auch
VO  e den Dominikanern vielfach als Grund anerkannt, die Jesuitenchristen
absolvieren können, WECNN S1e be1 diesen Beichte hörten.) So konnten dıe
Franzıskaner mıiıt gew1sser Einschränkung die 1706 VO Kaiser verlangte Er-
klärung unterschreiben, dafß S1e der Methode Ricci's gefolgt seıen, un darum,
TOLZ der Bestimmungen des Patriarchen Tournon, die S1e den
Papst appellierten, 1m Reiche verbleiben. Der drıtte Punkt War dıe allgemeine
Auflehnung die Forderung der Apostolischen Vikare, sich iıhrer Jurisdiktion

unterwerfen, der vierte die Errichtung der drei Patronatsbistümer Macao,
Nanking und Pekıng 1m Jahre 1691, dıe, weıl S1e die Apostolischen Vikare nıcht
berücksichtigte, €e1ine große Verwirrung hervorrief. Unter diesen Umständen
War unmöglich, uüberall ıne glatte Lösung finden, bis schließlich Rom se1ne
etzten harten Konsequenzen 1m Ritenstreit Z0OS un: die hierarchische Neu-
ordnung des Fernen ÖOstens vornahm. Die Haltung der Franziskaner können
WIT voll verstehen und würdiıgen. Eıs ware wunschenswert, WC11N WIT über die
Haltung der übrıgen Beteiligten 1n gleicher Weise Bescheid wußten.

Von weıterem Interesse S1ind ine pastorale Bearbeitung VO  } Ehefällen durch
ÄGUSTIN DE SAN PASCUAL 166—185) und se1ne Dissertatio jurıdıca er den VO  -
den Apostolischen Vikaren geforderten Eıd VO  - 1684 s Den
Schluß des Bandes bıldet eın ENALX über dıie VO  - den Franziskanern heraus-
gegebenen chinesischen Druckschriften und e1in sorgfältig durchgearbeiteter
Index (1283—1341). Das pas. erwähnte Gompendio de la Resena
biogräfica der Dominikaner der Philıppinen-Provinz VON ILARIO Ocıo VIANA
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(Manila 1895) hat 1Ur einen Band Die Zitate daraus sind der eigentlichen
Resena entnommen, die 1891 1ın Bäanden herauskam un DUr bis ZULC Sendung
der Religi10sen 1m Jahre 1699 führt.

Benno BıermannWalberberg
Vicedom, Georg Miıssıon ım oökumeniıschen Zeıtalter Evangelische
Enzyklopädie, 17/18) Verlag Mohn/Gütersloh 1967; 208 P., 9,80

Ce lıvre n est nı unl  /a histoire des m1ss10ns nı 19881  (D description mınutieuse des
sıtuatiıons actuelles. I8} constitue plutöt ULNC prıse de cConsciıence TE  chie SUTr la
Mission de tOU] OUTIS, la lumiere des problemes d’aujourd hul. Les euxX premiers
chapıtres examınent le tondement et le mouvement de la Mission: retrouve
les themes de la Missıon ILLC Miıss10 De1 et COTLLINNC sıgne de la deigneurıe du
Christ. On note ZUSS1 cCe phrase, 1en proche du vocabulaıre de Ad gentes:
Missiıon hat 1ne kirchengründende Aufgabe (16)

Lie chapıtre Das (‚hrıstentum UN dıe Relıgionen montre Qu«C les VI1S protestanits
SUr poıint sont AauUss1ı multiples qu«c G1 des catholıques et signale
unl  CD fO1s de plus la necessite d’etudier fond le probleme. Passant auX M1SS10NS
modernes, L’auteur sıgnale quels Ssont les QOuVrIierS, quelles ideologıes occıden-
tales ont parfois Joue fortement. Puis, dans les tro1ıs derniers chapıtres, l
decrit les interlocuteurs du missionnaire Die Welt ım Umbruch), l’evangelısation
meme (Die Kommunikatıon) et 5(}  - resultat: les jeunes Kglıses (Der Weg der
Missıon ın dıe NEUEC Zeıt). Ces derniers chapıtres sont les plus engages: les
CMAaTrYUCS de ”auteur SUT la resistance des grandes relıg10ns 140), SUTr 1a
5 secularıste de noire temps 166—168), SUr ”’auto-financement des jeunes
Kglıses 181), SUT le rapport entire la Miss1ıon ei L’ ecumenısme sont claırvoyan-
tes. Un tel volume, 23USS1 biıen informe qu 1l so1t, et AUsSsS1 so1gneusement
COmMpOSE, HC necessaiıremen de emps emp SUTr detail. I1 vaut pPas la
peıne de 5: V arreter. Soulignons le SOUCI de "auteur de presenter AUSS1 les
sıtuatıions et les poıints de VUuC catholiques. Ce lıvre eclaırera bıen des lecteurs,
1O:  } speclalıses ma1ls SCer1euUuX et desireux de reiflexion synthetisee.

OUVaın/kome Masson 5.J.

Warren, Max The Miıssıonary Movement from Briıtain ın odern
Hıstory SC  2 Press/London (Bloomsbury St.) 1965; 1992 D-., O1

In dem and siınd acht Vorlesungen veröffentlicht, die Dr. WARREN, zweiıter
Dechant der Westminster-Ab:telı, VO  } 1943 bıs 1963 Generalsekretäar der Church
Missıonar y Socıety, 1m Herbst 1964 der Universität Cambridge gehalten
hat. Die Biıbliographie 1aßt erkennen, W1€E sorgfältig diese Vorlesungen VOI-

bereitet wurden. WARREN hat siıch nıcht mıt den Archiven der Missionsgesell-
chaftten begnügt. Umfangreiche un!: vielfaltige Auskünfte entstammen den
Akten des Foreign Office, des Colonial ce, der Admiralıtät und des Parla-
ments Sow1e den Biographien der Kolonialbeamten und Staatsmänner; denn
nıicht NUur die VONn der Kirche VO  - England berufenen Prediger, sondern auch
alle andern Missionare 1n dıeser eıt VO  - 1729 biıs 1947 Waren S1e doch
überzeugt, WECNN S1e die Völker Asiens un!: Afrıkas mıt der christlichen
Zivilisation der westlichen Welt beschenken versuchten, ihnen dıe best-
mögliche Wohltat erweılsen.

Die ersten englischen Missionsgesellschaften entstanden, als 1n Frankreich
dıe Bastille gesturmt wurde. WARREN weıst auf den bestimmenden FEinfluß des
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Methodismus Wesleys und Whitefields und des VO  - iıhnen verursachten
Enthusiasmus auf dıe englısche Missionsbewegung hın. Der Enthusiasmus hatte
1mM Katholizismus 1ın der Verehrung des göttlıchen Herzens Jesu sSe1IN Gegen-
stück. meıint C und der Methodismus 1m rden des hl Alfons VO  - Liguori.
1eviel dıe Verehrung des göttlichen erzens Jesu un: das Missionswerk 115C -
Iecr katholischen Kırche 1n den beiden letzten Jahrhunderten mıteinander
tun haben, sollte 1n der T at einmal untersucht werden. In der englischen Missions-
bewegung könnten die Jahre 1857 un!: 194 7 als Haltepunkte gelten. 1857 löste
siıch die englısch-ostindische Kompanie auf, und die englische Regierung nahm
Indıen 1n ıhre Verantwortung. 1947 wurde Indien M  ın die Freiheit entlassen.
Beide Male entstand auf dem asıatischen Missionsfeld ine völlig NEUEC Lage.
WARREN halt ber dıe Jahre 1859 und 18560 für wichtiger. Damals begannen die
Christen viıeler Konfessionen die Einheit 1mM Glauben beten, und 1560
fand die erste der Konferenzen Sta: die die ökumenische Bewegung 1m
Protestantismus VO  w} heute ausgelöst haben

W ünschenswert erscheint Warren 1ne Studie uüuber die Missionstätigkeit der
römisch-katholischen Kirche VO  - Pius bis Johannes iın der dıe
Inıtiatoren dazu AUS Frankreich kamen. Wenn CT einen Protestanten dafür 1Ns
Auge gefalßßt hat, dann nicht, weil katholischen Historikern nıchts zutraute,
sondern weıl in diesem all besser eın Protestant die Protestanten aufklärt,
“than could :V ONM|! of the modern m1ss10nary prophets of Louvain’s annual
Semaıne de Missiologıe” 14) Das Buch besitzt 1m Anhang mıiıt der Biblio-
graphie auch eın Namenregister.

Knechtsteden OSE Rath GSSp

Wilson, James: Missıonar y Voyage LO the Southern Pacıfıc Ocean
B Frühe Reisen un Seefahrten 1n Originalberichten,
Introduction Irmgard Akademische Druck- un: Verlags-
anstalt/Graz (Austria) 1966; 4920 S 55 530,—

Die Akademische Druck- un! Verlagsanstalt Graz publızıert 1ın ıhrer Reihe
„Frühe Reisen un Seefahrten ın Originalberichten“ schwer zugänglıche altere
Werke, die auch für den Missionswissenschaftler, besonders für den Miss1ions-
historiker, VO  —3 Interesse sınd Der vorliegende and der Reihe bringt den
Bericht uüber die Missıonsexpedition, die James Wiılson als Kapitän der „Du{ff”
1m Auftrage der London) Missıonary Socıety 1N den Jahren durch-
führte. Die Order ]James Wilson autete: A That 1ssıon be undertaken tOo
Ütaheite, the Friendly Islands, the Marquesas, the Sandwich, an: the Pelews
AGI Obwohl die Miıssıonary SOoCcıety möglıchst all diese Inseln mı1ıss1ıon1eren
wollte, gab S1€e Wiılson 1n ıhren Instruktionen weitgehende Entscheidungsvoll-
macht, auf welcher Insel, ob auf allen bezeichneten, einıgen der 1Ur einer die
Missıionstätigkeit aufgenommen werden sollte. Diese Publikation berichtet, W1e
James Wilson den Auftrag ausführte.

Das Unternehmen der Miıssıonar y Socıety stellt 1mM Grunde 1Nne Reaktion der
Erweckungsbewegung 1n England dar auf den Jubel der Sozialphilosophen und
Deisten, die auf Tahiti un Palau dıe glücklichen Menschen des natürlıchen
Urzustandes mıiıt iıhrer vollkommenen natürlichen Religion gefunden haben
glaubten. Für die Erweckungsbewegung stellte sıch die Frage, ob der „Wilde“,
uch WENN eın noch D  „edler sel, 1n das eich Gottes eingehen könne; TE
Antwort autete auf Grund ihres Verständnisses VON sola fiıdes un sola scrıptura
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eindeutig: Nein An die Stelle des deistischen Bıldes vom „noble savage”, welcher
nach Ansıicht der Deisten alleın durch den Prozeß der natüurlıchen Offenbarung
ZUT Gottheıt gelangte, SE die Erweckungsbewegung, und 1n ihrem Gefolge dıe
Miıssıonary Socıety, ihr ıld VO „1gnoble an degraded savage”, der VO  - der
ewıigen Verdammung NUur durch die Annahme des Wortes (Gottes eretite werden
konnte, das durch 1ne konzertierte Aktıon aller christlichen Denominationen
(Presbyterianer, Anglikaner, Kongregationalısten a.) gepredigt werden
mußte Infolgedessen hatte sıch die Miıssionar y Society 1795 als ine inter-
denominationelle Gesellschaft konstituiert und schickte 1m folgenden Jahr mıiıt
der Duf- 1ne interdenominatıionell zusammengesetzte christliche (+emeinde 1n
die Sudsee. Indem ila  - 1n Repräsentanz der durch diıe Erweckungsbewegung
erneuerten englischen Christenheit auf die Inseln der Sudsee verpllanzen wollte,
sollte die dortige Bevölkerung umfassend auf die Kulturstufe cdieses christlichen
England, das Wort Gottes, W1E 1119  - optıimıstisch annahm, A herrlichsten
Blüte gelangt WAaTr, gehoben werden. Diese theologische Überlegung wurde be-
gleitet VO  - einer patrıotischen; da England 1n den Bereich VON „Greater Austra-
lıa dem heutigen Australi:en mıiıt der melanesischen Inselwelt) 1L1UT se1ıne —

wurdıgsten Vertreter 1n dıe Deportationskolonie VO  e New South Wales schickte,
sollte „Lesser Australıa“ die polynesısche und mıkronesische Inselwelt) das
England der besten Ausprägung kennenlernen; L11UTLN: durch dieses England könnte
dıe Sudsee einem wahrhatften Paradıies werden.

Auf diesem Hıntergrund 111 der Bericht er die Südsee-Expedition der
„Duff“ gelesen werden. Es ware m. E dıe Aufgabe der Introduction VO  $ Irm-
gard SCWESCH, diesen historischen Verstehenshorizont aufzuzeıigen;
leider ist 1es unterlassen worden. Mit Erstaunen un! zugleich mıt Bedauern
mufß 190028  w feststellen, dafß die beiıden Picpus-Missionare Laval un:
Caret wleder einmal „Jesuiten” gemacht worden sınd und Sta No-
vember 18536 schon 1535 auf Tahıti gelandet Se1inNn sollen (S Dieses Miß-
geschick ist ohl darauf zurückzuführen, daß dıe Autorin 1nNe eigenartıge
Auswahl Quellen un! Literatur benutzt hat, dıe nıcht Sanz auf der Hohe
der eit ist

Munster Ra1ıner Jaspers MSC

Wolff, Otto: Ghristus unter den Hıindus. erd Mohn/Gütersloh 1965;
RT D 20 ——

Nl der bereıts miıt mehreren wichtigen theologischen Studien ZU modernen
Hinduismus hervorgetreten ıst, untersucht 1n dem vorliegenden Buch das Christus-
bıld VO  — acht promınenten Hindus des un! J Die meisten dieser Hindus
haben Christus hochgeschätzt oder SAl verehrt; WOLFF beurteilt ihre Stellung-
nahme posit1V, TOLZ einıger Kritik. In Ram MOHAN Roy, dem „Vater des
modernen Indien”, Sfindet iıne „Dynamık"”, un!: diese WarTr „der existentielle
Anspruch, den Ram MOHAN KoYyY 1ın absoluter Weise Aaus dem Evangelıum VCI-
nahm Aus dem Hören solchen Anspruchs ber folgen be1 Raäam Mohan dreı
Arten VO  — Überwindung‘: die intendierte Überwindung eines unterpersonalen
pantheistischen Mystizısmus .. ., der ungeschichtlichen Mythologıe un! der -
verbindlichen Spekulation. . drıttens die Durchbrechung der typisch hindu-
istıschen Einerlei-Konzeption“ (46 Mit KESHAB ((ANDRA SEN, dem Christus-
Bhakta, LTa Christus 1n den Hındu1ismus als exıistentielles Bekenntnis
1n vertrauter Ausdrucksform“ 85) Zu PROTÄP (IANDRA Mo0oz00OMDAR'’s Kritik
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der westlichen Verkündigung ıIn Indien bemerkt W ’ se1 die „Schilderung
eines Gesetzespredigers. Seine (Mozoomdärs) Schilderung des östlıchen Christus-
Frommen hingegen meıint den AaUS der wıta NOUAd bewegten Pneumatiker“ 101
Be1l (SANDHI findet ZWAar manche „Ziweıideutigkeiten , und VO  - einer „exıisten-
tiellen Entscheidung” be1 ıhm könne „keıne Rede” se1in 165), ber habe doch
„ad ma1lıorem glorıam Christi durch se1ine Taten Zeugni1s abgelegt...”
166 Über AÄKHILAÄNANDA, den 1961 1n Boston ın Amerika verstorbenen Rama-
krishna-Mönch, urteilt CI „Das Gesamtbild dieses Reformhinduismus ist
hne den FEinfluß des Christentums nıcht denkbar. Es handelt sıch 1ne
Deutung hinüber und heruber, ıne doppelte Projektion... ber dıe kom-
promißlose Kındrınglichkeit, mıiıt der (Akhilänanda) die präsentische Aktualı-
tat des Evangeliums 1n den Alltag hineıin verkündigt, hinterläßt den tiefsten
Eindruck“ Weniger POS1t1V sıecht VIVEKANANDA er verharrt 1ın
theoretisıierender Unbetroffenheit“ [140|) un! RADHAKRISHNAN „An keiner Stelle
stößt 198028 auft den Punkt, dem ila  - spurt: Hier ıst der exıistentielle
Kontrapunkt, hıer spricht der Herr des Neuen Jlestaments ZU Herzen des
Philosophen“ 1185 L.]) In der Christus-Polemik des Arya-Samäaj-Gründers
|)AYANAND sıcht „werkgerechte Gesetzesreligion”“ (116) und „dıe Frucht
unbeirrter theologıa gloriae” 121)

Die angeführten Urteile geben einen Eindruck VO  - den Krıterien, die Vif
anwendet. eın Gesamturteil ist posıtiv: „Der Hinduismus bleıbtan der westlichen Verkündiguflg in Indien bemerkt W., es sei die „Schilderung ...  eines Gesetzespredigers. Seine (Mozoomdärs) Schilderung des östlichen Christus-  Frommen hingegen meint den aus der vita nova bewegten Pneumatiker“ (101).  Bei GAnDHI findet W. zwar manche „Zweideutigkeiten“, und von einer „existen-  tiellen Entscheidung“ bei ihm könne „keine Rede“ sein (165), aber er habe doch  „ad maiorem gloriam Christi  . durch seine Taten  . Zeugnis abgelegt...“  (166). Über AKHILANANDA, den 1961 in Boston in Amerika verstorbenen Rama-  krishna-Mönch, urteilt er: „Das Gesamtbild dieses Reformhinduismus ist...  ohne den Einfluß des Christentums nicht denkbar. Es handelt sich ..  um eine  Deutung hinüber und herüber, um eine doppelte Projektion... Aber die kom-  promißlose Eindringlichkeit, mit der er (Akhilänanda) die präsentische Aktuali-  tät des Evangeliums in den Alltag ... hinein verkündigt, hinterläßt den tiefsten  Eindruck“ (208f.). Weniger positiv sieht W. VIvEKANANDA („er verharrt in  theoretisierender Unbetroffenheit“ [140]) und RADHAKRISHNAN („An keiner Stelle  stößt man..  auf den Punkt, an dem man spürt: Hier ist der existentielle  Kontrapunkt, hier spricht der Herr des Neuen Testaments zum Herzen des  Philosophen“  [185 f.]). In der Christus-Polemik des Arya-Samäj-Gründers  DAYanAnpD sieht W. „werkgerechte Gesetzesreligion“ (116) und „die Frucht  unbeirrter theologia gloriae“ (121).  Die angeführten Urteile geben einen Eindruck von den Kriterien, die Vf.  anwendet. Sein Gesamturteil ist positiv: „Der Hinduismus bleibt ... die von der  Christus-Frage in ganz besonderer Weise umgetriebene Religion... Die christ-  liche Wahrheit wird im Hinduismus nicht nur diskutiert, sie wird geglaubt und  getan...“ (211). Für die Theologie und Sozialethik habe der moderne Hindu-  ismus wichtige Diskussionsbeiträge geliefert. Als „dem Evangelium hemmend  entgegenstehende Umstände“ sieht WoLrr „vor allem die Tatsache, daß der  Hindugeist die Stufe des historischen Bewußtseins noch nicht erreicht hat“ (216),  und „der schwach profilierte Ich-Begriff“ sei „eine andere wesentliche Schranke“  (217). Für die Zukunft meint er: „Außer dem elementaren Zeugnis vom neuen  Leben in Christus hat kaum ein anderes Aussicht, die Hindus existentiell zu  treffen“ (218), und er erhebt die „Forderung einer ‚universalen‘ Christologie“  (221).  Das interessante Buch dürfte in der Diskussion über den modernen Hinduismus  und seine Beziehungen zum Christentum nicht übersehen werden.  Münster  Paul Hacker  RELIGIONSWISSENSCHAFT UND VOLKERKUNDE  Benz, Ernst: Buddhas Wiederkehr und die Zukunft Asiens. Nymphen-  burger Verlagsbuchhandlung/München 1963; 276 S., Ln. DM 16,80, kart.  Studienausgabe DM 12,80.  Auf einer Asienreise sammelte der international bekannte Wissenschaftler  wertvolles Material über die Reformbestrebungen innerhalb des Buddhismus.  Die buddhistische Renaissance in Indien, Ceylon und Burma, bei uns immer  noch zu wenig beachtet, stellt die Kirche wie die Politik Europas und Amerikas  bereits vor Probleme, die nicht immer mit der gleichen Aufgeschlossenheit ge-  sehen werden, wie in diesem knappen Buch. Der Reformbuddhismus ist, im Ge-  gensatz zum Neohinduismus, stark politisch engagiert. Die Hintergründe des  235die VO  e der
Christus-Frage in Sanz besonderer Weise umgetriebene Religion... Die christ-
liche Wahrheit wird 1mM Hindulismus nıcht 1LUFr dıskutiert, sS1e wıird geglaubt un!
getian. 20 Für dıe 1 heologie und Sozialethik habe der moderne Hındu-
1Smus wichtige Diskussionsbeiträge geliefert. Als „dem Kvangelium hemmend
entgegenstehende Umstände“ sıeht WOLFF „VOTr allem dıe Tatsache, dafß der
Hindugeist dıe Stute des historischen Bewulßlitseins noch nıcht erreicht hat“ 216)
und „der schwach profnlierte Ich-Begriff” sS€1 „eıne andere wesentliche Schranke“
217) Für dıe Zukunft meınt „Außer dem elementaren Zeugni1s VO
Leben ın Christus hat kaum eın anderes Aussicht, die Hindus exıstentiell
treffen“ 218) un:! erhebt die „Forderung einer ‚unıversalen' Christologie“
221

Das interessante Buch dürfte ın der Diskussion über den modernen Hinduismus
un!' se1INE Beziehungen ZU Christentum nicht übersehen werden.

Münster aul Hacker

RELIGIONSWISSENSCHAFT UND VO  DE
Benz, Ernst: Buddhas Wıederkehr und dıie Zukunft Asıens. Nymphen-
burger Verlagsbuchhandlung/München 1963; 276 S $ Ln 16,850, kart
Studienausgabe 12,80

Auf einer AÄAsienreise sammelte der international bekannte Wissenschaftler
wertvolles Material über die Reformbestrebungen innerhalb des Buddhismus.
Die buddhistische Renaissance ın Indien, Ceylon und Burma, be]l uns immer
noch wen1g beachtet, stellt dıe Kırche W1€ dıe Politik Kuropas un!: Amerikas
bereits VOT Probleme, dıe nıcht immer mıiıt der gleichen Aufgeschlossenheit SC-
sehen werden, W1€ 1n diesem knappen Buch Der Reformbuddhismus ıst, 1mM (e
geNsatz ZU Neohinduismus, stark polıtisch engagıert. Die Hintergründe des
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Vietnamkrieges manchem Beobachter klarer geworden, hatte die sozlal-
politischen TJTendenzen ı Nus Reformprogramm für Burma studiert und die
entsprechenden Parallelen SCZOSCNH.

Darüber hınaus g1ıbt der Verfasser lehrreichen geschichtlichen Überblick
über die Lage des Buddhısmus ı der SowJjetunion un der chinesischen Volks-
republık Das bekannte Versagen der überalterten Volksreligion dıesen Ge-
bieten hat nıcht I DE, Selbstkritik beigetragen die VOT allem auf dem
Sechsten Buddhıistischen Theravada Konzil (1954—1956) laut wurde un:! L1CUC

KEnergien freı machte Dabei zeıgtie sıch sıcher 1116 Lendenz fotter vorwıegend
politisch-sozialer Aktualisıerung, C1MN Sympathisieren mıt kommu-
nıstischen Sozialutopien Dem versierten Religionswissenschaftler gelingt ber
StEeLSs hinter diesen Akkommodationsbestrebungen den relıg1ösen Wurzelgrund
aufzuzeigen un! oberflächlicher Propaganda ihren wahren Stellenwert UuZU-
WCC1SCI Die CLE Wiıedergeburt des Buddhismus 1st 1N€ Tatsache dıe Be-
achtung verdient Wer nıcht dem mehrbändıgen Standardwerk des (Göt-
Uunger Indologen HEINZ ECHERT bis Jelz veröffentlicht Buddhısmus Staat
Un Gesellschaft den Ländern des T heravadabuddhısmus Grundlagen
Ceylon Frankfurt/Berlin 1966 greifen ann der 11 WIT diesem Buch

wertvollen Überblick finden
Muünster (15 1968 OSE; Muüller SVD

Cammann, aus Das System des Adwvaıta nach der Lehre Prakasatmans
n Muünchener Indologische Studien, Bd (Otto Harrassowitz/Wiesbaden
965 AXAVI 179 SEn

Die den etzten 1200 Jahren verbreitetste metaphysische Schule des Hındu-
1st ıe des Advaıita Vedänta (akosmistischer Monismus) Zu ihrem Dieg

irug wesentlich dıe Tatsache be1 dafß Sankara (um 700 Chr.) Kommentar
den Brahmasütras VO Standpunkt des radıkalen Advaita schrieb Der

Kommentar den ersten (von Suütras wurde VO  $ Sankaras Schüle1r
Padmapäda nochmals kommentiert seiINeTr Pancapadıka und diıesem Über-
kommentar schrieb nach AMMANNS Feststellungen J Chr
Prakäfsätman Überkommentar zweıten Girades das berühmte (Pancapäa-
dika )Vivarana (das dann VO  - spateren Denkern Überkommentaren dritten
Grades nochmals erläutert wurde) Die Werke Padmapaädas und Prakaäfsätmans
sSınd bedeutende selbständige Leistungen dıe dıe Advaıtalehre mancher Hın-
sicht weiterentwickeln Insbesondere Prakäfätman hat dem System 116 Form
gegeben, dıe dann ausend Jahre lang maßgeblich geblieben 1St

Sanıkaras Hauptwerk ist VonNn PAUL EUSSEN monographisch behandelt worden
(in SC1INeCETr Arbeıt Das System des Vedänta Leipzig Die Lehre Padmapädas
wurde VOINll Rezensenten dargestellt (in PAU_L HACKER Untersuchüngen über
Texte des frühen Advaıtavada Akademie Maiınz 1950 Dr AMMANN hat NUunNn

der vorliegenden Studie dıe AaUuUSs SC1INECT Dissertation hervorgegangen 1St dıe
Reihe der Monographien historischer Folge fortgesetzt (eine VO. KRezensenten
verfaßte ungedruckte Monographie uüber Vimuktätman der zwischen Padmapäda
un Prakäsätman lebte wurde VO  3 AMMANN miıtbenutzt UBl Darstellung der
Lehre Mandanamıis$ras des Zeitgenossen Sankaras un! KEınzelgängers unter den
frühen Advaıiıstısten steht noch aus)

Es ann sich dıeser Zeitschrift nıcht darum handeln Einzelheiten des nhalts
erortern (JAMMANNS Darstellung folgt I1 dem ext un! gıbt auch dem

Nıichtfachmann verständlich 111C zuverlassıge un! wohlgeordnete Darstellung
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der Lehre des großen Denkers, der insbesondere dıe Lehre vom Irrtum Uun! der
Weltillusion ausgebaut hat Wer immer sıch mıt indischem relig1ös-philoso-
phischem Denken befaßt, annn Vedänta nıcht vorübergehen, und WTr den
Vedänta kennenlernen will, darf sıch nıcht auftf die vıelial veralteten) Angaben
VO Handbüchern verlassen. Prakäaäsätmans Werk ıst einflußreicher geworden als
Sankara selbst. Die Arbeit rfüllt daher e1n seıt langem bestehendes Desiderat
der Forschung.

Münster aul Hacker
Häring, Bernhard: acht un Ohnmacht der, Religioni (Herder- L’aschen-
buch, 236) Herder/Freiburg-Basel-Wien 1965: 250

Das bei Müller (Salzburg 1956 1n erster Auflage erschıienene Werk des Vf ——
mıt gleiıchem Titel ist 1U  $ auch als aschenbuch erhältlich. Allerdings hat dabei
das Werk, den Gesichtspunkten ohl entsprechen, die für dıe Veröffent-
lıchung VO  — Taschenbüchern maißgeblich sınd, ıne Kürzung erfahren. So fehlt
der drıtte eil KReligi0onssoziologie 1mM Dienste der Seelsorge Sanz Fanleitung
(Wesensbestimmung der Sozlologie USW.), Hauptteil: Theologische Grundfragen
ZUT Religionssoziologie (mit den Kapiteln: Religion als Gemeinschaft und als
gemeınschaftsstiftende Macht. Verhältnis VO  - Reich (Gottes un:! Welt Kirche un!
Staat Religionssoziologie 1mM Lichte des biblischen Begriffs „Kairos“), Haupt-
teil Kernprobleme der Religionssoziologie miıt den Kapiteln: Religion und Ge-
sellschaft 1m allgemeinen. Elite un Masse ın religionssoziologischer Sicht eli-
g10N un!: Staat Religion un! Wirtschaft Religion un: Kultur sınd teilweise leicht
gekürzt, teilweıse erweıtert worden.

Im Rahmen der vielseitigen 1hematik werden ine Reihe VO  - aktuellen Pro-
blemen behandelt, die jeder kennen muß, dem die Erneuerung der Metho-
den der Pastoration geht. Zu bemerken iıst noch, daß der Buchtitel ‚War Religion
sagt, doch das katholische Christentum meınt. hne einem S0Zz10log1ismus VCI-

fallen.  ' zeıgt der Verfasser, WIE das verwirklichte Christentum VoO  - konkreten
soz.alen Verhältnissen beeinflußt wurde, W1€e ber anderseits auch die sozlalen
Verhältnisse mitbestimmte.

Hennef rıch Grunert SSR

Internationales Jahrbuch für Relıgionssoziologie International Year-
book for the S0cı0olog y of Relıgıon, hrsg. VO  — Joachım atthes, ın
Zusammenarbeit mıt Norman Friedrich P
Dietrich oldschmidt, Norbert Greinacher, ene König,
Jacob Krujijt, Gerhard Lenski, Helmut Schelsky, Jean
deEZUYy. Bd 254 .. kart. 337'_'7 Bd 1966 256 S, kart

36,50; DDD S: kart 36,50 Westdeutscher Ver-
lag/Köln un Opladen ÖBE

Dieses L1CUC Jahrbuch „verfolgt eın fest umrıssenes Programm, sondern 11l
dıe internationale relig1ionssoziologische Diskussion ördern Uun:' jeder theore-
tıschen Orientierung ın iıhr offenstehen“ (7) Es 111 sıch auf zentrale Frage-
stellungen konzentrieren un! „soll 1n erster Linie der begrenzten theoretischen
Abhandlung, der zusammenfassenden deskriptiven Studie un: dem relig10ns-
soziologıschen Essay offenstehen“ (9) Mıt den Archives de Socıiologıe relıgiEuse
Parıs) dem Journal for the Scientific Study of Relıgıon (Washington) un! dem
S50cıal Gompass (Den Haag-Löwen) soll 1ne CHNSC Zusammenarbeit angestrebt
werden (9)
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behandelt das für dıe Missionswissenschaft bedeutende TIThema elı-
g1ÖSET Pluralısmus und Gesellschaftsstruktur Relıg10us Pluralısm and Socıal
Structure. Neben einıgen theoretischen Abhandlungen wiırd der Mıiıss1ıologe, Je
nach seinem geographischen Interessengebiet, folgenden Beıtragen besondere
Aufmerksamkeit schenken: JOHN GuULICK, T’he Relıgi0us Structure of Iıbanese
G ulture 151—187); EMILIO WILLEMS, Relıgiöser Pluralısmus nd Klassenstruk-
IuUT ın Brasılıen und Chıle E  9 LEO KUPER, Relıgıon an Urbanızatıon
ın Afrıca 9213—9233).

Die Bäande nd sınd beide der gleichen 1 hematık gew1idmet: T heoretıische
Aspekte der Kelıgionssozıologıe Socıology of Relıgıon: T heoretıcal Per-
spectwes. In se1 auf den Beitrag VO  H PITIRIM SOROKIN, he Western
Relıgion AAan Moralıty of T oday (9—49) SOWI1e dreı Abhandlungen ZU Säaku-
larısıerungsproblematik (51—97 hingewlesen. In greift L|ARRY SHINER
diese Problematik erneut auf T’he Meanıngs o} Secularızatıon (51—62 Be-
sondere Beachtung verdient auch der Aufsatz VO  w} PETER NGELES: (s0d-
Entities an Scıentific-Entities: Mınor I reatment of Anımısm Anı Mechanısm

G(General Methods of Explanatıon. Den 1n deutscher der englischer Sprache
veröffentlichten Originalbeiträgen sınd jeweıls Kurzfassungen 1n der anderen
Sprache beigefügt.

Münster Werner Prombper

Lelong, ichel Dialog maıt den Atheisten. Verlag Bonitacius-Druckerei/
aderborn 1967; 163 d 5,80 (ErZ: Pour un 1alogue AVDVEL les athees.
Les Kditions du Cerf/Paris 1965

Dieses Buch bietet iıne solıde Einführung 1ın die Problematik des zeıtgenOs-
siıschen Atheıismus. In den ersten vier Kapıteln werden die Hıstorie des Atheis-
INUS, dıe Spannung zwischen Wiıssenschafit un! Glauben SOWI1e die verschiedenen
Formen des sıch philosophisch exponıerenden Atheısmus 1ın gedrangten esumes
dargestellt. Dabei könnte naturlıch manches gründlicher un detailliıerter C1-

ortert werden, doch hat 112  - dıe mıiıt der Absıcht dıeser Schrift gegebenen Gren-
ZC)  —$ respektieren. Miıt besonderem Gewinn hıest INa  ; das Kapitel, das den
Einbruch des westlich-neuzeitlichen Atheısmus ın die Dratte Welt, spezliell den
Islam un den Hınduismus, sachkundig beschreıibt 81—103) Hıer WIE ber auch
ın den übrıgen Kapiteln werden Zeugnisse un! Texte vorgeführt, dıe aller
Beachtung wert sınd Eın weıteres Kapitel behandelt dıe atheistische FEthık un
raumt miıt verbreıteten Vorurteilen ber dıe mangelnde Moral der Atheisten auf.
Die Bedeutung des gegenwartıgen Atheismus siecht LELONG im Kapitel VOoOLr

allem 1n der reinıgenden Funktion für das christliche Selbstverständnıs. Die
abschließenden Kapitel geben die Grundlinien einer Kritik des Atheismus sOow1e
Anregungen füur den sınnvollen Dialog.

Das I: Buch ist Au eıiner schr sympathischen Haltung heraus geschrieben.
LELONG nımmt den atheıistischen Partner bei seinem Wort un!: Bekenntnis un!
r nıcht mıt Kritik un Selbstkritik. Die Literatur, dıe 1n der französischen
Originalausgabe zıtiert wIird, ist 1mM deutschen Sprachgebiet vielfach unbekannt;:
allerdings bleibt die deutsche Literatur zume1st unberücksichtigt; S1e wurde jedoch
1ın der deutschen Ausgabe des Buches In relatıv großer Vollständigkeit verzeıich-
net Eın besonderer Vorzug des Buches lıegt Iso darın, daß INa  w} erfährt, wWwIıe
intens1ıv 1m französischen Sprachbereich VO  w theologischer Seite die Diskussion
mit dem Atheismus schon seıt Jahren geführt wiırd (es sejen 198008 Namen genannt
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WI1Ee DELANGLADE, DUBARLE, CHR DuvuqQuoc, J JOLIF, LAFON, J.-
NATANSON, RABUT)

Natürlich bleiben auch Fragen offen: werden diıe Unterschiede zwiıischen
Religion un! Glaube, Atheismus un: Agnostizı1smus, Unglaube un: Nichtglaube

wenıg reflektiert. Im Ganzen gesehen ber annn dıese Schrift als umsichtige
Introduktion nachdrücklich empfohlen werden. So sehr daher ıne deutsche Aus-
gabe des Buches begrüßen ıst, muß INa  w} doch bedauern, daß sıch 1n cdie-
selbe zahlreiche storende Fehler eingeschliıchen haben 04 wırd der 'Titel eines
Werkes VOoO  - WELTE falsch angegeben; bisweilen fehlen Anführungszeichen und
die üblichen Angaben beı der Zitation der Literatur:; der Name des Philosophen

RUSSEL wırd stefis DUr allerdings auch 1mM französischen Original mıt
einem ,11“ geschrieben 1ne Kleinigkeit, ber eın Fehler, der häufig begangen
wırd (in allen mMIr bekannten Werken VOonNn ıhm wiıird der Name miıt IS BC>-
schrieben; diese Schreibweise hat auch dıe soeben erschienene „Eincyclopedia of
Philosophy“ New ork 1967, VABE —2  n wirklich unverzeıhlich ist aber,
daiß dem deutschen Bearbeiter RAIMONDO PANIKKAR un! KAVALAM MADHAVA
PANIKKAR oftenbar ıcht als WwWwel durchaus verschiedene Autoren bekannt
(vgl 82)

Abschließend mochte ich auf wel mır sehr wichtig erscheinende Beobachtungen
VO LELONG verweisen. LELONG bemerkt, WI1eE sıch 1M Anschlufß die Filme
VO INGMAR ERGMAN die Fragen einstellen: „Was ist das Leben, ist der
Tod, gıbt CS Gott?“ un! fährt dann fort „Aber haben dıe enschen 1mMm All-
tagsleben, dıe VO  $ ihrem Beruf voll 1n Anspruch CNOMMENE: Männer, dıe mıt
der Sdorge für das Haus überlasteten Frauen, dıe Städter, die zwıschen dem Wir-
bel der Großstadt und dem Wirbel des Tourismus stehen, die Landbevölkerung,
dıe sıch mıt ihrer Arbeit abgıbt der 1n der sonntäglichen Freizeit ‚zerstreut‘,
haben diese Menschen immer dıe eıt un! diıe Möglıchkeit, sich diese Frage
stellen?“ (80) meıine, dafß diıese ZWarTr nıcht phılosophısch-spekulativen, ber
außerst realen un! praktischen Überlegungen 1mM allgemeinen wen1g ernst
S‘ werden un da: das sıch hiıer anmeldende grundsätzliche Problem des
Verhältnisses VO  - Intelligenz un! Gesellschaft gerade auch 1m Hınblick auf
theologische, spırıtuelle und kulturelle Fragen be] uns Sanz entschieden VCI-

nachlässigt und bagatellisiert wırd
Der letzte 1nweils gıilt eiınem Zıitat, das LELONG dem 1913 VOo  } ROGER MARTIN

GARD verfaßten Roman Jean Baroıs entnımmtt. tühre dıesen Text. der
auch VO  - einem Posıtivisten und Agnostiker der zweıten Hälfte des Jahr-
hunderts stammen könnte, hıer betonen, dafß dıe Probleme nıcht
NEeu sınd, WI1e INa bisweilen meınt, Uun: da: WITr wıssen müussen, dafß
Dialog reichlich spat einsetzt, hoffentlich nıcht schon spat. Der Text VO  -
MARTIN (JARD lautet: E halte für sınnlos, ZUT Erklärung des Unerkenn-
baren Hypothesen aufzubauen, die keinerlei experımentelle Grundlage haben
Es ist Zeit, dafß WITr unlls von unNnserem metaphysischen Wahn heilen und dafß WITr
endlich MNSCTC Warum-Fragen hne Antwort, welche NSCeTIC überkommene Mystik
uns empfhehlt, aufgeben. Der Mensch hat VOTLT sıch ein praktisch unbegrenztes
Beobachtungsfeld. Nach und nach wiıird die Wissenschaft die Quellen des Un-
beweisbaren weıt zurückdrangen, dafß der Mensch, befalit sıch damıt, alle
für ıhn erreichbare Wairklichkeit verstehen, nıcht mehr die e1ıt haben wird,
über das klagen, W as seınen Möglichkeiten 1m Augenblick entgleitet” (42  —

Was Mission un Missionswissenschaft angeht, zeıgt das Buch VO  w LELONG
überdeutlich, daflß WIT heute überall zunehmend mehr auf dıeselben fundamentalen
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Fragen un Schwierigkeiten treffen. Aus dieser inzwischen schon fast wıeder
selbstverständlichen Einsicht ergeben sıch Konsequenzen für das Studium Uun!
diıe Bildung der Miıssıonare, ber auch für 110e NECUC Bestimmung des Wesens
der Mission un das heißt etzten Endes des „ Wesens des Christentums uDer-
haupt Diese Perspektive die ELONGS Buch eröffnet sollte hier wenıgstens urz
angedeutet werden

Bonn Schlette

Niebuhr, Rıchard adıkaler Monotheismus Theologie des Glaubens
pluralistischen Welt Aus dem Amerikanischen übersetzt VO  -

Meister Gütersloher Verlagshaus erd Mohn/Gütersloh 1965
135

Was der Religionsphilosoph und evangelısche Theologe ICHARD IEBUHR
C1MN Bruder VO  } Reinhold Niebuhr dıiıesem miıt roblemen angefüllten

Buch SCH 11 scheint I11T außerordentlich wiıchtig und heilsam SC1MH Er 11l
VOT Erscheinungsformen partıkulariıstischer Intoleranz Religıon, Wissenschaft
Politik Ethik WAaTrTNeEeEnN un! C112 universalistisches Denken empfehlen das sıch ‚WaTt

höchsten deInNspr1inzip (27 {) unterordnet ber auf solche Weise da
dieses Prinzıp zugleich sSteits das „ Wertprinzip vielfaltige gegeneinander
nıcht abgeschlossene sondern offene Möglichkeiten der menschlichen Selbstdar-
stellung nıcht LU nıcht ausschließt sondern geradezu einraumt Dieser unıverselle
Monotheismus der als künftiger Humanismus politisch geschichtlich wirksam WCI-

den könnte (80 f), wırd allen Kapiteln dieser Schrift eindringlıch untersucht
un! begründet. Man annn nıcht bestreiten, da IEBUHR nıcht WECNISC beherzigens-
werte Gedanken formuliert, ber dieses Buch hat auch vıele Schwächen.
glaube nicht, dafß wesentliıch Neues darın steht. Neu allerdings wirkt leider die
Art und Weise WIC der V{i dıe Begriffe Monotheismus Henotheismus un! Poly-
theismus ausweıtet und auf Probleme der Politik Wissenschafit us  < applızıert
Darın lıegt sowohl begriffliche NnsCharie W1C ıllkür Der Unterschied zwischen
Monotheismus un: „radıkalem Monotheismus wırd nıcht behandelt Formu-

lıerungen WIC „Prinzıp des Seins un! eich des Seins 7 J der Seinsbegriff
selbst bleiben zwielichtig Die eCucre Philosophie und Theologie werden NUur

N berücksichtigt obwohl CIN1SC iıhrer Fragestellungen latent anwesend siınd
Auch Begriffe WIC Religion Glaube Wert bleiben schillernd waäahrend anderer-
se1ts iwa zwischen Vertrauen un! Ireue allzu hart differenziert wiırd (11)
Vieles bleibt tormal un inhaltsleer manche TIhesen sınd schief (Z auf

68 der „Glaube der Laıen gegenuüber dem Wissen naturwissenschaftlicher
Spezlalisten mi1t dem parallelısıert wird W as die Menschen früher VO  w Engeln
Wundern Hımmel Hölle us  $ „glaubten“) Unklar sınd auch SCWISSEC theo-
logische Behauptungen WI1IC twa dıese Die Augenblicke der Offenbarung CI -

eigneten sıch mıtten politischen Kämpfen un! natıonalen un! kulturellen Kriıe-
SCH ME m R Auch überrascht miıt welcher Sicherheit IEBUHR bereit 1St Gott mıt
dem eın „oder besser (wıe sagt) dem Prinzıp des Seins gleichzusetzen
35) Im übrıgen erwe1ıst sıch der amerıkanische JTitel Radıcal Monotheısm an
estern Culture als sachlich zutreffender So wiıird dieses Buch das Aus
ehrlichen un! kritischen Haltung gegenüber der Gegenwart geschrieben 1st Bl
SC1NES Mangels begrifflicher Klarheit und argumentatıver Schärfe schwerlich
mıiıt besonderer Resonanz rechnen dürten

Bonn Schlette
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Söderblom, Nathan Der Lebendige (sott Zeugniıs der Relıgrons-
geschichte Mıt bıographiıschen Kınleitung herausgegeben VO  - Fried-
riıch Eirnst Reinhardt Verlag/München Basel EH 387
Seiten Ln 75 E

NATHAN SÖDERBLOM (1866—1931) Pfarrer der psychiatrischen Universitäts-
klınık Uppsala, Gesandtschaftspfarrer Parıs Professor Uppsala und Leı1ipzıg,
Erzbischof VOoO  $ Uppsala 1st der bedeutendsten Religionshistoriker un!
Okumeniker Die vorliegenden Gilford Vorlesungen sınd SC1MH religionsgeschicht-
lıches Vermächtnis (V) Sie behandeln die Religion als JIramıng und Inspiratıon,
als ethode als Psychologie als Hıngabe als Heıls Tatsache als Kampf
das Böse als gutes (Gewissen als Offenbarung, als Inkarnation und als tort-
dauernde Offenbarung Umfassende Kenntniıs lebhafte Anteilnahme lebendige
Darstellung, klare Stellungnahme kennzeichnen cdiese Vorlesungen VO  } denen
besonders die über Zarathustra deutlich macht WIC eindringlıch SÖDERBLOM siıch
mi1t ihr befaißt hat

Was SÖDERBLOM überhaupt un auch mıt diıesen Vorlesungen erstrebt 1St den
Begriff der KRelıgıon klären Wiır iLUSSCH teststellen dafß der auf der elı-
S1ION als C111 Entwicklungsschema weder OTaus berechnet noch hinterher be-
schrıieben werden annn Der Weg der Relıgion 1St nıcht überall derselbe Sehen
WITLT den Religionen das Wesen Gottes WI1I uns zufriedengeben miıt
dem W as UNSCIECIN kurzsichtigen lick WIC ‚A dıvyıne arbiıtrarıness 111C ‚göttliche
ıllkür erscheint „KErstlıch un letztlich ist uns dıe höchste Wairklichkeit
(sott nıcht begreifbar 70) Deswegen kann 11a  - als „das Wesen der Religion
Unterwerfung un!: Vertrauen 34) der „Anbetung und Vertrauen (35) be-
zeichnen. „Relıgıon, ber nıcht 1Ur S1C, ordert Askese”“ (52); iwa darın, daflß
„der Mensch sıch wachsam, empfaänglıch, keusch und freıl halten MuUu: 24)
„Fromm der relig10s ist e 9 WE ıhm etwas heıilıg ist (20)

SÖDERBLOM ist überzeugt, daß die OÖffenbarung Gottes Christus tortdauert
Denn der historische Christus beansprucht die vollkommene UOffenbarung Gottes
auf Erden ZU SC1IMN und als solche anerkannt un! angebetet werden 328 Der
Glaube lebendige Macht un die Erfahrung derselben 1St das CINCIN-
Same Kennzeichen für alles Christentum“ 340) Aber glaubt nıcht dafß dıese
Offenbarung der katholischen Kirche unversehrt bewahrt wurde und WIT:
Denn „ZCEC die römische Theorie erheben WITL WC1 Eınwaäande S1e 1aßt dıe
tortdauernde Offenbarung Gottes den Boden der (Geschichte verlassen un!:
C111 Institution eingehen Sie lLaßt dıe fortdauernde Offenbarung. den Bereıich
des Lebens verlassen und C111 theologisches System eingehen 360)

Daß inzwischen dıie Forschung weitergeschritten 1st entspricht n dem W as

SÖDERBLOM erstrebt hat mehr und SCNAUCT W155CH So urteilt INa  - heute
nıcht mehr zuversichtlich uüber die Angaben der Bücher des Alten Uun! Neuen
Bundes und wiırd 19080728  - nıcht mehr SCNH, „kein Mensch des Altertums ist gut
bekannt WIC Jesus VO  $ Nazareth“* 326) und auch nıcht kein TAausam«er«eS Marter-
werkzeug als das Kreuz 1st erfunden worden 329) Und wurde SÖDERBLOM
rst SCH, WEeNnNn nıcht NUur den ersten sondern auch den zweıten Weltkrieg
mıt SCINCNH Folgen erlebt hatte?

Das ber bleibt gewiß SÖDERBLOM ist C111 Mannn VO  - imponı1erender Wahr-
heitsliebe und Wahrheitserforschung, un: dessen 1sSt auch das vorlıegende Buch
C1IMN ımponlerendes Zeugn1s

üunster (20 H 1967 Anton Antweiıler
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T emenos. tudies 1n Comparatıve elig10n. Volume Presented by
scholars 1n Denmark, Finland, Norway and Sweden. Finnish Society for
the Study of Comparatıve Relıgıon / Helsink:i 1966; 230 SS 3,10

Die Studien erscheinen jahrlıch einmal. Hıier lıegt der zweiıte and ZU  Fa Be-
sprechung VOL. Er ist e1InNn begrüßenswertes Beispiel zwischenvolkischer Zusammen-
arbeit, einmal hinsichtlich der Finanzierung vıer nordische Staaten iragen
durch verschıedene Instıtute dıe Kosten ZU: andern hinsichtlich der Mitarbeıiter,
dıe AaUus den nordischen Läandern wurden.

JESs ÄSMUSSEN bietet ine Abhandlung: Der Manıchdısmus als Vermuanttler
hıterarıschen (zutes An einer begrenzten Zahl VO  — Beıispielen zeıgt NL: WIE auf
dem Wege uber den Manichäismus ein „literarischer Tauschhandel”“ zwischen (Dst
un! West stattfand. Christliche Quellen erscheinen 1n den zentralasiatischen
Maniıchaica Buddhalegenden gelangen auf diesem Wege 1ın den Westen. EINAR
BERG befafßt sich miıt Muhammed, Tentatıve 0} Psychologıcal Interpretation.
Von der Parteien Gunst und Hafß verwirrt schwankt se1n Charakterbild 1n der
Geschichte, S! könnte INa  } angesichts der vielen Versuche JN, der Person des
Propheten gerecht werden. Vf unternımmt C Hand des Lebenslaufes des
Propheten dıie psychologısche Entwicklung darzustellen. Gestützt wird der Ver-
such durch zahlreiche Hınvweise auf den lıterarıschen Niederschlag dieser Ent-
wicklung. VEN KROHN referijert 1n seinem Beıitrag: Relıgionspsychologıe als Pro-
blem das Werk des tinnischen Religionspsychologen MATTI LUOMA (Relıgions-
psychologıe gyestern und heute). AT konzentriert seıinen Bericht auf dıe Darstel-
lung, W1Ee verwickelt dıe Grund{firage nach dem Gegenstand der Religionspsycho-
logıe ist. LOF PETERSON untersucht 1n seinem Artikel: Monotheism Poly-
theism? Study of the Ideas about Supreme Beıings ın Afrıcan Relıgıon, ob und
ın WI1IE weıt die westlichen Kategorien „Monotheismus” un: „Polytheismus” auf
dıe atrıkanıschen Religionen angewendet werden können. Er kommt dem
Ergebnıis, dafß die westliche Terminologıe nıcht geeıgnet ıst, das Wesen der afrı-
kanıschen Religionen klären. Damit fällt die Verwendung des Wortes J1
monotheismus be]1 Diıskussionen über den Charakter dieser Religionen als nıcht
geeignet AU:  n In e1In noch wenıg erschlossenes Gebiet tüuhrt SIXTON INGBOM mıt
seiner Arbeit: Nupbptıal symbolısm ın SOME Fıfteenth-Gentury Reflections of Roman
Sepulchral Portraiuture. An Hand eınes reichen Bildmaterıials werden dıe VCI-

schıiıedenen Motive untersucht, die 1n den Darstellungen wirksam werden, und
der Ursprung solcher Motive beleuchtet. Fuür das rıchtige Verständnis der hıer
ausgesprochenen Lebensauffassungen ist ımmer der lick auf dıe Bräuche der eıt
notwendig. HELMER KINGGREN wıdmet se1ine Aufmerksamkeit dem Ihema 51n
and Forgiveness an the Koran. Er spurt die mannıgfachen Worte auf, die 1m
Arabıschen für Suüunde un Vergebung verwendet werden un!: bestimmt 38%
ıhre Bedeutung. Damiıt ergıbt siıch 1ıne „I’heologie der Sunde” 1m Koran. Sunde
ist Unglaube, Undankbarkeit, Stolz Vergebung ist Befreiung VO  - der Hölle
PAAvO SEPPÄNEN handelt über Kelıg20us Solıdarıt y (1  (1 Functıion of Socıal
Structure an Socıiualızation. Er vertritt die I hese, da: Religiositat der relig10se
Solidarıität anscheinend ZU größten eil VO  \ den selben Faktoren abhängt wıe
politische Solidarıtät der Solidarıität überhaupt. (JEO WIDENGREN beschließt die
Aufsatzreihe mıt der Arbeit: Tan anı Israel ın Parthıan T ımes 2th Specıal
Regard the Ethiopic 00R of noch Er geht dem Eintlufß mancher religıöser
Ideen des Irans auf die nachexilische Jüdiısche Literatur nach, soweıt s1e der
apokalyptischen Bewegung zugehört. Der and schließt mıiıt einem Nachruf auf
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Erland m a und Ivar un! einer reichhaltigen Buchbesprechung.
Hennef/Sieg Grunert SSR

Trapp, Eriıch Manuel E Palazologos Dialoge mıt einem Perser
Wiıener Byzantinische Studien, Institut für Byzantinistik der

Universität Wiıen In Kommission bei ermann Böhlaus Nachf./Graz-
Wien-Köln 1966 Großoktav, 318 S Tafeln, TOS' ö5 396,—

Les Entretiens de Manuel I7 Paleologue VEC musulman (fin XIVe S.) sont
UuN|  (D de premiere ımportance ans l’histoire de la lıtterature STECQUE rela-
tıve 1’'1slam, soıt POUT S ()  - ampleur (26 dialogues, 300 de exXte STEC
dans la presente edition), so1t POUr la richesse de SO  } Contenu, so1ıt POUT la
sereniıte de l’atmosphere qu'elle trahıt, soıt nfın POUT la qualıite litteraire de
SO:  w} style L’edition QJue ERICH I1RAPP LNOUS donne 1C1 reproduit le 1115,
Ambrosianus Sup quı est PreSqu«E contemporaın de l’oriıginal et qu1ı

SerVvVı de base au  > tro1ıs Aautres Coples des Entretiens Onservees Parıs. Les
varıantes, la verıte insignihantes, contenues dans CS derniers codd n ont pPaS
o  U mentionnees par L’editeur. On auraıt pourtan aıme, dans U:  (D edition iınte-
grale par aılleurs S1 SO1ZNEE, aVO1LTr la possıbilıte, gräce la lListe de CCc5 varıantes,
de lıre parallelement tOuUsSs les 11155 exıstants. D’autre part le eXtie SITECC est
reproduit la suıte dans des paragraphes trop longs. L’annotation, reduite
mM1Inımum, COMP OSC urtfout de references soıt Aa4u  e verse{is bıbliques, so1ıt AaU.  D

lıtteraires paralleles exXtie des Entretiens. Enfin l’ouvrage etant
monumental, 11 fallu publier unNnc traduction allemande. editeur

toutefois donne du contenu de | euvre uUuNC analyse so1gnee ei suffisante (p
62“ —384* ) et etablı des index quı facıilitent ecteur L’acces du exXie STEC,

Pour M1eUX sıtuer les Entretiens ans la lıtterature STECQUE relatıve l’Islam,
"auteur donne au  e [F EZART AaPCICU SUT la polem1ıque byzantıne contre
L’Islam avant Manuel  y et Al  > 01* —95* apres Manuel. On peut certes
discuter les pos1ıt10ns adoptees par [ RAPP SUT L’un L’autre poıint, parl exemple
SUTr L’authenticite du Dialogue S2417 ’ Eucharıstie attrıbue SAMONAS DE (JAZA

25*)a authenticıte qu ıl dıscute pas (1l cıte pas JUGIE, «Une nouvelle
invention compte de Constantin Palaeocappa: Samonas de (z3aza et SO  - d1a-
logue SUT l’Eucharistie», dans Miıscellanea (10vannı Mercatı 111 coll Studi
Testi 123 Vatican 1946, 342—359), SUT la date de la Controverse attrıbuee
ZIGABENE 26*), de la Refutatıon d’un Agarene du MOLNE Barthelemy d’Edesse
(  —,  9 du Contre Mahomet 91*—93*). Quoi qu ıl soıt de CCS poıints
de detaıl, 11 est ındenijable YJu«C l’expose de '[ RAPP doit etre consıdere actuellement

la mıse point la plus precise et la mM1euUX touıllee SUT la question.
faut remercier ”auteur POUT ce edition integrale des Entretiens, quı comble

desır eXprıme pPar de nombreux savants et qul‚ ans CcCe presentatıon
so1gnee, rendra de grands ServVıiCces Au  M historiens de la lıtterature byzantıne et
du dialogue religieux islamo-chretien.

Souhaitons nfin quc L ’UInstitut d’Etudes Byzantınes de 1 Universite de Vienne,
SOUS la SaBCcC conduıte de Son Directeur, le professeur Dr Hunger, continue
NOUS donner des edıtions aussı 1en faıtes des precıeux quı attendent
CNCOTE le labeur des erudiıts.

Münster A< Khoury
Visser’t Hoaolftt, Kein anderer Name. Synkretismus oder chrıst-
liıcher Unwersalismus? Aus dem Englıschen 1No Other ame übertragen
VO  5 Armin S, Basıle1j1a Verlag/Basel 1965; 134
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Obwohl die eigentliche ITrennungslinie mehr zwischen Religion un!
Atheısmus verlauten scheint, ist nach Meınung VO  H VISSER’ HOoorrT der Syn-
kretismus gerade heute, die Relig1onen Begegnung und Dialog suchen,

vıiel gefährlicheren Herausforderung für die christliche Kırche geworden
Unter Synkretismus versteht die Auffassung, da: keine einmalıge geschicht-
lıche UOffenbarung gıbt sondern 1Ur viele verschiedene Wege ZU göttlıchen Wirk-
lichkeit und Ausdrucksformen der NC Wahrheıt die tuüur sıch 11ZU-

reichend sınd und SOWEILT WIC möglıch harmonisiert werden sollten
Universalreligion Um das Phänomen des Synkretismus SCHNAUCT erfassen
untersucht die verschiedenen synkretistischen Wellen die den bıblisch christ-
lıchen Raum betroffen haben angefangen VO  - der Exilszeit des Volkes Israel
DIS den synkretistischen Bewegungen un:! Sekten der Gegenwart Exemplarısch
un! NOrTrMAaLLV 1St die Art WIC die Auseinandersetzung mı1 synkretistischen Ten-
denzen ZULT eıt der Urkirche Neuen Testament ıhren Niederschlag gefunden
hat Im Neuen Testament wiırd VO  $ solchen Auseınandersetzungen berichtet un!

stellt siıch B: die Frage obD nıcht der 5ynkretismus dem Christentum den
Weg bereıtet habe J ob nıcht das Neue 1estament selbst C1MN Produkt des
Synkretismus SC1 Der Autor zeıgt daß hier zunächst davon abhängt W asSs 1ia

unter Synkretismus versteht ferner dürten entscheidende Aspekte nicht über-
sehen werden der Entwicklung der neutestamentlichen Terminologie un!

der großen Auseinandersetzung den Kanon Von den CWONNCHCH
Grundlagen her sucht der Vert 1Ne Antwort geben auf die gegenwartıge
Herausforderung durch den Synkretismus Wie kann das Christentum sıch öffnen
für die heute vordringlichen Anhegen der kulturellen Verständigung un:! der
Zusammenarbeit zwischen Völkern un! Religionen hne das Fundament VOCI-

lassen auf dem gegründet 1ST 99  el tür alle un! C1M für allemal Ver-
heißungsvolle Ansatze tieferen theologischen erständnis und
entsprechenden kirchlichen Verhalten siecht ISSER T HOoorT der ökumenischen
Bewegung, die den christozentrischen Universalismus wiederentdeckt hat in

eıt dıe Versuchung naheliegt vielleicht etwas 1a1l VvV VO'  } Be-
ZFESNUNG der Relıgionen denken un S1C wünschen kann das Buch die 1el-
schichtigkeit des Problems und die Möglichkeiten und TENzZEN die hler dem
christlichen Glauben gesetzt sind aufzeigen

üunster Ludwig Rüttı SMB
Vocatıion asıalıque Bestellanschrift
Assocıiation culturelle Kuropasıe, ruc Cardinal Lemoine Parıs 5
Jedes eft

Neben der bereıts angezeıgten 158 f) deutschsprachigen Ser1e 1et Nam
veröffentlicht das Parıser Zentrum der Kuropa studierenden Vietnamesen auch
AA Schriftenfolge tranzösischer Sprache Dabei handelt sıch jeweıls
Originalbeiträge DDie beiden zuletzt erschienenen Faszıkel sollen ben D
stellt werden

Heft erschien unter dem Tıtel Asıe du Sud-Est Samtliche Artikel wurden
VO  w Vietnamesen redigiert Die bedeutendsten genannt La notıon de
’ Asıe du S5ud-Est par IT RAN-NGoc-BICH 23—31 Le ToOLE de l’ Asıe du Sud-Est,
par TA-IRUNG I1 HANH 33—42 Asıe la recherche de VOLE, par Le PHUONG
(43—59)

Besondere Beachtung verdient aus efit der Beitrag VO  ' AITRUNG-T[ HANH!:
orıent et ’occıdent rencontreront-als 7amaıs? (25—37) Schlecht informiert
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ber die Dinge Asiens hat der Westen sıch häufig damit abgefuncien, das auf-
zuzwingen, W as für das Beste hielt, un auf jeden Fall ausschliefßlich nach
seınen eigenen Kriterien Z urteilen“ 29) Die letzte Ursache für das Ungleich-gewicht zwıschen un reichen Ländern ist nach THANH ın der westlichen
Zavilisation suchen. Nur VO  - eıiner radikalen Umbildung des Menschen sel1
ine Wiederherstellung des Gleichgewichts erwarten 31) B bietet das
Hefit noch reıl Analysen VO  — Dissertationen: Les Yyıtes de passagze dans le Vıet-
Nam tradıtıonnel, wobel der Autor QUANG ITRUNG sıch beschränkt auf Ge-
burt, Heirat und To SOWI1eE auf dıe spezilischen Jugend- und Altersriten (Facultedes Liettres et des Sciıences humaines, Universität Montpellier); ITrRAn-Miny-
CAM Les nOoL10Nns de delıivrance dans Ie bouddhısme ancıen el de salut dans le
chrıstianısme (Faculte des Lettres, Sorbonne 1967); ANG I hHı TÄM Le divorce
dans le droit vietnamıen (Faculte de Droit et des Sciences €CONOMiques, Sorbonne

Münster Werner Promper

SCHIEDENES

Beumer, Johannes: Die katholische Inspirationslehre zwıschen Vatika-
LU un II Stuttgarter Bıbelstudien, 20) Verlag katholisches
Bıbelwerk/Stuttgart 1966; 107 S 5,80

Die Fragen, die durch die moderne Exegese aufgeworfen werden, haben
einer großen Unsicherheit unter denjenigen geführt, die mıt der taglıchen Ver-
kündigung beauftragt sınd Oft scheinen die undamente des ıIn der Schrift be-
zeugtien Wortes Gottes, dıe Lehre VO  - der Inspiration un der Wahrheit der
Schrift, 1NSs Wanken geraten se1n. Die interessante Studie VO  —$ BEUMER VCI-
miıttelt einen klaren Einblick in dıe Wandlungen, die sıch 1n dıesen Fragen inner-
halb der katholischen Theologie un! der amtlıchen katholischen Lehre vollzogenhaben Die Schrift bietet ıne schr solıde nformation und vertritt einen maiß-
vollen eıgenen theologischen Standpunkt.

üunster Kasper
Blinzler, Josef Johannes un dıe Synoptiker. Eın ForschungsberichtStuttgarter Bibelstudien, ath Biıbelwerk/Stuttgart 1965; 100

Jeder weı  9 da Forschungsberichte ihrer Dichte un! ihrer Fülle VOoO  } Namen
und Ansıchten SCH als Vortrag 1ne Qual se1ın können. Als rof. BLINZLER
dıesen Forschungsbericht auf der Arbeitsgemeinschaft katholischer Neutestament-
ler vorirug, haben se1ıne Hörer dem mehr als zweistundiıgen Vortrag 1n SIETS
gleicher Spannung gelauscht. So ergeht auch dem interessierten Theologen,der diese Bıbelstudie ZUr Hand nımmt. N1e ist zug1g un abgewogen zugleıchgeschrieben und gıbt eıinen umfassenden Überblick über den Stand der Diskus-
S10N. Unaufdringlich weilß Vf se1ne eıgene Meinung zwıschen den Darlegungeneinzufügen: daß INa heute das Evangelium nıcht mehr isoliert VONn den
Synoptikern verstehen dart. Traditionsgut un:! Christusbild haben neben aller
ausgepragten Kigenart jedes Kvangelisten auch gemeınsame Herkunft, dafß
INa  $ vielleicht heute SCH könnte, gıbt MMer Synoptiker. BLINZLER sondiert
Beginn Gemeinsamkeiten unı nterschiede zwıschen den Synoptikern un!
Johannes, dann auf das Problem einer Bekanntschaft zwischen ohannes und
den Synoptikern einzugehen. Kın weıteres Kapitel erläutert dıe Absicht des
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vierten Kvangelisten. Im Schlußkapitel wiırd der Geschichtswert des Johannes-
evangelıums diskutiert.

unster Helga Rusche

Entwicklungspolitik. Handbuch un! Lexıikon. Im Auftrag VO  - Bernhard
un! Hans Hermann M herausgegeben VO  $ Hans

te S und Ernst Kreuz- Verlag/Stuttgart-Berlin und
Matthias Grünewald- Verlag/Maınz 1966; 39 770 Spalten, Ln

08,—
Erstmalig wırd 1mM deutschen Sprachraum e1ın lexikalisches Nachschlagewerk ZUT

Entwicklungspolitik vorgelegt. Man geht nıcht fehl 1n der Annahme, daß hier
neben anderen der 150 Autoren un! Faktoren das VO Hans Besters SC-
eıitete AI Institut tür Entwicklungsforschung und KEntwicklungspolitik der
uhr-Universität und das Parallel-Institut, die Forschungsstelle für Entwick-
lungshilfe-Erziehungshilfe der Universitäat des Saarlandes, geleıtet VO  o Ernst

CR erste wissenschaftliche Früchte zeıgen.
Das Werk erhaält sSe1InN prägendes erkmal durch einen Aufriß der bestehenden

Verhältnisse un der derzeıitigen Theorien. Daiß dabei auch ıne Fulle VO  -

Ideen un! Vorschlägen mıt geaäußert werden, gıbt Zeugn1s VO  - dem Engagement
der Mıtarbeıiter. twa dıe Halite des Buches ıst der systematischen Darstellung
gewıdmet; dıe andere, etwas kleinere Haltfte stellt en Lexikon dar, das 1n Dar-
stellung und Liıteraturubersicht nıcht wenıger Systematık biıetet als der Hand-
buch- Teil.

Dieser Handbuch- TLeil bringt 1n größeren Abschnitten un! Kapiteln
einen Überblick VO  -} Z.U) eil allgemein orıentierender Art bzw. statistischer
Aufrechnung, ber uch dıe Darstellung vorhandener der möglıcher „Iheorien
ZUT Entwicklung“ der noch nıcht entwickelten Laäander. Näherhin bringen die
ersten Kapıtel iıne Bestandsaufnahme VO  } Daten uUun! Fakten des wirtschaft-
lıchen, gesellschaftliıchen un! poliıtischen Lebens. Die Kapitel bıs 12 sınd den
verschiedenen Theorien gew1ıdmet. Hıer bringen VOT allem BESTERS un:

BoEscH ihre entscheidenden Beıtrage e1N, 1n denen die vorhandene Wirt-
schaftstheorie un! die psychologische Wissenschaft auf iıhre Ansätze eiıner Ent-
wicklungspolitik hın befragt werden.

Der 111 eıl führt diese 1 heorien weıter, indem dıe Kapitel 13 b1S jeweıls
Kinzelaspekte eıner planeriıschen Entfaltung der Wirtschaft und der Gesellschaft
1ın den Entwicklungsländern und einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit der
Voölker herausgreifen, während Kap 21 Probleme der Entwicklungshilfe be-
handelt, insbes. die Kınordnung der Entwicklungshilfe 1n die Politik der Emp-
fängerländer, ın dıe der Geberländer un: dıe Koordinationsfrage auf natıonaler
und internationaler Ebene

Der eıl ist der Frage nach dem Beitrag der Kirchen ZU Entwicklungs-
hılfe gewıdmet. Kap 29 behandelt die Entwicklungshilfe der Mitgliedskirchen
des Okumenischen Rates der Kirchen: Kap 23 dıe Entwicklungshilfe der katho-
lıschen Kirche Da das Handbuch keine nach rückwärts gerichteten historischen
Aspekte, sondern, gerade umgekehrt, Entwicklungshilfe 1in die Zukunft hıneın
abzugrenzen sucht, konnte dıe Jahrhunderte waäahrende „Entwicklungshilfe” durch
die Mission, dıe weıthin Grundvoraussetzungen für dıe heute 1n breitem Umfang
VO Staat geleisteten Investitionen AT geistigen Infrastruktur schuf, nıcht
gewurdıgt werden, W1EC notwendig ware. Ebenso blieben dıie Probleme einer
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1mM Gefolge VO  } kolonialiıstischen Eroberungsmethoden erfolgten Missıon außer
Betracht. Dagegen ıst den Zahlen 1m Sinne einer Erfolgsbilanz breiter Raum
eingeraumt worden. Leider rostet auch der Abschnitt I4 1mMm Kapıtel: 1€
Verantwortung des Christentums) 1m gesellschaftlıchen Leben Beziehung
der katholischen Soziallehre auf die Entwicklungsländer” nıcht darüber hınweg,
dafß hler ıne Chance vertan und vergeben wurde, namlıich: uüber einıge Dekla-
ratıonen VO  - Passagen Aaus LCUGTITCEN Sozilalenzykliıken un uber den Aufriß PCI-
sonaler und finanzieller Entwicklungshilfe hinaus den Beitrag der Kirche tür
ıne Entwicklung der Völkersolidarität umschreiben, WwW1e tiwa ın dem eıl
der astoralkonstitution (+audıum et spes des I1 Vatikanums ın theologischer
un: soziologischer Sıcht angedeutet wırd

Der lexikalische Teıl des vorliegenden Werkes zeichnet sıch durch knappe un:!
prazıse Darstellung AaUus Hıer se1 VOTLT allem auf jene Artıkel verwiesen, die das
IThema der Mıssıon der auch des Kolonialismus behandeln. Leider fehlt ein
Artiıkel uber dıe Iradition un dıe Aussagen katholischer Kolonialethik. Ge-
zielte Literaturhinweise schließen die einzelnen Artikel ab S1ie bılden
mıiıt den Literaturverweisen 1m Anschluß dıe Handbuch-Kapitel ine wertvolle
Bıbliographie ftür sıch

Die vorzügliche Ausstattung des umfangreichen Werkes un: der annehmbare
Preis machen ıne weıtere Kmpfehlung für den Fachmann und den wissenschaft-
lich Interessierten überllüssig. Das Buch empfiehlt sıch TOLZ der genannten Män-
gel 1m Detail 1ın ausgezeichnetem Z selbst.

Münster Wılhelm Dreier

Haag, Herbert Bıbliısche Schöpfungslehre UN): kırchliche Erbsündenlehre
Stutte. Bibelstudien, 10) ath Bibelwerk/Stuttgart 1966; 75 S
4,80

In der klaren un! leichtverständlichen Weiıise, die der Reihe der Stuttgarter
Bibelstudien eigen ıst, unterbreitet der Verfasser dem Leser die L1CUC Problematik
der Schöpfungs- und Erbsündenlehre, W1E S1e durch dıe Errungenschaften -
derner Wissenschafit und Kxegese bedingt ist Im ersten eıl zeıgt ‚ „wıe das
Erbsündendogma 1n der Schuldogmatik un! ın der katechetischen Verkündigung
der Gegenwart dargestellt wird” Im zweıten eil schalt heraus, W as I1a  -

nach den Aussagen VO  a} Gen ı N betreffs des debattierten Problems annehmen
mufß un Was INa dort nıcht suchen soll Eın erglei beider Teile 1Laßt klar
erkennen, inwiefern dıe tradıtionelle kirchliche Lehre bezügliıch der Schöpfung,
der außernatürlichen Gaben, des Sündenfalls, der Folgen dieses Süundenfalls mıiıt
den heutigen Ergebnissen einer wissenschaftliıchen Kxegese nıcht mehr ın Eın-
klang brıingen ist. Der Verfasser untersucht dann dıie Parallele Adam-Christus
bei Paulus un: versucht, VO  } hier AUS 1ine angepaßte Lehre der Erbsünde
zubahnen. eın Werk beabsıchtigt nıcht. dıese Lehre auszuarbeıten. Es verfolgt
en bescheideneres 1e1 dem Dogmatiker tür die VO:  $ ıhm als notwendıg un!
dringlich empfundene Neuinterpretation der herkömmlichen Erbsüundenlehre die
unersetzliche exegetische Grundlage verschatften. HAAG wiıll als Kxeget seiınen Bei-
trag 1eftfern einer biblischen 1 heologıe, der der Dogmatiker auch seinen
Anteil zahlen MU: Beıde erfüllen somıiıt den Wunsch des zweıten Vatikanıschen
Konzıils.

Aalst (Belgien) (Gatzweiıler
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Heinz-Mohr. erd Bahr, Hans-Eckehard: Brüder der Welt Orden un
Kommunıiıtaten unNnserer eıt Miıt 06 Aufnahmen VO  - 1onı Schnei-
CIX:S: Furche-Verlag/Hamburg Verlag Herder/Freiburg Ziwingli
Verlag/Zürich 965 Groilßoktav, 74 lText unı Abb., Ln 285,—

Zu den Überraschungen uUuNsSerTecs Jahrhunderts gehören diıe geistlichen Kom-
munıiıtaten un Bruderschaften eines völlig Stils iın der abendländischen
Christenheıt. Charakteristisch für diesen Iypus ist die Entschlossenheit,
ın einem Leben nach dem Evangelium Christus prasent machen 1n einer saku-
larısıerten Industrie- un! Wohlstandsgesellscha{t, 1n der täglıchen Solıdarıtat mıiıt
den Einfachsten und AÄrmsten. Gebunden in der Gemeinschafit ın geregeltem
geistlichen Leben un! unter bestimmten fejerlich geleisteten Verpilichtungen,
werden die Mitglieder dıeser Gemeinschaften verfügbarer für das Apo-
stolat heutigen Menschen. Stellvertretend für viele andere mannliıche und
weibliche geistliche Gemeinschaften bringt die vorliegende dokumentarische ıld-
monographie drei besonders kennzeichnende Formen dieses christlichen Auft-
bruchs 1in die säakularısierte Welt VO  - heute Für den katholischen Raum VeCI-

körpern dıe Kleinen Brüder Jesu den Iypus geistlichen Lebens ın der
radıkalen Zuwendung gelebten Glaubens ZUI modernen Arbeitswelt. Wüste,
Armut, Achtung VOTr dem Menschenbruder pragen iıhre Haltung, schweigend das
Evangelıum auszustrahlen un! die Gegenwart Gottes unter den Menschen
leben Im evangelischen Bereich hat die Communaute de Taıze ZU) Ziel, ın der
klassıschen Form der Verpflichtung Armut Ehelosigkeit un Gehorsam den
enschen eın Zeichen brüderlicher Lauebe und der Freude se1N, nıcht ın Son-
derung, sondern 1n Sendung und Hinwendung ZUTr weltlichen Welt Kınen anderen
Bruderschaftstypus stellt dıe auf dem europäischen Kontinent weniıger bekannte
schottische ONa (‚ommunıt'y dar Sie sucht der inneren Leere und dem mehr
abstrakten Elend des modernen Wohlstandsstaates christlich begegnen. S1ie
vereinıgt Geistliche un! Laien in einer „offenen” ommunität, die auf die
tradiıtionellen testen monastischen Formen verzichtet, dafür der Gemeinde
ihres Lebensbereiches durch „Hauskirchen“ LCUC Strukturen un! wirkkräftigere
Impulse geben.

In ext un! ıld ine erstmalıge und auch graphisch gut gelungene Dokumen-
tatıon miıt autorisıerten Darstellungen un! wichtigsten Selbstzeugnissen der dreı
Gemeinschaften, ist hıer auf einen Autbruch der christliıchen Kirchen als
einem glaubwürdigen Zeichen 1in der Welt unübersehbar hingewl1esen.

Wimbern/Ruhr 5r Helenıs Held SShS
Justin, Philosoph un Martyrer: Die ersie Apologte. Ausgewählt, heraus-
gegeben un: erlautert VO  - (Humanıtas cOhrıstiana. Griechische
Reihe, 1) Kösel-Verlag/München 1966:; 144 D: 6,80

Diese Ausgabe VO  - der ersten Apologıe des frühchristlichen Philosophen un:
Märtyrers JUuSTIN (11 Jahrhundert) ist für die Höheren Lehranstalten bestimmt.
Sie sol] dem Studierenden eıiınen wichtigen ext vorlegen, der den lehrreichen
tradıtionellen Quellen der griechischen Theologie der ersten Jahrhunderte gehört.

Der Hrsg. erteılt zuerst 1in eıner gut erarbeiteten Einführung Auskunft ber
Justins Leben und Werk und dıe lıterarısche Gestalt der ersten Apologie. Die
FEinführung wiırd mıiıt einem UÜberblick über den (Gesamttext der Apologie ab-
geschlossen. Der griechische ext ıst 1n Absätze eingeteıilt, die ]Je mıiıt einem Titel
auf Deutsch versehen sınd Der Kommentar der ersten Apologie lıegt gesondert
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beı, W as seinen Gebrauch erleichtern soll Die viıer ersten Seiten des Kommentars
führen 1n cdıe Sprache Justins e1ın, dann kommen ausführliche philologische un!
inhaltlıche Erläuterungen. Am Schluß des Kommentars steht ein Literaturver-
zeichnis.

unster BT KhourYy
Kremer, Jacob Das älteste LEUENIS Von der Auferstehung C hrist.. iıne
bıbeltheologische Studie ZUT Aussage un: Bedeutung VO  w Kor 15,; I1
{l Stuttgarter Bıbelstudien, 17) Verlag katholisches Bıbelwerk/Stuttgart
1966 155 Seiten, TOS 7/,80

La premilere partıe de cCe e  Z  tude est commentaıre exegetique de Cor
1 $ ISSTE On trouvera tout Yuc«c L’on attend de l’exegese. 1a documentation
est parfaite et traıtee d’une facon tres equılibree. est unl excellente mı1se
poınt de 7E  etat de la questlion. Dans Un  (D seconde partıe, ”’auteur s’oriente Vers
un  D interpretation theologique. 11 COMDAaTE la sıgniılication quc saınt aul Iu1-
meme accordaıt A4aU.  D faiıts rapportes Par C(‚or 1  s 1— 11 et celle Yu«c Iu1ı accordent
les theologiens contemporaıns. Pour saınt Paul, le temoignage des apötres
sujet de la resurrection est centre de la foi Pour BULTMANN, le exte de

Cor 15 141 represente pPas la vraıe pensee de saınt Paul,;, mMals seulement
198015 apologetique dans UuU1lc cırconstance dif£ficile. Le vraı saınt aul
n aurait pas accorde L’historicite de faits quı sont rapport VE la resur-
rection, plus d’importance YJUuUC BULTMANN Iu1-möme. Quant MARXSEN, 11 accepte
de reconnaijitre l’importance que saınt aul accorde temoıjgnage SUTr les V1S10NS.
Maıiıs i} crıtique le temoıgnage des apotres. Ceux-c1 auraıent seulement C  9 apresla mort de Jesus, unec revelatıon de leur 1ssı10nN apostolique. Ils auraıent
conclu QUuUC le deigneur etait  Z ressuscıte. Peu - PCU, ans leur pensee, le faıt de
la resurrection, sımple conclusıon poınt de depart, seraıt devenu V’element
le plus ıimportant. La mı1ssıon Nn apparaitssait plus Qu«c uULlle sımple CoOnNse-
YJUCNCE du faıt de la resurrection, devenu prıimordial. En realıte, l’auteur na pas
de peıne - montrer YQUuC CCS theologies n expriment pas la pensee de l’Apötre.Cependant LOUS devons tenır compte, Car elles posent des questions quıaujourd ’ hui sont inevitables. L’annonce actuelle de la resurrection do1it eviter
les manıeres de parler quı creerajent des malentendus suJet du Vral SCHS de
la resurrection. 1le doıt cependant etre maıntenue ans Oute Son integrite,
malgre SO caractere scandaleux POUTF les Atheniens de tOUS les temps. D’ailleurs
le INCSSaSC de la resurrection correspond L’attente d’une parole quı dıse qu«C
«Dieu est vıyant>.

Recife (Bresil) (‚omblıin

Lehmeier, Ludwig, SV T’he Ecclesial Dıimension 0} the Sacrament of
Penance from G‚ atechetical Point OT V1e7%0) San Carlos Publications,
Series Religion, Ihe University of San Carlos/Cebu City, Philip-
pines 1965, brosch SS

Jrotz des englischen Jıtels trugt der deutsche Verfassername nıicht; handelt
sıch WI1eE schon dıe erste Seite der Kınleitung zeigt, eın Buch, das aAaus der
deutschen Seelsorgeerfahrung des Erstbeichtunterrichts und der Kinder- und
Jugendbeichtpraxis erwachsen 1st. Allerdings hat der Vt diese Ersterfahrung
ın seiner Tätigkeit auf den Phılıppinen vertieft un: als analog empfunden.
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Der LCUC Weg gemeinsamer Bußfeiern, zunächst in Frankreich versucht un! dann
1n Holland systematisch erprobt, scheint ıhm einer Lösung entgegenzuführen, da
ja dıe allgemeıne Krise 1n bezug auf die Admıinıiıstration der Beichte nıcht 1mM
menschlichem Ungenügen lıegen scheint, sondern 1n der gangıgen Seelsorge-
praxıs selber gruündet. ILLEHMEIER begnügt sich ber nıcht damıt un! dıes ist
dieser Studie besonders dankbar hervorzuheben ıne solche geme1inschaft-
lıche Feier einfach VO pädagogisch-psychologischen Gesichtspunkt her recht-
fertigen, sondern iragt, ob eiwas auch theologısch verantworten se1

Ausgehend VO  - der ekklesi1alen Diımension der Sakramente überhaupt unter-
sucht daher den Doppelaspekt (personal und sozlal) der Sunde un: begründet
Aaus dieser zweifachen sozıalen Verwurzelung des Bufßsakraments dessen funda-
mental ekklesialen Charakter, namlıch als auf dıe STEIS auch die Gemeinschaft
belastende Sunde bezogenes SOW1e als irchliches Sakrament. Diese Sıcht wird
zunachst hıstorisch entfaltet: neben der Diskussion ın der klassıschen Sakramenten-
theologie kommen hıer Ansıicht der Urkirche, der Väter, der Scholastik biıs ZUT

Theorie 1m Zusammenhang miıt der Frage nach der Kıirchengliedschaft ın der
Enzyklika Mystıcı Gorporis /AUER Sprache. Anschließend wırd unter besonderer
Bezugnahme auf den lıturgischen Aspekt die heutige Fragestellung aufgerollt.

Damıt ist das theoretisch-theologische undament gelegt, auf welchem iıne
Anleiıtung für 1nNne adaquate Bußsakrament-Katechese autbauen muß, wobel dıe
Unterweisung der Eltern der unterrichtenden Kinder ebenfalls mitberücksich-
tigt ist Das letzte Kapıtel, das 1n vier Anhängen mıiıt schon praktisch erprobten
Formularen erganzt ist, wıdmet sich schliefslich der eigentlichen lıturgischen Buß-
feier.

Irotz dieser SCHNAUCH Analysen, dıe übrıgens dank guter Regiıster und kurzer
Zusammenfassungen Schluß der jeweıligen Kapiıtel leicht zuganglıch sınd,
bleıbt das Urteil LEHMEIERS AuSSCcCWOSCH: diıe Ohrenbeichte so11 nıcht abgeschafft,
sondern durch die gemeınsame Form erganzt werden (allerdings SICIS mıt Er-
teilung der sakramentalen Absolution), nıcht LU W1e bısher ın asu necessıitatıs,
sondern auch dort, sich, WI1E bei Kindern, nıcht eigentlıche J odsünden
handelt. Neben der sorgfaltigen Untersuchung weiß INa  - dem N4 für dıeses
ausgcwogene Urteil ebentalls ank

Luzern Franz Furger

Navascues, Marıano: Valores educatıvos comparados de la radıo, 2NE
Amierica Latına. Secretariado Ep1iscopal/Barquisimeto ene-

zuela) 1965; 9257
L’ımportance des techn1ıques de diffusion PDOUT la promotıon des IN4asSsSes illet-

trees des reg10ns developpement n’echappe NC, Une evangelısatıon
authentique doıit necessaiırement aller de paır VEC une promotion humaıne
integrale. ela est Vral surtout POUT l’Amerique latıne, continent so1-dısant
catholique, dont peıne la moıtıe des 240 millions d’habitants savent lıre ei
quı ont ıen davantage besoin d’&vangelisation QJu«C de sacramentalısatıon, pOUr
echapper danger du folklorisme, de la superstition et de la magıe.

L/’auteur, chanoıine tiıtulaire de la cathedrale de Barquisimeto (Venezuela) et
directeur dıocesaın de Carıtas, est docteur theologıe (Universidad Javerıana,
Bogotä) et Liıcencıe sScC1eNCES polıtıques ef soclales (Louvain). On est frappe
par L’abondance des materı1aux reunıs et Dar l’ampleur de Lintormation. L’ouvrage
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U  SQ enrich; par de nombreux tableaux statıst1iques, quı permetient uUu1llc Orıen-
tatıon rapıde et des cComparalsons suggestives. Lie chapitre est entierement
consacre probleme de L’education de ase Venezuela S  9 quı de
tOuUs les PaysS sous-developpes du monde Compte proportionnellement le plus grand
nombre de telespectateurs

Münster Werner Prombper

Parpert, Friedrich: Der monastısche (redanke. Ernst Reinhardt-Verlag/
München-Basel 1966; 143 S Ln 1 ‚ 9 kart 1 1,—

Der bekannte evangelische Theologe schreibt hier keine Geschichte des Mönch-
tums Gewiß gibt einen Abriß über dıe historischen Verwirklichungen des
monastischen Gedankens VO  - der Frühzeit des Christentums bıs ZUTr Reformation,
VOon der Reformation bis den Anfängen des Industriezeitalters und der
„monastischen Erneuerung“ iın der evangelischen Kırche 1n den etzten füunizıg
ahren Doch dem Vt geht die Idee, die Darstellung, da: das
Monastische den größten Gedanken der Menschheit gehört und nıe untergeht.
Er spricht VOI verschiedenen Möglichkeiten monastiıscher Formbildung. Da haben
WIT einmal die Klöster mıt ihrer stratffen Ordnung; Basılıus un Benedikt werden
besonders genannt. Auch außerhalb der klösterlichen Mauern ist der monastische
Gedanke wirksam als 1n der Welt geübte Askese. Ihr begegnen WITr ın dem
besonderen Lebensstil VO  — abgesonderten Gemeinschaften und Sekten. Der
monastische Gedanke ist groß, daß auch als KEıinzelstreuung auftritt, WIT
hnden ıhn dort, Großes geschalfft WIT: 1n der Kunst, 1in der Technik, be1 tast
allen bedeutenden, gottbegnadeten Männern.

Der Vf wendet sıch bewulßfßt 1L1UT evangelische Christen. Irotzdem brıngt
für alle iıne Menge Erkenntnisse und Anregungen. Man vermiı6t ıne

starkere Akzentulerung des ökumenischen Gedankens. SO wiıird z. B das katholıi-
sche nachtridentinische Mönchtum überhaupt nıcht erwahnt. Die Ostkirche wiıird
nıe genannt. Es ware doch interessant, die gegenseıltige Befruchtung und DBeein-
Iussung zwıschen getrennten Christen aufzuzeigen, den stummen Dialog, der
hier stattgefunden hat und noch stattfindet. DBe1 der Lektüre kommt einem
katholischen Mönch ZU Bewulßstsein, wıeviel Gemeinsames WITr doch haben.
Der monastısche Gedanke durchzieht die I Christenheit. Seine Waiırkkrait
iıst gerade heute, 1mM Zeitalter der Vermassung, fruchtbar. Er ordert iıne christ-
lıche Erneuerung auf der Grundlage asketischer Lebenseinstellung.

aracas Vaıtalıs Friessenegger OSB

ennhofer, Friedrich Bücherkunde des Ratholischen Lebens. Biblio-
graphisches Lexikon der relıg10sen Literatur der Gegenwart. Nachtrag
1960—65). Verlag Brüder Hollinek/Wien 1967; XI 243 5., OS 330,—

Ein erster and S erschıen 1961 Alle iunf re 111 der Verlag
Nachträge diıeses Katalogs katholischer Veröffentlichungen 1mM deutschen
Sprachraum herausbrıngen. Man ertährt nıchts über diıe Bearbeiter der VCI-

schıiedenen Rubriken, ın denen nıcht selten Wichtiges mıiıt Belanglosem VeCeI-
miıscht wırd. Miıt wertvollsten dürfte der Anhang Schriftenreihen 210—230)
se1in, obwohl unvollständıg ist Es fehlen z. B die m1issionswissenschaftlichen
Reihen VO  - Schöneck, die Ergänzungshefte den Studıen UN: Mıtteiulungen

Geschichte des Benediktinerordens (München), Im Rahmen der 1 hematıik
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E Zeitschrift sei auf die tichworte China, Charles de Foucauld, Islam,
Mission, Priesterbiographien, Religion, Religionssoziologıe verwliesen. Die
Auswahlkriterien für den Beitrag Mıssıon (zweı Seiten) sınd aum erfindlich.

Aus der Fülle der Druckfehler se]en einıge angezeıgt. Es mu{fß z. B heißen
Banneux (statt Banneaux, VIN); Leclercq (statt Leclerg, 2 9 170); Dellepoort,
Jan (statt Delleport, Jean, 2)7 De Smedt (statt Smedt, de, 41, 113, 241);
Gorree (statt Goorree, 45); Henriı Hurvelin (statt Henry, 45); Spellman (statt
Spellmann, 168); Miıtleid (statt Miıttleid, 169); Harıng, Macht und Ohnmacht
der Relıgion (statt Religionen, 177 Bu1jJs (statt Bu]1s, 130); Akkommodation
(statt Akkomodatıon, IS 226):; Dienerinnen (statt Dienerin) hne ohn
Schmeing (statt Schmeeing, 131); Munster: Aschendorff (statt München, 131);
Societatis (statt Soclatatis) Verbı Dıviını 132 Jenggara (statt Tengera, 132
Linus (statt Lunis) Grond 178) Zanartu (statt Zanartu, 213): Rı  e  tit (statt
Retif, 214); Bars, Henrı (statt Henry, 215): Douillet, Jacques (statt Jacque, 215);
Amıiot, Franco1s (statt Francoı1s, 215 uo), Lou1s de Bazelaıre (statt L.u01s
Bazelaıre, 215); Bergoun10uXx, Frederic (statt Frederik, 216); 1 homas VO  - Aquın
(statt Aquın, IThomas VON, 218) Newman, Summe christlichen (statt chirstlichen)
Denkens (218); Sudbrack (statt Sudback, 225 Kleineidam (statt Kleinadam,
DL ZL20905 viermal, 236); Walberberger (statt Walbergerger) Studien 226
dialectique platonıcıenne (statt platınıcıenne, 2927); Nell-Breuning (statt Nell-
Breinung, 292[ competentes (statt compenten(tes, 298); Pe-trus (statt Pet-rus,
229); Meditationen (statt Medidationen, 229), eIC eic

Münster Werner Promper

Schamon1i1, Wiılhelm Die ahl der Auserwählten. Verlag Ferdinand
Schöningh/Paderborn 1965; D kart 4,60

Miıt einer durch das I1 Buchlein hindurch deutlich spürbaren pastoralen
Absicht greift SCHAMONI dıe traditionelle theologische Streitfrage nach der Zahl
der Auserwahlten nochmals auf. In schlichter, ber eindringlicher Weise behandelt

zunächst einıge Aspekte der Prädestinationslehre un! begründet dann seıne
Auffassung VOonNn der ahl der Auserwählten mi1t Texten des Lehramtes, der
Iradıtion un: der Heiliıgen Schrift. Nach Auskunft der Schrift und der ber-
lieferung ol der größere el der erwachsenen Menschen Getauften und
Nichtgetauften verlorengehen, ber 1n HE1 eıt dulde das Lehramt der
Kirche die Auffassung, da: dıe ahl der Geretteten größer se1 als dıe der Ver-
dammten, während eindeut1ıg häretisch se1 9 dıie ahl der Geretteten
se1 bei weıtem größer als die der Verdammten (Entscheidung der Index-
Kongregation AaUS dem Jahre E

Doch können die Darlegungen un Belege VO:  } SCHAMONI nıcht recht uber-
ZCUSCH, Gewiß wırd eın gläubiger Christ leugnen, daß die Botschaft des
Evangeliums ernst ist und den Menschen VOTLT 1ne radikale Entscheidung stellt.
Es mogen auch einıge Stellen des Neuen Testaments in gew1ssem 1nnn VO  $ der
ahl der Auserwählten sprechen. Aber auf dıe abstrakt un! dazu noch über-
spitzt formulierte Frage aßt sıch weder Aaus der Schrift noch durch theologische
Überlegungen ine Antwort finden. Zudem Jaßt sich zumıindest 1ın der CN-
wartıgen Situation das Problem des Unglaubens nıcht auf das moralische
Versagen der einzelnen reduzıeren und dadurch lösen, dafß 1980708  - den Menschen
die Hölle heiß macht, S1e ZU Glauben un ZU  e Kirche zurückzuführen. In der
Mıiıtte des Christlichen sollte nıcht das individualistische „Rette deine Seele!“
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stehen, sondern dıe Hoffinung für die Welt un! die daraus sıch ergebende Sen-
dung des Christen und der Kirche.

Munster Ludwig Rüttı SMB

Schmauch, Jochen Herrschen oder helfen? Kritische Überlegungen ZUrTr

Entwicklungshilfe. Verlag Rombach/Freiburg ı. B 1966:; DEn D, Ln
D} 30,—

Le probleme de l’aiıde developpement est de CCUux quı commencent
soulever le plus de Controverses. Le papc Paul VI vient-11/ pPas de declarer
dans V’encyclique Populorum Progressio Yue c’etait le probleme soc1ı1a|l de nofire
epoque? L’auteur montre comment la distinction entre developpes et SOUS-

developpes prolonge et reprend les vieilles dıstinctions classiques ans la
cıvalıses ei non-Ccıvılıses, eitc. Par consequent, le developpement est I
cıvıilıises et non-cıviılıses, eic Par consequent, le developpement est N
mOouvemen unılateral quı des developpes Vers les non-developpes. Ce VC-
ment est accompagne d’une certaıne prıse charge quı est aUSsı un torme larvee de
domination. En realıte, les problemes de la faiım, de l’expansıon demographique,
de l’analphabetisme, du pauperisme mettent question la siructure des relatıons
internationales. suffit pas de TOSTAMME d’assistance. I1 faut Frevolr tout le
rapport entre natıons riches et natıons PAauVTICS, Le natıonalısme quı developpe
dans les Pays du Tiers-Monde exprime Ia Conscıence d’une injustice inter-
natıonale. La pauvrete generalisee, Sn  etat de pauvrete dans lequel demeure unc

grande part de l’humanite rencontre pas de motivations suffisantes chez les
payS industrıialıses POUTF qu on lutte contre elle Le developpement des natıons
industrialisees s’en accommode. "auteur rattache le comportement actuel des
natıons industrialisees la volonte de Ppulssance du monde occıdental quı cherche

realiser de manılere egolste SCS PTODTICS proJets. ”’auteur s inspıre de la
philosophie et de la crıtique des auteurs europeens. Dans les pays sous-developpes
exıste une abondante lıtterature quı confirmeraijit 1en des pomınts de VUuC

developpes ans livre.
Recife (Bresil) Comblın

Semmelroth, Otto / Zerwick, Maxımilian: Vatıcanum IT über das Wort
(Gottes Stuttgarter Bibelstudien, 16) ath Bıbelwerk/Stuttgart 1966;
05 S 5,50

Die Stuttgarter Bıbelstudien haben 1n den etzten Jahren viel dazu beigetragen,
das Interesse Gottes Offenbarung und Wort wecken, beleben un!:
lenken. So ıst natürlich, dafß e1in Heft dieser Reihe der Konzilskonstitution
ber das Wort Gottes gewıdmet ist Es bietet uls den lateiniıschen ext der
Konstitution, ine Übersetzung, ine Einleitung und eınen Kommentar, dem in
dieser Besprechung NSCIC besondere Autmerksamkeit gelten soll Die Namen
der Verfasser burgen schon für Sachlichkeit un! Präzisıion. (OTToOo SEMMELROTH
hat als Konzilsperitus den ext selbst mitgestaltet. MAXIMILIAN ERWICK hat als
Professor des Papstlichen Bibelinstituts das Werden der Konstitution AUS nächster
Nähe verfolgen können. Die Herausgeber betonen, dafß eıinen „Kommen-
tar der ersten Stunde“ geht, der Iso seine Vor- un! Nachteile hat

Die Konstitution ist 1n dıe Gesamtthematik des Konzıils eingeordnet. Die
Kirche, die 1mM Konzil einer Selbstdarstellung kommen will, MUuUu sıch not-
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wendigerweıse die Frage nach iıhren Quellen, der Uffenbarung Gottes stellen.
hne mıiıt der Iradition brechen, 111 die Konstitution NECUC Akzente setzen.
Die Kirche mul 1m Dıalog mıt UuUNscCTeEeTrT eıt trüher vernachlässıgte Punkte ihrer
tradıtionellen Lehre 1ın den Vordergrund rücken. Die Konstitution umfaßt eın
breıtes Programm. Sie wıdmet der Wesensdarstellung der Offenbarung iıhr
erstes Kapıtel und behandelt ann dıe Weitergabe dieser Offenbarung durch
Schrift und Überlieferung. Das Heflit erweıst, WIE alle se1ıne Vorgänger, dem

seinen Glauben besorgten Christen einen großen Dienst.
GatzweilerAalst (Belgien)

p1Cd, Ceslas Der Ghrist, WE Paulus ıhn sıcht (Vie morale ef
TIrıinıite Sainte selon Saint Paul) Das sıttlıche Leben des Christen 1M
Zeichen der Dreifaltigkeit (Eıne paulınische Moral) Rex-Verlag/Luzern
1966; 12585 S lamıniert 5,00

Pater Ceslas SPICQ wırd ohl den meiısten bekannt sSe1in durch se1ın
Hauptwerk, iıne umfangreiche Studie ber den neutestamentlichen Zentralbegriff
der Agape, der christlichen Liebe. Sein Kommentar den Pastoralbriefen dürifite
uch vielen nıcht unbekannt se1n. Das hiıer vorgelegte Werk 111 keine wWw1issen-
schaftlıche Untersuchung se1nN. Es sol1] dem geistlichen Leben dienen. Ks ıst ine
Betrachtung des christlichen Lebens anhand der paulınischen Literatur. Unser
chrıstliches Dasein muß siıch als Antwort auf 1nNne Initiative (sottes ın Christus
Jesus durch den Heiligen Geist erweısen. Die christliche Lebenshaltung wırd
nıcht Aaus dem Naturgesetz erschlossen, sondern wurzelt tief 1mM Leben Gottes,
welches uns 1mM Gesetz Christi geoffenbart wırd Die einzelnen Betrachtungen
siınd mıiıt reichen J extzitaten Aaus den Briefen des Völkerapostels ausgestattet.
Als Professor für neutestamentliche Exegese burgt der Verfasser füur die
wunschenswerte exegetisch-theologısche Grundlage se1nes Werkes. Als ehemaliger
Moralist, bleibt immer wıeder ausgerichtet auf das konkrete Leben des Men-
schen uUNsSCcCICT Tage. urch dıe Übersetzung macht Holzherr OSB dem
deutschsprachigen Publikum eın Werk echt christlicher Erbauung zugänglıch.

Aalst (Belgien) arl (G(Gatzweıler

Zenetti, Lothar Heiße E1IsEN Jazz, Spirituals, Beatsongs, Schlager in
der Kirche Pfeiffer-Werkbuch, 50) München 1966:;: 3929 S 12 Kunst-
drucktafeln, kart 12,80

Eın gut redigılertes fesselndes Buch ZUT rechten eıt er diıe naéhkonziliare
Erneuerung der lıturgischen Kıiırchenmusık. Man muß dem weıithın bekannten
„Jazzkaplan“ Lothar ZENETTI, dem Vertasser VO  - Peitsche UN Psalm und -
folgreicher pastoraler Jugendschriften dankbar anerkennen, dafiß D dıe nicht
enden wollende heiße Diskussion ZU sachkundigen Gespräch geformt hat

Als schier randvoll gefülltes, echtes Diskussionsbuch umgreift einen eıt-
1A4AUI1 VO:  } Jahren bıs 1n dıe zweiıte Hälfte des bedeutungsvollen res
1966 un! belegt mıt lıterarıschen Zitaten, pOS1t1V der negatıv gewertet, die fast
unubersehbare Fülle der Meinungen VO  - Liturgen, Pastoraltheologen, Professoren
und Liebhabern der Kirchenmusik, VO  - Organisten und Komponıisten, ferner VOo

Veranstaltungen jeglicher Art VO  — „Jazzgottesdiensten”. Wie auf dem Unter-
grund des Werkes ist als bedeutungsvolles Ereignis erkennbar die Tagung der
„Werkgemeinschaft 1ed und Musik“ 1n Altenberg VO  - bıs Januar 1966
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Ihr Thema autete: „Jazz ıIn der Kirche”. Behutsam hat daruber Werner BRÜNING
berichtet 1n Unsere Seelsorge (Münster, Februar 1966 Nr. LE Seite
Wissenschafttlich versierter und kritisch schärfer analysıerend nımmt der VCI-

gleichende Musikwissenschaftler Rochus HAGEN dıe Referate dieser Tagung unter
die Lupe ıIn seinem hervorragenden uche Jazz ın der Kırche (Stuttgart 1967

34— 49
Um dıe vielschichtigen Probleme ZUT Diskussion führen, orjentiert ENETTI

zunachst mıiıt S5achartikeln, 1n denen selbst ber das W esen des christlichen
Gottesdienstes, über dıe Liturgiefähigkeit des modernen Menschen, ber die
Geschichte der Kirchenmusik und ber dıe kirchlichen Rıichtlinien intormiert.
Als sachkundige Miıtarbeiter iınformiıeren weıter ın Spezialabhandlungen: der
Dozent Johannes ÄENGENVOORT über dıe Kontrafaktur fruher un heute,
der Dozent Peter KRAMS uüber Kirchenmusik un!' Seelsorge, der moderne
Komponist olf RIEFHM uber moderne Musıik, Dieter I RAUTWEIN berichtet ber
dıe neuzeitlichen Versuche 1ın der Gottesdienstarbeit be1 der evangelıschen Jugend.
Daß sıch ZENETTI die Informationen über das Was Jazz eigentlich ist, über das
Phänomen der Negro-Spirituals und Gospels, über Beatsongs und auch ber die
Negergottesdienste in Amerika 1ın mehreren Kapiteln selbst als heißeste Eisen
ZUT Aufbereitung der Diskussionsbasis eigenverantwortlich vorbehält, obwohl

eın wıssenschaftliıch geschulter Fachmusiker ıst, darf seiner reichen Spezlal-
erfahrung &S  I1 hıngenommen werden. Als Diskussjionsleiter spricht seıne
objektive Haltung deutlich AQUus „Man moöge auch alle und manchmal sechr
kritischen Worte 1n diesem uche verstehen, dafß S1e ernsthafte Anstren-
SUNSCH VO  - unbeschwertem Drauflossingen, das chte un! wahrhaft Mutige VO  —

aller modischen Obertlächlichkeit un Verfälschung scheiden versuchen“ 156)
Die sachliche Nüchternheıit, frei VO  — jeder Anımosıtat un! jeder Diskreditierung,
miıt der jeweıls kritische Ergebnisse herausgestellt werden, ermöglıcht, daß
dieses Bu: auch weıterhin 1ın der nıcht enden wollenden Dıskussion Wert behält.
Die Darstellung bleibt auch dann noch objektiv, als w1e e1ın Blitz AUS heiterem
Himmel 1m Mai 1966 der Kardinal-Erzbischof Josef Frings un: eın wen1g spater
die Deutsche Bischoftskonferenz offiziell erklären: „Solange dıe Liturgiefähigkeıit
eıner Musık miıt Jazz und jazzähnlichen Elementen noch ungeklärt ist, sınd
Kxperimente dıeser Art für dıe Eucharistiefteier nıcht gestattet. KExperimente
bei anderen Gelegenheiten unterliegen der Aufsicht des Ordinarius.“ Neuerdings
mußte diesem „Sancta sanctıs“ noch aus dem Schreiben des Vorsitzenden des
Consiliums, des Kardınals 12C0mo Lercaro, die Bischofskonferenz aller
Länder hinzugefügt werden: „Es ist überdies nötıg, e Prinzıpilen der Heılıgkeit
und Würde, welche die Kirchenmusik VO  - Gresang und Instrumentalmusi anderer
Art unterscheidet, unverletzt wahren. Alles, W as profan wirkt, ıst VO  —$ heıiliger
Stätte verbannen. annn Jazzmusık heute nıcht ZU) Repertoire lıturgischer
Musik gezahlt werden“ (Lıturgisches Jahrbuch | Münster Heft, 187)

Wenn auch diıeser Entscheid, der sechr umsichtig abgefaßt ist und immerhiın
wenıgstens eın „Noch nıcht“ bedeutet, e1InNn wenıg als „durch massıven
ruck hauptberuflicher Kirchenmusiker entstanden“ 168) ZU Kenntnis SC-
OMMEeEN ist, gewollt der ungewollt WCCTI wollte ENETTI be] seliner jiebens-
würdigen Behutsamkeit verargen” ühren dıe Ergebnisse der Dıskussion VO  -

selbst, WEn S1Ce auch leider hier nıcht Punkt tuüur Punkt genannt werden sollen,
dıiıesem ‚Noch nıcht liıturgiefähig!” Denn 1m hor der Fachkundigen wıegt

das Wort VO  ; SCHMIDT- J00S ber den „Hänschenklein- Jazz“ der VO.

Jazzexperten Hans Joachım DBERENDT: „Aber, das Nıveau senken?“ 183) un!
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„Verschnulzt doch nıcht die Meßfeier“, „Jazzgottesdienste S1N: eın einz1ıger
Krampf”, „das ıst üble Rattenfängerei‘“ schwerer als das iırgendeıines Jazzfans.
So ware dıe 1LLUT historisch fundierte Kontrataktur VO  } Dr. Johannes ÄENGEN-
o  T’ weil keine Werke des Jazz datür vorliegen, ergebnislos eNNeEN. Die
Schlagertaufe mußte als nıcht erfolgverheißend verbucht werden, weıl der „An-
spruch des Evangeliums auf den kleinsten Nenner gebracht” selbst nach Pfarrer
HEGELE nıcht genugt 131 Negro-Spirıtuals und Beat-songs mußten 1mM Ergebnıis
miıt der Begründung iwa VO  w D. Dr. Joachım BECKMANN abgelehnt werden:
„Jede Musık kommt Aaus bestimmter Geschichte, ist einer Kultur entwachsen un!|
annn nıcht hne weıteres übertragen werden 1n iıne SanıZ andere Kulturwelt

Das das ENETTI dem Leser anbıetet: „n (Gottesdienst 1n
Formen, der nıcht mehr Glauben, mehr Engagement, mehr Anstrengung abver-
langt, ist kein wirklicher Schritt nach vorn“ 157) dürfte hıer w1e äıhnlichen
Stellen ohl nıcht poımintıert se1N.

Damıt ine sachlich begründete Überzeugung füur das deutsche Kirchenvolk
entstehen kann, dıe das „noch nıicht liturgiefaähig” der Bischöfe bejaht un Jazz
un! Negro-Spirıtual als Erneuerungsmöglıchkeit ablehnt, wurde dem Buch
noch e1n Kapıtel ber die wesentlichen Unterschiede der europäischen Musik-
tradıtıon der anderer Kulturen hinzuzufügen se1n, ferner als Rückblende
Are kirchenmusikalischen Bestimmungen der Kırche, dıe dıe höchsten Anforderun-
SCH der Kunst, der Heilıgkeit un! Universalıtat betonen. W arum sollten CUCIC

Musikformen den Eingang 1Ns Heıilıgtum eichter finden, als twa das deutsche
Kirchenlied gehabt hat, das sich heute als ZU größten eıl lıturgiefremd
erweıst, weıl wen1ig der Liturgie selbst entwachsen ist. Die kirchen-
musikalische Erneuerung kann damıt 1U ıIn Zukunft unter dem zwingenden
Motto stehen: VonderLıturgre selbst aus!

Hiltrup Wilhelm Tegethoff MSCG

EIN  IE BÜCHER
In der ZM gelangen 1n der Regel 1U Publıkationen m1SsSs10ns- und rel1g10ns-

wissenschaftlicher Art ZUX Besprechung. Andere Schriften, die be1 der Redaktion
eingehen, werden lediglich kurz angezeıgt.
Auferweckung “O ode Aus Heiligsprechungsakten übersetzt VO  3 Scha-

Auslieferung: Buchhandlung Brune/5789 Bıgge; 1968, 128 S 2,80
Defourny, Jean, 1ICM De necessıtate certitudinıs moralıs 1ın cautionıbus

aequipollentibus e T'he a;  an Missıonar y Bulletin 19, 1965, 496—5304,
577—583, 604 644—727).

Groß, einrich: Kleine Bıbelkunde ZU' Alten Testament Schriften ZUTT

Katechetik, Kösel-Verlag/München 1967; 131 S kart S,50
Jung, kmma: Anımus UN Anıma. Rascher- Verlag/Zürich 1967; 109 S, O,— .
Kapelrud, Die Ras-Schamra-Funde und das Ite Testament. Ernst Reıin-

hardt Verlag/München 1967:; O1 S, kart. 730
Köhler, Hans: Theologische Anthropologıe. Dıie biblische Sıcht des enschen

un!' der Mensch der Gegenwart, Ehrenwirth-Verlag/München 1967; 128 S 9
14,50

Anschriften der Miıtarbeiter dıeses Heftes: O ERIKA UNnNGER-DREILING T
(Nachlaß-Verwalterin: FKlisabeth Kiefhaber, Karmeliterplatz 1’ 1020 en)
Prof. Dr JOHANNES BECKMANN SMB, Torry, 1700 FTiboure rof.
Dr JOSEF GEORG ZIEGLER, 6501 Fınthen, Budenheimer Straße 59
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HUNDERT EISSE

vVon Dr Fridoliın Rauscher

In diesem Jahre 1968 sınd hundert a  re VErSANSCNH, seıt der amalige
Erzbischof VOIL Algier und spatere Kardinal Charles Allemand LAVIGERIE
dıe Gesellschaft der ate gegründet hat Die Weilßen Vater
dürfen Aaus diıesem nla mıt Recht auf ihre Stellung un! Leistungen im
Mıissionswerk Afrıkas hinweisen. ber darın wiırd sıch das ubılaum
nıcht erschöpfen; wırd ıcht in einer rüuckblickenden glanzvollen Selbst-
darstellung bestehen. Die Geschichte der etzten Jahrzehnte offenbart mıt
harter Nüchternheit, w1e ungesichert meßbare KErfolge sınd un: w1€e uUNnNan-

gebracht darum jede orm VO  - Irıumphalismus in der piılgernden Kırche
ist. Jubiläen dieser Art, das noch ZU Leistende das schon Erreichte bei
weıtem übersteigt, zwingen mehr ZUTC Selbstbesinnung un: mahnen die
jubılıerende Gesellschaft, sıch nach den Grundsätzen un der Vision des
Stifters eıner ehrliıchen Selbstprüfung unterzıehen, nıcht zuletzt auf
Grund dessen, Was das Vaticanum 11 er die Ordensgemeinschaften 1mM
allgemeinen und über die Missionsinstitute 1m besonderen ausgesagt hat
Dıiıe Weißen Väter haben das 1in langwierigen vorbereitenden TOVINZ-
beratungen DA Generalkapitel und auf diesem selbst in wel ausgedehn-
ten Sessionen des Jahres 967 iın ehrliıchem Bemühen tun versucht.
Im folgenden soll nıcht eın üuckenloses Bıld dieser ersten hundert re
und der darın geleisteten Arbeit geboten, sondern VOoOr em dıe Eıigen-
art der Gesellschaft aufgezeıgt und ın den ursprünglıchen Zusammenhang
m1t dem C harısma des Stıfters geste. werden. Zuvor einıge Bemer-
kungen.

Diıie Gesellschaft zahlt ZUTrE eıt 3090 Patres und 570 Bruder 1n 590
Kommunitäten 1n Afrıka un 103 1ın Kuropa un: Amerika. Ihre Miıtglie-
der arbeiten ın 59 Diozesen Afirikas:; damıt stehen dıe Weißen Väter
erster Stelle ET in Afriıka mı1ıssıonıerenden Gemeinschaften. Die Ar-
beitsfelder lıegen in den Staaten Algerien, Tunesien, Malı, (Gummea,
Öbervolta, ana, Nıgerıl1a, Uganda, Rwanda, Burundil1, Kongo-Kinshasa,
Tanzanıa, Zambıa, alavı un: 1n Mosambik:;: seıt neuestem sınd S1C auch,
auf ausdrücklichen Wunsch des jetzıgen Papstes, ın Abessinien un schon
seıt 878 In Palästıina, jeweıls ZUT Heranbildung elnes einheimischen
Klerus.

Die Weißen Väter sınd 1ıne exklusive Missionsgesellschaft und, VOoONn
dem spezıellen Werk In Palästina abgesehen, 1988088 in Afrıka tatıg. Ihr
eigentlicher Name lautet: „resellscha der 1ssionare VO  } Afrıka“:
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des weıißen Gewandes, das sS1E VO  \} den Arabern Nordafrikas über-
nahmen, werden s1e gewOhnlich „Weiße Väter“ genannt.

Kirchenrechtlich sınd dıe Weißen Väter i1ne Gemeinschaft VO  ; Welt-
prıestern und La:enbrüdern. Die Mitglıeder legen keine Gelübde ab,
sondern verpllichten sich durch den Missionse1id dem Werk 1n Afrıka 1m
Kahmen des Gehorsams und des gemeinsamen Lebens. Von den 3660 Mit-
glıedern stehen 2600, also iwa 1m direkten Missionseimsatz ıIn
Afrika.

Der Stifter un seın C(;harısma

Das (C'harısma eINESs Ordensstifters erschöpit sıch ıcht in der Gründung
einer Ordensgemeinschaft, wirkt weıter 1n seıinen Grundsatzen
un 1n der Kıgenart seıner Gründung, ın den Einzelmitgliedern w1€e in
der Gemeinschaft. Geist, Charısma un Vorbild des Stifters pragen das
geistige Antlıtz W1€e auch das Wirken einer Ordensgemeinscha{t un MUS-
SCH darum immer wıeder studiert un betrachtet werden. Das Ordens-
dekret spricht VO  - der Notwendigkeıt, „den Greist un die eigentlıchen
Absıchten der (Gruüunder w1e auch dıe gesunden Überlieferungen, dıe —

Sammen das Erbe jedes Institutes ausmachen, getreu ertorschen und
wahren“

Andererseıts ist das Werk eines Ordensstifters nıe alleın se1ın Werk
Jede Neugründung ersteht AUuS dem Charısma eines wachen Christen, der
dıe Bedürfnisse un Möglichkeiten seiner eıt versteht un: danach han-
delt Es ist aber auch immer eın Zusammenspiel menschlichen Wirkens
und göttlıcher Anregung. Versuchen WITr kurz, dieses Ineinanderspiel
göttlıcher Anregung un menschlıcher Bereitschaft und Wachheait heı
Lavıigerıe aufzuzeigen

Lavıgerie War Professor für Kıirchengeschichte. ber die Lehrtätigkeit
befriedigte ih: nıcht Nach kurzer eıt wurde miıt der Leitung des
„Werkes für dıe christlıchen chulen 1m Orient betraut un reiste selbst
nach dyrien, die Hılfsaktionen für dıe dortigen bedrohten Chrısten

leıten. Es war seıne erste: Wenn auch L1UTr vorübergehende direkte
Berührung mıt der Welt des slam; S1C enugte aber durchaus, ih VOoON

dessen unversöhnlıcher Haltung und expansıvem Drang überzeugen
un: mıt tiefer orge dıe VO siam bedrohten Völker erfüllen
ber auch diese 1ın hoöchstem Maße erfolgreiche Tätigkeit WAar 1UI iıne
Ep1isode Er wurde bald dıe römische Rota un die Kongregatıon für
dıe orjentalıschen Rıten berufen, zugleich aber der französischen Botschaft
beim HI1 Stuhle zugeteılt. ine glänzende Lautfbahn 1im Diıenste kirch-

Perf. CGar.
Vgl Fr RAUSCHER, Die Mıtarbeıt der einheimischen Lazen Apostolat ın

den Miıssıonen der Weißen Väter (Münster 13—18, 1m folgenden zıtiert:
Miıtarbeit
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lıcher Diplomatie schien angebahnt. Lavigerie war jedoch eigenwillig
und aufrecht, als dafß sıch da hätte wohlfühlen können. Wieder NUur
1E Kpısode Er wurde der französischen Botschaft unbequem un! 1563
ZU Bischof VO  - Nancy ernannt. Damit schiıen se1ın Leben in feste Bah-
11  — gelenkt

Er War kaum dreieinhalb TE in seinem mt, als der entscheı-
dende Kuf erfolgte, un: ZWAaTr VO  — Menschen, die sehr iırdısch un polıtıs
dachten un! nıcht ahnen konnten, welchen Stein S1e damıt 1Ns Rollen
brachten, und dıe, als S1C ahnen begannen, die eingeleıteten chritte
rückgängı1g machen suchten. Auf Vorschlag des (GGouverneurs VO:  e Alge-
rıen, Mac-Mahon, wurde Lavıgerie dıe 10zese Algıer, eben ZUr. LrZ-
dıozese erhoben, angeboten. Das Angebot kam für Lavıgerie vollkommen
überraschend, ıcht wenıger überraschend dıe schon iolgenden lage,
dem November 18606, erfolgte Zusage Lavigeries. Seine Freunde
begriffen seıne Kntscheidung nıcht; INnan sprach VO  $ unüberlegter egel-
sterung, auch Von ehrgeizigen Plänen, bis Lavıgerie dıe tieferen Gründe
SeINES Schrittes otftenbarte. Ihm ging iıcht ehrgeizige ane, SOMN-
dern 1ne Sanz LCUC Lebensaufgabe, den Begınn des Apostolats
unter den Mohammedanern Nordafrikas. Sein Blick gng noch weiter:
„Algerien“, schrıeb einen Freund, der seine Entscheidung ıcht
verstehen konnte, Aist NUur das Tor diesem ungeheuren Erdteil mıiıt
seinen 200 Miıllıonen Menschen. In das Innere dıeses Kontinents IMNUu
INa  - dıe Missıonsarbeit tragen: ® Ahnlıch bemerkte iın seinem AD
schıiedsschreiben den Klerus Von Nancy, (rott moge das ÖOpfer anneh-
INCNH, das ıh: das Verlassen eıner schonen un großen 10zese koste,
und ıhm die Kraft geben, für die Wiedererweckung der Kırche Afrikas

arbeiten.
Denselben Gedanken iinden WITr in seiınem ersten Hırtenbrief, den CI

Maı 1867 VON Paris AaUS seine 10zesanen riıchtete;
hatte aber Feingefühl CNUS, den aktiven Anteıl, den selbst dabei
übernehmen gedachte, ıcht naher umschreıben. Dafs aber weıter
dachte als NUur die Übernahme einer Diözese, beweist der Um-
stand, dafß schon wenıge Monate spater In Rom den Antrag tellte,
das a Gebiet VO agyptischen Sudan bis Z Atlantischen Ozean
un: VO  - Sudalgerien bıs Senegambıen einer Apostolischen Delegation
zusammenzufassen un ıhm selber anzuvertrauen. Dem Antrag wurde 1m
August S68 stattgegeben.

Wir wIissen nıcht, un!: Lavigerie wußte damals ohl selber nıcht,
W1e dieses ungeheure Gebiet miss1ionarısch bearbeiten gedachte. ber
diese kühne Maifßnahme aßt für sıch allein schon seinen charısmatischen
Blick für das einmalıge Angebot der Vorsehung un die sıch Aaus der

Weltsituation, gerade in Afrıka, für die Kirche ergebenden AT

Mgr Maret, vgl MaAz  E, Le cardınal Lavıgerıie et SO  x actıon apostolı-
UE (Maison-Carree 3 9 zıtiert: Act a
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gaben erkennen. Koloniale Eroberungen un: Entdeckungen für
Lavigerie der Fingerze1ig der Vorsehung, 1in den sıch TI  s öffnenden
Gebieten unverzüglıch mıt der Verkündıigung der Frohbotschaft be-
gınnen

Sıcher ist jedoch, daß dıe FErzdiozese Algıer sıch eınen Mann w1e
Lavıgerie nıcht reizen konnte. Die Erzdiozese zahlte damals 104 Priester
Aaus dem Welt- un:! Ordensklerus, zerstreut auf AaTINC Pfarreien und
einıge relig10se Kommunitaten. Die Kathedrale WAar ıne für den christ-
lıchen Gottesdienst adaptıerte Moschee, dıe Christen zugewanderte
1edler Aaus den verschiedensten Natıonen un: Angehöoörıige der Besat-
zungsmacht. Die eNorden peinlıch darauf bedacht, dıe relıg10sen
Gefühle der mohammedanıschen Bevoölkerung schonen un: 08a
Ordern; den Priestern un: Ordensleuten War jede öffentliche Taätigkeıit
untersagt. Da War nıchts Verlockendes tür ehrgeıizıge ane, ohl aber
1ne einmalıge Gelegenheıt tur einen Bischof, der se1n Amt als Dienst
auffalßte und dıe Zeıichen der eıt deuten verstand. Lavıgerie beklagte
sıch ach der Amtsübernahme wıederholt, daß die Kırche 1n gerıen
bisher wen1ig apostolische Inıtiatıve enttaltet un dıe Eingeborenen
vernachlaässıgt habe Diese age War ohl 11UTr mehr oder wenıger
berechtigt. Sein Vorganger un dessen Miıtarbeiter hatten ohl immer
wıeder versucht, auch unter den Mohammedanern wirken. / seıner
Überraschung horte Lavıgerie, dafß schon fast zehn Jahre VOI seiner
Ankunft 1n geriıen 1ne Priestervereinigung, «Lies Pretres du Cenacle»,
mıt dem Zael der Miıssıonsarbeıt, wenıgstens durch Schulen und Werke
der Liebe, gegründet worden WAaTrT; aber sowohl diıeser spezıelle Versuch
wıe auch andere seiıtens des Bischofs un: se1nNner Priester hatten auf kFor-
derung der „arabıschen Büros“ hın aufgelöst un eingestellt werden
mussen Lavıgerie War aber nıcht der Mann, der kampflos resignıert
hatte, CTI: War ZU Kampf bereıt.

Es aßt sıch ıcht mehr eindeutig feststellen, ob Lavıgerıe sıch schon
beim Verlassen der Di0zese ancy mıt dem Gedanken trug, für gerıen
und damıt für Afrıka eıne NEUC Missionsgesellschaft grunden. ID ist
aut jeden Fall überraschend, dafß dıese rundung schon nach kaum
eineinhalbjährıgem Aufenhalt 1n Algerien erfolgte. Das aßt ohl darauf
schließen, daß VO'  - Begınn eın testes Konzept besafß un gewillt
WAäarT, beim ersten Fingerze1ig der Vorsehung handeln. Dieser Fınger-
zZe1g kam schr bald, un!: 65 zeugt von echtem Realismus un!: Charısma
zugleıch, daß Lavıgerie dıe Sıtuation und den Aulftrag verstand, der
ıhn erging

Die große Hungersnot, verbunden mıt eıner Choleraepidemie, dıe
Nordafrıka 1n den Jahren 1867—68 heimsuchte, veranlailte den Erz-

MAz  E; Les 1dees principales du cardınal Lavıgerie SUT l’evangelisatıon de
l’Afrique. In Grands Lacs (Namur) Nr. 5 9 406—437

MAz:  E, Act
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bischof, eine großzügige Hilfsaktion einzuleıten, die verwahrlosten
und hungernden Kinder dem Elend entreißen. Er wandte sıch wıeder-
holt den Klerus und diıe Priesterseminare Frankreıichs, Hilfskräfte
für seine Aktion finden Das unmittelbare Ergebnis dieser Lauebes-
taätıgkeit WAar iıne in zahem Kampf mıt Mac-Mahon9 wWwWenn
auch escheidene Freiheıit für das Apostolat, die Möglichkeit, den
verwaısten Kındern ine christliche Erziehung vermiıtteln und die
Gründung der Gesellschaft der Weißen Väter im gleiıchen Jahre S68
Der Erzbischof hatte wıederholt auch VOoOT seinen Seminaristen den Ge-
danken das Apostolat unter den Mohammedanern Algeriens anklıngenlassen. Der Gedanke schlug eın, un: Oktober 18658 begann unter
der Leitung eınes Jesuıtenpaters das erste Nowvizıat der Gesellschaft miıft
zehn Novizen: keiner VOILl iıhnen harrte in der Gesellschaft dUuS, S1e
NUur Wegbereiter.

Die Junge Gesellschaft entfaltete sıch TOLZ mancher Rückschläge rasch
un: gründete 1ın einzelnen Qasen der Sahara apostolische Zentren. AaVvVlı-
gerles ane gingen jedo weıter un offenbarten, WOZUu etztlich nach
Afriıka gekommen W  - Schon das erste Regelbuch VO  > 869 betonte, dafß
sıch die Tätigkeit der Missionare ıcht auf die Sahara un den Sudan
bzw. andere Teıle der 10zese beschränken dürfe, sondern iın alle Teıle
Afrıkas vordringen musse. Wenige Jahre spater wırd noch deutlicher:
„Die Werke 1ın Algerien SsSınd ıcht der einziıge Ehrgeiz Herzen.
Auf Ganz Afrıka mu $ sıch uer Apostolat ausdehnen“

Die Gründung eıner Missionsgesellschaft War also 1Ur der natur-
gemäße un folgerichtige Schritt ZUr Verwirklichung se1nes großen Zieles,
der «grande perspect1ive>», dıe ıh: bewogen hatte, Nancy verlassen,
und die Bestätigung jener kühnen apostolischen Konzeption, als sıch
ZU Apostolischen Delegaten VO:  P 5AdNZ Nordafrika 1e1 Für
Lavigerie WAar das ıcht ein leerer Titel, sondern das außere Zeıichen eıner
erkannten und übernommenen Verpflichtung. In seıner Auffassung War
die Verantwortung eiınes Bischofs ıcht auf 1ne abgegrenzte Diozese
beschränkt, sah Von Anfang se1ne Maıtverantwortung Jür dıe (
samtRırche: ASCcCr est mundus. Man könnte ASCNH, er habe 1er die
Auffassung des Vaticanum 11 bezüglıch der Hırtenaufgabe der Bischöfe
bereits VOoTWCSSCHNOMMEN. Er erkannte dıe ıhm als Bischof der Kıirche
zufallende Verantwortung un: glaubte dıe ihm gewordene Berufung.
Nur wenıge der damalıgen Bıschote bewiesen einen derartigen Realıs-
IHUS un 1nNne solche Aufgeschlossenheit für das Gebot der Stunde. Aavı-
gerıe sah zunachst ohl auch NUur dıe Aufgabe der Kırche 1m allgemeinen,
ohne auch schon wıssen, ob un wıeweit selbst ein 1on1ıer bei diıesem
Werk sein wurde. ber Wr überzeugt, dafß der Kirche selıner eıt
0  0 MAZE., Act ap bringt Auszuüge AUsSs dem SONst noch nıcht veröffentlichten
Briefwechsel zwıschen Laviıgerie und Mac-Mahon

1874 beı der Kınweihung der Kapelle des Mutterhauses in Maison-
Carree
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das neuentdecicte AfHIa als neue große Aufgabe gestellt Wa  - Und JE
mehr sıch selbst engagıerte, mehr erkannte c dıie ihm selbst
€1 zutallende o  e War gewillt, sıch ihr tellen

Lavıgerie sah 1mM Bischofsamt VOT allem eın Dienstamt der (sesamt-
kirche Die Größe dieses Dienstamtes WAarT iıhm schon 1n Nancy aufgegan-
SCH, als sıch au Anlaß der Konsekration der Kathedrale VO  - JTours
mıt dem en des hl Martinus beschäftigte und davon faszınıert
wurde, daß ein Hirtenschreiben VO  - 45 Seiten uüber St Martın verfaßte:
Martınus als Bischof, Mönch un Mi1ss10ndar, wobe1l besonders letzteren
Gedanken betonte. Von da sah in Martınus seinN Vorbild. Es besteht
keın Zweıifel, dafß gerade diese Umstände bestimmend auf die Entsche1-
dung einwirkten, dıe bald treifen hatte: denn mıtten hıneın kam
das Angebot des (z0uverneurs VO:  e gerıen

IT Das gEeISLLLE Profil der G(resellschaft
Lavıgerie gründete dıe Weißen Väter für Afrika un:! DUr für Afrıka.

Er begann, dıe Werke der Afrıkaforscher studieren. urch das tudıum
des geographisch-ethnologischen un geschichtlichen Kaumes verschaffte

sıch 1ne erstaunlıch vielseitige Kenntnıiıs der missionarıschen Vorbedin-
SUuNSCH un Möglichkeiten des afrıkanischen Raumes. Das Ergebnıis dieser
realistischen Betrachtungswelse sınd se1n berühmtes Memorandum
den HI Stuhl un!: se1ine Unterweıisungen dıe Missıonare VO'  — 87585
und 1879 über die Missionsmethode, dıe S1e efolgen hätten, un über
dıe innere Struktur un das geistige Profil der Gesellschait. In diesen
„Unterweisungen”“ werden gewissermaßen all die verschıiedenen un
scheinbar unbedeutenden Etappen seiıner ruheren Wirksamkeit leben-
d1g, es WAar 1U Vorbereıtung auf die iıhm bestimmte providentielle
Sendung als Apostel Afrıkas. All die früheren Episoden kehren 1n den
„Unterweisungen ” wıeder, aber NUu  w als gestaltende Krafte, sowohl 1im
geistigen Profil der Weißen Vaäter w1€eE 1in der Missionsarbeit !°.

Seine Missionsgesellschaft sollte miıssıionarısch, katholısch und geme1n-
schaftsbetont se1in un: sıch einer einheitlichen Methode bedienen. Hierin
lıegt das geistige Profil der Weißen Vater Es fielst AaUus dem ('harısma
des Stifters und illustriert weıter.

ach dem ıllen des Stitters sollte se1ıne Missionsgesellschaft VOILr

em missıonarısch sein 1m strengen Sınn des Wortes. 1ssıon besagt
Verkündıgung der Frohbotschaft, S1e noch nıcht verkündet wurde, un!:
Einpflanzung der Kırche, S1E och ıcht ist Da 1n gerıen ine
ungestorte Missionsarbeıt nıcht denken WAaTrT, die junge Missionsgesell-
schaft aber andererseıts eiınes ıhrem  e Ziele entsprechenden Arbeitsfeldes
bedurfte, orjıentierte se1ne Miıssıionare auf Schwarzafrika, zunachst auf
diıe transsaharıschen Gebiete un spater auf Aquatorıialafrıka: „Dort hat

Act ap., 51 Act ap 10 Miıtarbeıt, 18
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1I1an nıcht die Polıitik der ‚arabischen Buros‘ und den hartnäckigen
Wiıderstand der Freidenker befürchten, dort ang €es VO  - der
Gnade Gottes und dem Eifer der Miıssıonare a‚b c 11 we1l Versuche, durch
die Sahara hiıindurch das sagenhafte Timbuktu erreichen un: be1 den
nıchtislamisierten Stammen die Missionsarbeit begınnen, schlugen
fehl: die Mıssıonare wurden VO  w} ıhren J uaregführern ermordet. Fur
Lavıgerie War das kein Grund, das Prinzıp andern, sondern 1Ur die
Strategie.

Im a  re 878 hatte sıch, wieder e1n Zeıichen seiner mıssıonarıschen
Verantwortung für die neuentdeckten Gebiete, auch ZU. Apostolischen
Delegaten VO  > Aquatorialafrıka lassen: 1m gleichen r
sandte iıne erste Karawane VO  w Missıonaren nach Uganda und
den Jl anganyıkasee, ausgesprochen missionariısches Neuland Laviıgerie,
Sanz 1m Geiste eines hl Paulus, setzte se1ne Ehre dareın, nıcht dort das
KEvangelıum verkünden., Christi Name schon bekannt Wadl ; woilte
nıcht auf remdem Grunde aufbauen, wollte Diıener Christı für die
Heıiden sein  06 1

Lavigerie scheute nıemals das Risiko, weder beım Verlassen seiner
gesicherten Stellung 1n Nancy un!: bei der Ubernahme der 107Zese
Algıer, noch be1 der Gründung der Gesellschaft un: der Aussendung
seiner Missıonare nach dem kaum erschlossenen Inneraftrika. Er wollte,
daß seine Gesellschaft VOTL em mi1iss1onNarıiısch se1 AAn ihren edanken,
(rebeten un ıhrem Iun mul alles auf diıeses Ziel ausgerichtet sSe1nN. NSie
sollen darum STETIS daran denken, daß S1E keine Forscher, keine Reisenden,
keine Touristen, keıne (selehrten och Sonst etwas sınd, sondern 1U
und anz dem eıle der Seelen dienen, dafß sS1e Missionare sind“ 1

Diesen exklusıv missıonarıschen harakter, diese heilige Einseitigkeıt,
haben cdıe Weißen Väter bıs ZUr. Stunde ewahrt. Sie S1IN! für Afriıka da
und Sanz tür Afrıka, €s ist ausgerichtet auf den Eunsatz 1in Afrıka. S1e

un sınd STEIS bereit, und 1er folgen S1e dem Vorbild ihres
Stifters wohlausgebaute Missionspfarreien un Diozesen dem einhe1-
mıschen. VOT em für die Seelsorge bestimmten Klerus uübergeben und
1LCUC Gegenden mıssıionarısch erschließen. Dıiıie exklusıve Ausrichtung
der Gesellscha auf Afrika ist nıchts anderes als Ireue ZU Geist des
Stifters. Die Arbeit 1n 59 Diozesen Afrikas stellt dıe Gesellschaft
NO Anforderungen; auch WEeNnNn 70 0/9 des Personals 1n Afrıka e1InNn-
gesetzt sınd un:! jedes Mıtglied, welchem Dienst spater auch VOTI-

gesehen se1n MMas, zunachst ine gyEWI1SSE eıt Mıiıssıonsdienst leistet, kön-
NCn ıcht alle Bedürfnisse beifriedigt und alle Situationen iıdeal gemeıstert
werden. Irotz der zusatzlıchen Hılte durch 450 Welt- un ÖOrdenspriester
Aaus der christlichen Heimat werden Improvisatiıonen Nnı€e Sanz vermıeden

11 Act ap., 162 un! früher schon Megr Maret,
12 Vgl Rö 1 9 DU

„Unterweisungen“ VON 1878
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werden können. Manches tragt zwangsläufig den Stempel des Vorläufigen
und Unf£ertigen. ber der geleistete KEınsatz un dıe spezifısch M1SS10-
narısche Ausrıiıchtung haben den Weißen Vätern ıIn dıesen hundert Jahren
doch gestattet, das Christentum in weıte Räume hıneinzutragen un dıe
Kıirche prasent machen.

Von Anfang vertrat dıe Gesellschaft den Standpunkt, da{fß ıhr 1n
esonderer Weise dıe Mohammedaner ın Nordafrıka anveriraut selen. Da
dıe Kırche als unıversales Sakrament des Heıls auch jenen gegenüber eine
Aufgabe hat, dıe freiwillig „draußen“ Jleıben, hat dıe Gesellschaft ihr
indırektes Apostolat der Präasenz un: der Laiebe in den mohammeda-
nıschen Gebieten beibehalten un intensiviıert. Das „Institut für arabische
Studien“ mulfßste WAar V OIl T unis nach Rom verlegt werden, dıent
aber weıterhin der Vorbereıtung Junger Mıssıonare auf ihre Tätigkeit
iın mohammedanıschen Gebieten bzw dem Dıalog mıt den Mohamme-
danern.

D Katholisch. Viele en 1n Lavıgerie sehr den Patrioten und
Politiker gesehen. Er hat seinem Vaterland große Dienste erwliesen,
seine Stimme hatte Gewicht ber VOTI allem War katholisch un über-
zeugt, daß 1LUFr iıne offene Kırche missionarıs wirksam se1n könne.
Darum War auch bereıt, schr lıebe persönlıche Meınungen hiıntanzu-
tellen Als weıte Kreise Frankreichs dıe republiıkanısche Staatsform
ablehnten und STAaTrr der dahingesunkenen Monarchıe festhalten ol=
ten und die Kırche 1in Gefahr WAäTr, 1ne Gettokirche werden, tellte
sıch nuchtern dem Realısmus der T atsachen un: bekannte sıch 1m beruüuhm-
ten 1oast VO  - Algıier ZUrTrC Staatsform, un das 1mMm Bewußfltsein der
bitteren Folgen, welche dieser chriıtt für iıhn selbst und se1n Werk en
wurde.

Von der Gründung der Gesellschaft Wal dıe Überzeugung aVl-
gerIies, daß bheine natıonalen Miıssıonsıinstiatute geben könne, sondern
ZLUY Batholısche Be1l der Ausreise der ersten Missionare nach Innerafrıka
wurde der Spıtze der Karawane nıcht die TIrikolore geiragen, wWwI1e
manche seiner Freunde gewünscht hatten, sondern das Banner des Her-
CNMNs Jesu und der Gottesmutter. Schon be1 der zweıten Karawane 1879

nıchtiranzösische Missıonare, darunter Zzwel deutsche. Das War

kein Zufall, sondern VO tifter beabsıichtigt. Seine Gesellschaft, wenn
auch auf französıschem en entstanden, sollte durch un: durch katho-
lisch se1ın. Be1 der Ausreise der Karawane 1890 betonte Lavigerie das
mıiıt er Deutlichkeit: „Meın Ehrgeı1z ist Wenn INa  — Von leinen
Gesellschaft pricht, die nach ıhrem Ursprung dıe geringste un zuletzt-
gekommene der Missionsgesellschaften ist, coll INa  - wenıgstens das eıne
aASCH können: S1€e ist ausgesprochen katholisch“ 1

Die Gesellschaft ıst iıhrem tifter in diıeser Auffassung gefolgt Ihre
Missıionare kommen Aaus den verschıiedensten Natıonen: 367 Deutsche,

1890, Instr. 385
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700 Belgier, 600 Kanadıer, AQus USA, 91 Franzosen, 2092 nglander
un: Irländer, 5928 Holländer, Italiener., 22 Schweizer, EL Spanıer,
der est Aaus anderen Ländern Es dürite unter den 590 Kommunitäten
der Weißen Väter 1in Afrıka 1Ur wenıge geben, 11UI Missionare der-
selben Nationalıität arbeıten. Die theologischen Lehranstalten der Gesell-

wurden VO  » 1947 weıthiın internatıionalisiert: dieser Irend hat
sıch seıt den Generalkapiteln 1957 und 967 noch verstärkt: alle Novi-
ziate und Scholastikate der Weißen Väter sınd heute internatıonal, sowohl
bei den Studenten w1e auch bei den Protessoren. Auch das bringt Risiken
mıt sich, schafft aber auch iıne brüderlich-katholische Haltung un: ist für
dıe Afrikaner 1m Zeitalter der Entkolonialisierung eın echtes und auch
anerkanntes Zeugnis der übernationalen Kınstellung der Mıiıssıion.

Gemeinschaftsbetont. Lavıigerie verlieh seıner Gründung 1nNne Aus-

gesprochen kommuniatäre un Jamiılıenhafte Note Immer un überall
esteht i1ne Kommunität der Weißen Väter Aaus weniıgstens drei Mıt-
glıedern. „Man soll eher auf den Bestand der Gesellschaft als auf diesen
Hauptpunkt verzichten“ 1

In dreifaches Zael soll dadurch erreıcht werden: dıe planmalsıge Auf-
eılung un: Abgrenzung der Arbeiıt auf den einzelnen Stationen un
Pfarreien, die Kontrolle un sınnvolle Leitung der Arbeit: „Das ind1-
viduelle, nıchtkontrollierte Apostolat ist 1in jeder Hınsıcht dem Buch-
staben un Geist unNnserer Konstitutionen zuwıder, wiırd verurteilt, un
kein Oberer darf dulden“ 1 un: schließlich ist das VOoO Stifter ANSC-
ordnete gemeinsame Leben seiner Missionare Schutz un!: Sicherung des
geistigen un geistlichen Lebens un: bewahrt VOT Vereinsamung. Darum
stellt die Gesellschaft den Missıonsbischöfen nıcht einzelne Missıionare.
sondern Kommunitäten ZUTFC Verfügung.

In dıesem Punkte offenbart Lavıgerie ine geradezu mutterliche Be-
sorgtheıt se1ne Missionare: War aber auch entschlossen, jedes Miıt-
glıied entlassen, das ıcht bereıt SE  ware, jeden Miıtbruder. gleich welcher
Nationalıtät, ın mıtbrüderlicher Liebe akzeptieren !”. Als weıtere Aus-
wirkung dieser Lebensweise ergıbt sıch iıne betont herzliche Atmosphare
in den Bezıehungen aller Rangstufen den Untergebenen un
gekehrt

Die Einheitlichkeit der miıssıonarıschen Berufung VO'  - Patres un: Bruü-
dern auf Grund desselben Engagements, TOLZ der Verschiedenheit der
Ämter, ist iıne bedeutsame Schlußfolgerung AaUS der Ekklesiologie.
Dadurch wırd auch der Beruf des Missi:onsbruders aufgewertet un: mehr
in den direkten Dienst der afrıkanischen Kırche gestellt, se1 als
Mitarbeiter 1im sozıalen Bereıich, se1 S 1m dırekten apostolischen Eınsatz.

Artıikel der Konstitutionen
Mgr BIRRAUX, Rdschr. VO A 195358, noch schärfer seın Nachfolger als

Generaloberer, Bischof DURRIEU, Rdschr. hs 6, ebenso Kap 1mM Direktorium.
17 Reglement du novıcC1at, Instr. 245
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Das verlangt VO 1yp des Missionsbruders 1ine besondere natur-
liıche Qualifikation und ine sorgfältige Ausbildung:; diese vollzieht sıch
be1 den Weißen Vätern ebenfalls auf internationaler Basıs und ın beson-
deren Instıtuten, den 50 Scholastikaten für Brüder.

IT Das Apostolat der Weıißen V äter

Das eigentliche un einmalıge Charısma Lavıgeries 1eg 1 spezifisch
missıonarıschen Bereıch, un Warlr nıcht blofiß insotern in seinem Kea-
Iısmus dıe Möglıchkeıit un: Dringlichkeit eiınes mi1ssionarıschen
ans der Kırche für Afrıka erkannte, sondern insofern seinen Miss1o0-

ine feste, wohldurchdachte Methode übergab
Lavıgerıe Wal VO  - Anfang VO  - der Notwendigkeıt eıner metho-

dischen Missionsarbeıt überzeugt und hatte dies schon 1n seinem „Memo-
randum “ den Hi Stuhl betont und darın dıe VO  b seinen Miıssıonaren

befolgende Missionsmethode austfuüuhrlich dargelegt. Schon als Jjunger
Priester hatte die Missionsmethoden der alten un NEUCICI eıt St11=
dıert un sıch, w1e€e bemerkt, mıt den Berichten der Afrıkaforscher befaßt.
Aus den darın geiundenen Erkenntnıissen un: dem ihm eigenen Realıs-
INUS, dıe Sıtuation durchschauen, entstand se1nNne Missionsmethode. Die
außere Voraussetzung, S1€e verwirklichen, schuf durch das geme1n-
Same Leben se1iner Miıssıonare. Aus demselben Grund sah Lavıgerıie im
Gehorsam „dıe Haupttugend einer Apostelschar” ; verstand ın APDOU-
stolisch, Hauptsache ist dıe Eınheıt der Herzen, der Gesinnung und
der Arbeıit, €s coll auf das Apostolat ausgerichtet se1in Autorıtat und
Strukturen diıenen keinem Selbstzweck., sondern dem (sanzen un:! stehen
alle 1m aktiıven Gehorsam und 1mM Dienst desselben apostolischen Zaieles
und 1m Dıenst der Gesamtkıirche, die alleın dıe FEinheıit und Koordination
der Missionsarbeit sıchern vermas un VO: der jede Missionsgesell-
schaft un damıt auch der Einzelmissionar ihr Mandat erhalten !3. Da-
durch wırd dıe Tätigkeit des einzelnen Missionars Aaus der individuellen
Sphäre herausgelöst un: 1n die Tätigkeit der Gesamtkirche integriert
und 1mM Geiste des Dienens, des Diıalogs un: der usammenarbeıt mıt den
andern apostolischen Kraften verwirklıicht, seılen diese tiremde oder eIN-
heimische.

Die Methode der Weißen Väter hat dreiı charakteristische Elemente:
den Grundsatz der Anpassung, das abgestufte mehrjährıge Katechume-
nalt un: die schr stark hetonte Einbeziehung der einheimischen C hrısten
1n dıe Missionsarbeıt.

Der Grundsatz der Anpassung Im missionarıiıschen Konzept avl-
gerı1€es WIT: alles mehr Von einer realistischen Auffassung un ıcht
sehr Von einem theoretischen SchemaA Lavigerıie hatte eın Ziel
dıe Christianısıerung Afrikas, un! eın Miıttel die Anpassung 1m paulı-

VANDRISSE, Un Institut m1ıssıonNNAILTE s’interroge: Spirıtus 1967 171

266



niéchen Sinn des Wortes „ailen alles werden“. Die Originalität Lavigeries
1eg in diesem bewußten Waiıllen, einen Missıonarstyp formen., dem
ıne SAanzZ bestimmte Viısıon des Apostolats entspricht un deren ıttel-
punkt nıchts anderes ist als dıe räsenz un Inkarnıerung der Kırche
2n Afrıka.

Schon in der vorläuhgen ege VO  ’ 1869 wIles se1ne Missionare
d} „Sıch soweıt WI1eE moöglıch in Kleidung, Wohnung un Nahrung der
Lebensweise der Einheimischen anzupassen”. Im gleichen Jahre 869
emerkt „Diese (Gresellschaft benützt, den Erfolg ihres schwıerıgen
Werkes sıchern, ıttel, dıe bısher (ın Airıka) ıcht versucht WUrTr-
den  “ 1 Seinen Mıssıonaren schreibt AIhr se1d für dıe Bekehrung der
Afriıkaner gegründet un!: habt iıne besondere Methode befolgen“ 2
Diıieses Mıttel” un: diese „SaNz besondere Methode“ ist die missionarısche
Anpassung. Jede Abweıchung davon WAal nach Lavıgerie eın Abtall VO  '
der Gesellschaft

Seinem grundlegenden FPAnZID, daf 'dıe remden Mıssıonare das Werk
1Ur begınnen können, dıe Weiterführung un:! Vollendung der jungen
Kirchen aber VO  - den Aftfrıkanern selbst geleistet werden mUusse, nachdem
S1€E Christen un Apostel geworden seilen', fügt bedeutungsvoll hınzu:
„Es ist ohl beachten, dafß WITr agch nachdem s1e Christen un:
Apostel geworden SInd, ıcht aber Franzosen und Kuropaer”. Darum se1
VOT allem das Herz der Afrikaner bearbeiten un: bekehren, das
gesamte Außere dagegen, Lebensweise un: VOTLT em die Sprache, mulß-
ten gewahrt werden 2 Er ermahnte se1ne Missıonare immer wıieder, dıe
Sprache der Eingeborenen erlernen, das Volksleben studieren und
Beobachtungen über Sıtten un Gebräuche iın einem eigenen Tagebuch
testz  alten Lavigerie ıng nıcht in erster Linıe ethnologisches
Wissen, sondern 1iıne Lebensfirage des Apostolates, w1e verstand,

den Geist der Anpassung.
Der Grundsatz, den den Missionaren für die Leitung des griechisch-

melchitischen Seminars 1in Jerusalem mitgab, galt ebenso für dıe Arbeit
ın Innerafrika: es belassen un: respektieren, Was ıcht Sunde un
Irrtum ist  “ Es geht „dıe Umwandlung der Herzen, alles andere
iolgt dann VO  3 selber“ 2 EKs geht jene Hinführung der Afrikaner AT

chrıistlichen Neuheıt, die Vl Natur A4aus chrıstlıche Seele“ 1in ihren
natürlichen Werten angesprochen un In ihrem tiefsten Sehnen rfüullt
und ıcht vergewaltigt wiırd, geht jedoch nıcht außeres Bewahren
VO  - tolkloristischen Eınzelheıten, die mıt der eıt doch nıcht mehr VCI-
standen werden.

19 Lettre SUDETLEUT de Grand Seminaıre, Instr. 2592
Ordonnance suzet de Ia dırechon des seEMINALTES ındıgenes (1874) Instr. 251

21 Ordonnance VO:  } 1874
Instructzon pour Ia dırecthon de Ste Anne, Instr. 187
Instr. 1879, 104
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Die „Unterweisfingen“ dıe Missionare und dıe Missıonsmethode
Lavıgerıies überhaupt sınd 1ne eindeutige Absage den Kuropa1ismus
1m damalıgen Miıssıonsbetrieb. In der eıt des wachsenden Kolonialısmus
torderte Lavıgerie Respekt VOT den sozıalen Strukturen un! den eiın-
heimis  en Autoritäten seıtens der Missionare un Neuchristen. Diıe Jun-
SCH Kırchen ollten ıcht eıner europäischen Kolonjalmacht verpilichtet
se1n un auch nıcht unter iıhrem Schutz aufgebaut werden.

Die Greschichte des Kapitels des „Direktoriums“ uber den Seelen-
eıter ıst zugleich ine Geschichte mıssı1onarıscher Anpassung. Die allge-
meınen Grundsätze blieben dieselben, unterlagen aber dem Jebendigen
Gesetz der Anpassung dıe sıch andernden Verhältnisse. ©  €es General-
kapıtel, das ine mehr, das andere weniger, besorgte auf seıne Art ein
„aggıornamento". Zudem wurden die allgemeınen Richtlinien den jeweils
verschıiedenen Verhältnissen der einzelnen Regionen angepaßit. Schlief1ß-
lıch gaben alle großen Miıssionarsgestalten der sıch einheitlichen Me-
thode iıhr persönlıches Gepräge. Das Generalkapitel VOIl 967 erarbeıtete
Aus emselben Geist der Anpassung 1ine grundlegende Revision der
Konstitutionen 1m Sinne des Konzils und ebenso 1m (seiste des Stifters:
1€ Wille un Absıcht des Stifters sıch 1SS10N un: Kirche Afirıkas
1889 Jahre S68 verhielten, MUu: dıe Gesellschaft der Weißen Vater,
WECNnNn S1E ıhrem tıfter treu se1nN will, sıch Kırche un 1ssıon des
Jahres 1968 verhalten“: apostolisch, verfügbar, um Dienen bereıt in
einem totalen Engagement 2 Der leıtende Gedanke WAarTr nıcht Neuerung

jeden Preıs, sondern dıe immer lebendige raäsenz des Stifters und
seiner Grundsätze un der fruchtbare un zeitgemäße mıssı1onarısche
Dienst. Wenn dıe Weilßen Vaäter. 1U eınen leinen Zug erwähnen,
ıhr bisheriges Arabergewand heute 1n vielen Gebieten ablegen, tun
S1e das AaUuUSs demselben Grund, AUS dem S1€e VOT hundert Jahren aNnSC-
OININCN aben., AUuS dem Geist der Anpassung.

Kurz, dıe missionarıiısche Anpassung 1mM Geiste Lavıgeries ist ıne
Gesamthaltung 1m Sinne des „Allen alles werden“ des Völkerapostels.
Sie hat ihr Zentrum in der apostolischen Liebe und bedeutet enne1
gegenüber den Afrıkanern, iıhrer KEıgenart un ihren Bedürfnissen. S1e
ist die besondere Art und Weıise, jene lıeben, denen der Missıonar
gesandt ist und für dıe dıe Kirche inkarnıert: das Geheimnis des ApOo-
stolates steht 1m Zentrum des Missionars un: wırd seıne ebenstorm

Schließlich ware och bemerken: weıl 1ne miıissionıerende Ordens-
gesellschaft grundsätzlıch nıcht das Recht hat, die Teilkirchen (und
hre Priester) gewissermaßen exklusıv mıt iıhrem Geist un Lebensstil
pragen wollen 25 un den afrıkanıschen Priestern dıe Lebensweiıse und

Vgl VANDRISSE, Un Institut mı1ıssıonnNaılıre s ınterroge: Spirıtus (Parıs
1967 169

Al  M Vgl RAHNER, Grundprinzipien ZU heutigen Mıssıon der Kıirche. In Hand-
hauch der Pastoraltheorie 1/9 (Freiburg 1966 67
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ege der Gesellschaft aufzuerlegen, suchen dıe Weilßen Väter, die Kom-
munıiıtaten getrenn halten: afrıkanısche Weltpriester fur sıch, un:
Weilie Väter, ob schwarz oder weıil5, für sıch Das ıst ıcht Apartheıd,
sondern der schuldige Respekt VOT der afrıkanıschen Kıgenart un dem
afrıkanıschen Weltklerus un: anderseıts Ireue u11n eigenen Institut und
der übernommenen Lebenstorm in der Gemeinschaft VO:  w Miıtbrüdern,
WwW1€e Eid und Konstitutionen verlangen 2 Das Kapıtel 967/ hat aber w1e-
der dıe Hedeutung rassısch gemischter Kommunitäten betont.

Das Katechumenat Der dem titter eıgene Realismus 1e15 iıh:
auch dıe besonderen Schwierigkeiten und Vorbedingungen der Mıiıss1ıons-
arbeıt unter primıtıven Volksstämmen erfassen. In der Erkenntnis, dafß
1Ur eın intensıves und überzeugtes chrıstliches Leben der Neugetauften
eın tragfähiges Fundament für den weıteren Autbau se1ın könne, machte

ZU ern se1iner Methode das DrogressLVE, vierJährıge Katechumenat.
Die beım tudium der trühchristlichen un NECUCTCN Mıssıon KCWONCNCH
Erkenntnisse wandte auf die afrıkaniıschen Verhältnisse ö Wıe und
miıt welcher Sorgfalt das 1m einzelnen durchgeführt wurde, ersicht INa  a}
AausSs den „Methoden der großen Missionsbischöfe Hırth, Streicher und
GorJu 2} Sie erhielten hre Rechtfertigung durch dıe Praxıs: ‚e mehr
ine Missıonsmethode der Katechumenatspraxı1s der Weißen Väter sıch
nahert, desto garantıerter un bleibender erweısen sich die Missions-
erfolge; un! Je weıter s1e sıch VO  — iıhnen entiernt, desto sıcherer, fruher
oder spater, zeıgt sıch die Rache“ 2!

Irotz mancher Wiıderstäande Von innen un!' außen en sıch dıe Weı-
ßen Väter cdıe Katechumenatsprax1s 1m Sınne des Stifters bis auftf den
heutigen Jag gehalten. Anderseıts erforderten die veraänderten Verhält-
nısse iıne Anpassung. Dıe Katechumenen sınd, 1m Gegensatz ZUT damalı-
SCH primıtıven Lebensweise, heute vielfach iın einen Arbeitsprozeß einge-
gliedert; dieser Umstand un: andere Gegebenheiten verlangen auch 1er
eıne Anpassung. In Zambia haben sıch diıe Bischöfe auf 1ne ZWEI1-
jahrıge Dauer des Katechumenats geeini1gt 9} Das dürite heute, auch
das ılıeu sıch entwickelt hat, genugen Insofern glauben auch WIT, daß
dıe (Gsrundsatze des Stifters hıer iıne gEWI1SSE Anpassung verlangen un:
auch ermöglıchen *. Da zudem dıe Miss:onsmethode Sache der Orts-
ıschöfe un: nıcht mehr der Missionsgesellschaft ist, dıe NUur die Missio-
NaTtrTec DA Verfügung tellt, sınd Änderungen unausblei1blich. Die VCI-

schıedenen Bischofskonftferenzen werden ıer entscheıiden. 1C| die skla-
vische Einhaltung Von Details ıst das Zael, sondern dıe echte Formung
der Katechumenen ZU christlıchen Leben Dıe Missionare werden in

1ITC. VOLKER 1965
Memorandum VO  - 1878, Unterweisungen VO  - 1878 und 1879, Miıtarbeıt, 149

NZM 1945Mitarbeit, 179 234 H E 239
Briet VO  — Perktold 1968

81 Vgl BÜHLMANN, Afrıka (Maınz 83
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Zukunft WENISCI ach « möglıchst großen Zahl VoNn Bekehrungen als
ach Tiefe streben, werden WCNISCI dıe enge der Wahrheiten, die S1IC

verkündıgen wollen, AaVIiSieren als vielmehr das Wesentliche der Froh-
botschaft, werden WCNISCI der Extension als der Penetratıon ıhre Auf-
merksamkeıt schenken. In fruheren Jahrzehnten, dıe afrıkanısche
Gesellschaft och homogen un: das Christentum die große Neuheit und
vielfach auch Mıiıttel des sozialen Aulifstiegs WAäT, 1e18 sich beides noch
VCrEINISCNH, heute nıcht mehr

Maiıtarbeıit der einheimischen Gihristen Das missionarısche Konzept
Lavıgerıies bewegte sıch zunachst Sanz Sınn un: der Methode
der eit rundung VO  - aisenhäusern un: Erzıehung VO  - christlichen
Kıindern. ber schon ersten Regelbuch VO  - 869 verlieh diesen
Anstalten 111C betont missionarısche Ausrichtung die Kınder christlıch
erzıiehen und durch S1C spater auf die mohammedanısche mgebung
einwirken ** Er mulste aber WIC auch anderen Missionsgesellschaften
CrS11N5$, bald feststellen, daß derartıg konstitutierte Christengemeinden
für dıe mgebung apostolisch unfruchtbar leiben Der Girundsatz Wrlr

richtig, der Weg auf dıe Dauer ungangbar Schon 1111 „Memorandum
den Stuhl hatte Lavıgerie sechr richtig emerkt da{fß europäische

Missıonare dem einheimischen Mılıeu STEIS ırgendwiıe fremd bleiben
mußlten Diıiese Überzeugung formulierte 1874 Wort dessen

Die Miıssıonare INUuSSCIL dıeTragweıte kaum uüberschatzt werden kann
Anfangsarbeıt eısten dem Werk Bestand verleihen und ZUT Vol-
endung führen können SIC jedoch nıcht das ist die Aufgabe der frı-
kaner selbst nachdem S1IC Christen un Apostel geworden sind” Das
1st das Schlüsselwort für dıe gesamte Missıionsstrategie Lavıgeries un:!
SC1INCT Missionare und öffnet den Weg ZUI Losung der großen Probleme
der Ausbreıitung, Anpassung un: Verselbstaändigung der einheimischen
Kirche und ekennt sıch ZU dienenden un subsıdiıaren (harakter der
Missionsarbeıt

Dieser Grrundsatz bestimmte auch die Missionsarbeit der We:i-
en Väter Dıe Miıssıonare Uganda gaben ıhren Christen un schon
den Taufbewerbern diese apostolische Ausrıchtung Ohne deren aktıve
Miıtarbeıt hätte S1.  ch das Christentum dort selbst waäahrend der blutigen
Verfolgung, nıcht rasch ausbreiten un: JENC dynamısche Krafit ent-
talten können, dıe gerade den ersten Jahrzehnten auszeichnete 34

Lavıgerie dachte be1 SC1NCIM Grundsatz zunäachst ohl mehr dıe Laıen
als Priester Darum wurde schon der ersten eıt großer Wert
auf dıe Heranbildung geeıgnetier Katechisten gelegt ihr systematischer
Eınsatz WAar damals etwas Neues un wurde VOT em Innerafrika
miıt großem Erfolg ausgebaut FKs Warl aber doch LUr dıe konsequente
32 Konstitutionen 11 Art
33 Ordonnance 7 de la dırecton des SEMUNALTES ındıgenes (1874) Instr 250

Mıtarbeit 175 ff Miıtarbeıt 231—206585
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nwendung dieses Grundsatzes, WECNN dıe Missıiıonare in Uganda schon
wenıge a  re nach der Verifolgung ein Kleinseminar eröffneten, dem
spater das erste Priesterseminar tolgte. Das Jahr 913 brachte dıe ersten
Priesterweihen. Miıt besonderer Weitsicht und INnan dart SCH Hart-
nackigkeit verfolgte Bischof Hırth in seinem Vikarıat Kıvu (Rwanda-
Burundi) dieses Zael Er kam 1900 ın dıeses Gebiet un! forcierte sofort
die Heranbildung einheimiıscher Priester, obwohl sıch auch 1ın den Rei-
hen seiner Missıonare Bedenken rhoben Bischoft 1r 1e1 sıch ıcht
beırren, un das unmöglıch Scheinende wurde Wirklichkeit: Schon 1m
Fe 017 wurden dıe ersten Priester in Rwanda geweıht ö Kern der
Missionsmethode be1 Bischof Hırth WAarTr das indirekte Apostolat, «J]”aposto-
lat par le semblable>», ıcht blofß spontan, sondern bald auch 1ın eiıner der
modernen Katholischen Aktion ahnlichen orm der Gruppenbildung, WI1€E
S1Ee VO  - den deutschen Patres Schumacher, Donders un!: Knoll während
des ersten Weltkrieges eingeführt wurde 37. Damıt wurde, WwW1e vorher
schon in Uganda, dıe SS „Kindermission” aufgegeben un!: dıe Haupt-
arbeıt den Erwachsenen gewidmet. €es aber War die wagemutige un
konsequente Durchführung des VO  - Lavigerie aufgestellten Grundsatzes.

Alles War zugleıch ein Riısıko, WAar aber auch der Gehorsam
das Charısma des Stifters. „Die Hemmungen un Schwierigkeiten
für die Weißen Väter groß und vielseitig, da{fß S1e nıe eingeborene
Priester hatten weıhen können, WEeENnNn S1e ıcht 1n unerschutterlıchem (Ges
horsam dıe Anweisungen ihres Stitters und in zaher un: unent-
wegter Ausdauer iın dieser muhevollen KErzıehungs- un!: Bildungsarbeit
ausgeharrt hatten“ S Es ıst darum ohl auch iıcht VO  - ungefähr, daß
der erste afrıkanısche Bischof der Neuzeıt, Mer Kiwanuka, un: dıe
beıden ersten afrıkanıschen Kardıinale AauUus den Missionen der Weißen
Väter stammen;: ist ıcht Zufall, sondern dıe Auswirkung des (Gsrund-
satzes un des Charismas Lavıgerıies, da{iß VO  e den 59 Diözesen, ın denen
die Weißen Väter arbeıten, 28 einheimischen Bischoöfen anveriraut sınd
und dafß miıt ihnen 1130 afrıkanische Priester un 2100 schwarze Schwe-
stern arbeiten un e1INn weıtgespanntes Netz VO'  - Katechisten dıe ekeh-
rungsarbeıt vorbereıtet un vertieft;: offenbart sıch immer wıeder
dıe segensreıiche Auswirkung der Grundsätze Lavigerıies. Es ist die Aus-
wirkung jener optımıstıischen, VON der Liebe diktierten Konzeption AavVl-
gerl1es, die iıh: AaSCH 1e0ß „Alle Menschen, Was auch die Farbe ihres
Antlıtzes CeC1nN Mas, sınd Kıinder des gleichen Vaters: iıhre Seele wiıider-
trahlt das Bıld Gottes, alle Nationen sınd heilbar“ ö

Bıs jetzt en dıe Weißen Väter VOTI em der Schaffung e1ines
einheimischen Weltklerus gearbeıtet. „Jede missionarısche Tätigkeit mu{
36 Mıtarbeıt, 178—197
O1 aa0Q 280—9287

SCHÄPPI, Die katholısche Missıonsschule ım ehemalıgen Deutsch-Ostafrıka
(Paderborn 1937 176

Be1 der Konsekration VO:  e Mgr Bridoux 1858 ın Parıs: Instr. 373
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grundsaätzlıch auf dıe Bıldung einer bischötlichen Kırche ın der 1ssıon
mıt einem Klerus hınzıelen, der nıcht identisch ist mıt den Prıestern, die
dıe betreiffende Genossenschaft sıch egıtım un ZU eıl der
betreffenden Miıssıon AUS dem Missionsvolk für sıch selbst gewinnt” 4
Nur vereıinzelt sınd gegenwartıg wurden afrıkanische Priester
in dıe Gesellschaft aufgenommen, Ww1€E auch Bischof Kiwanuka un:
Kardınal Zoungrana. Jetzt aber, als olge des Generalkapitels VO  e 1967,
wird das Tor ın die Gesellschaft auch für afrıkanısche Priester weıter
geöffnet. Grund dieser Offnung ist nıcht iıne erwartete zahlenmäßige
Verstärkung für dıe Missionsgesellschaft, sondern dıe gebotene Gesamt-
darstellung der einheimıschen Kırche, dıe pastoral und missıonarısch
se1n mufß FKs sollen Elemente au dem Kontinent selbst unter den Miss10-

se1nN, mıt den weißen Mıssıonaren ZUT Finheit verbunden durch
dasselbe mi1issionarische Charısma. uch der einheimische Klerus coll das
Zeugn1s missionarischen Charısmas ablegen 4

Bılanz und Au$blz'ck
Versuchen WITLr noch, ine kurze Biılanz der Entwicklung un: Arbeit der

Weißen Vater 1n den vergangenCcn hundert Jahren ziehen un!: einıge
krıtısche Bemerkungen anzufügen.

Zum außeren Zahlenbild seilen einıge Krganzungen angeführt. Die
Gesellschaft begann 1868 un zahlte 1m folgenden Jahr e1in Mitglied;
zehn re spater &O Miıtglieder, 1899 423, weıtere ZWaNZ1ıg
a.  re spater 856, Begınn des zweıten Weltkrieges 2045, 1m re 1959

3313 un:! Maı 19068, W1€e schon berıchtet, 191010) Das ıst für
1Ne Gesellschait, dıe exklusıv missionarısch ist, 1LLUT für Afrıka gegrun-
det wurde und iniolge des stark betonten gemeinsamen Lebens ine stren-
SCIC Auswahl treiten mußß, 1ne durchaus gunstige Entwicklung. Den
starksten Zuwachs rachten diıe a  re VO  - 1949 bıs 9059 mıt E
Mıtglıedern. Von 1959 bıs 1968 dagegen 11UI noch 304 Zugäange
Dıe Prognose füur dıe nachsten a.  re wiırd nıcht gunstiger se1in 1n den
philosophischen Lehranstalten der Gesellschaft bereıiten sıch 170, ın den
theologischen 250 Studierende auf den Missionsberuf VOT.

Im Verlauf dieser hundert Jahre empfingen Weiße Vater, dar-
unter afrıkanische, die Bischotfsweihe. Davon S1N: 49 verstorben:;: VO  @

den 41 noch ebenden stehen och 1mM Amt Von den 59 Diözesen, 1n
denen Weiße Väter arbeıten, stehen noch 25 unter der Leıtung VO:  -

Bischöfen aus der Gesellschaft, dreı davon sınd Afrıkaner: 28 Diozesen
sınd unter der Leitung VO  - Afrikanern. Von 057 bıs 1967 empfhingen 1ın
diesen Gebieten A Afrikaner dıe Bischofsweihe.

40 RAHNER, 2a0 67
41 Vgl Ath BOUCHARD, Mise Jour des instıtuts mi1ssionnalres, 1N: Spirıtus

206; DERS.., Missionnaires de Vl’avenir: Spirıtus
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Um die Afrıkanısıerung der Kırche 1n ıhren Gebieten vorzubereiten,
hat dıe Gesellschafit zehn interdiozesane Priesterseminare un: zahlreiche
diozesane Knabenseminare errichtet: erstere werden schrıttweıse den
zustandıgen Bischofskonferenzen unterstellt werden. An einheimiıschen
Mıtarbeitern stehen, W1€e eben bemerkt, ZUT Verfügung: 1130 Priester,
360) Bruder, 2100 Schwestern iın zumeıst eigenen selbstandıgen Kongre-
gatıonen (gegenüber 4040 ausländıschen) und 15 100 Katechisten verschie-
dener Ausbildungsstufen.

Die Zahl der Katholiken beträgt 1n den genannten Gebieten 6 500 000
be1 einer Gesamtbevölkerung VO  ® eitwa 47 200 000 Den hochsten Prozent-
Satz Katholiken regıistrıeren die Dıiozesen ın Rwanda un Uganda
(35 /0), Burundı (65 0/0) und Karema (76 2/0); den geringsten die Gebiete
1ın Westafirıka (0,2 0/9 bıs 4 °/0). Das beweiıst, da{fß dıe Kirche prasent ıst,
sowohl 1n den verschıedenen AÄmtern w1€e als olk Gottes.

Schwieriger ist natürliıch die Frage nach der ınneren rasenz der
Kırche un! des Christentums 1n den Herzen der Getauften. Uganda hatte
seıne heroısche eıt 1n den Jahren des Blutzeugnisses seıner Martyrer
und den darauffolgenden Jahrzehnten. Ahnlich große Zeiten erlebten
Rwanda und Burundı zwiıischen den beıden Weltkriegen; dıe ewegung
ist auch heute och nıcht ZU Stillstand gekommen. In den übrıgen (Z6=
biıeten verlief dıe Entwicklung langsamer un: ohl auch gesunder, weıl
uüberschaubarer. Heute ist Uganda ohl nıcht mehr „die Edelfrucht
Missıonsbaum der Kırche" ; Materı1aliısmus und Verpolitisierung ertalsten
auch dıe Neuchrısten, viıele Ehen sınd nıcht 1n Ordnung, das alte Heıiden-
tum mıt seinen magıschen ebräuche ebt wiıeder auf, W1€e auch übrıgens
1n Zambıa. In Burundı un Rwanda gestatten dıe Riıesenpfarreıen, TOLZ
eiıner cschr klug ausgedachten und tunktionıerenden Organisatıon der
Arbeit, vieltach keine persönlıche Fühlungnahme mehr zwischen Priestern
un: Gläubigen. ber VOTI em hıer Ww1e€e auch 1n Uganda gıibt neben
Taufscheinchristen echtes und lebendiges Glaubensleben Laviıgerie hatte
seine Missıonare schon 1879 ermahnt, sıch keinen Ilusionen hinzugeben
und mıiıt Rückschlägen rechnen: „Unentwegter Glaube, makellose sıitt-
ıche Reinheıit und Heldenmut werden immer 1Ur Ausnahmen sSe1InNn  d

In Uganda haben die Heiligsprechung der Negermartyrer 1mMm e
964 un die 1mM Anschlufß daran durchgeführten relıg1ösen Wochen 1ne
echte Erneuerungsbewegung hervorgerufen. Die wiederholten Wirren
1m Kongo haben bewılesen, dafß dıe Christen ıhren Missıonaren stehen
und iıhr Glaube echte Tiefe besıtzt un bıs ZU etzten Eınsatz bereit ist 42

Noch mehr als dıe Katholiken der altchristlichen Länder en dıe
afrıkanischen Christen ın einer pluralıstischen Gesellschaft: AUte un
Neuheıi:dentum, Christen verschiedener Bekenntnisse un Mohammedaner
en in derselben Gesellschaft, oft ın derselben Famıiılıe {[)as Christen-
tum ist fast überall ine verschwindende Minorıiıtat, hat aber bedeutend

Afriıka 62 (Frankfurt 1965 7E 37
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mehr Einfluß, als se1n prozentualer Anteil vermuten ließe. Die Kıirche ist
prasent un wiıird CS, dürfen WITr hoffen, auch weıterhın se1N, je mehr
die Kırche 1n ıhren verschıedenen Strukturen afrıkanisch se1n wiırd.

Die Weißen Väter betrachten sıch, getireu der Weısung iıhres Stifters,
als Arbeiıter un Wegbereıiter, dıe CHUMT: vorübergehend einem Orte
wirken und keine Wurzeln fassen wollen Ihre eigentliche Aufgabe ist
dıe Erstverkündigung der Frohbotschaft. Sobald diese verkündet ist un
dıe jungen Partikularkirchen Aaus eigener Kraft en können, ıst ihre
Auigabe beendet, S1€e verschwınden un:! fangen ın Neuland VO  - VOIN

Die Missıonare mussen, WI1E schon das Generalkapıtel VO'  — 057 bemerkte,
VO. Wunsche eseelt se1N, daß dıe gesamte Leıtung und Verantwortung
für das Apostolat 1ın dıe Haände VO:  ’ Ortsbischöfen gelegt werde %. {)as
Zael des starken Engagements der Gesellschaft in der Priesterbildung
ist dıese Afrıkanisierung der Jjungen Kırche. Es ist Nau das, Was der
tıtter schon 874 seiınen Miıssıonaren als Zael gesetzt hatte Die Weißen
Väter tellen sich 1n den Dienst jener, dıe s$1e ausgebildet en un: die
LU  - weıithın dıe Verantwortung Lragen.

uch der Mıssıonar glaubt Heilswege (Gottes außerhalb der
Kırche, weıl dıe allumfassende Liebe (xottes un: die Gnadenfuülle
der rlösung glaubt; weılß aber auch den Befehl Christi, dıe
Große seiNner enschwerdung, den Glanz un: dıe Herrlichkeit des
Erlösungswerkes und das Kon1ıgstum Christi. IDarum aßt sıch 1ın seiner
Berufung un: seinem Charısma nıcht beirren, auch ıcht durch falsch-
verstandene theologısche Spekulationen. das Evangelıum verkündigt
wırd oder nıcht, ıst durchaus nıcht iırrelevant. en Völkern mu{1ß erst
dıe Frohbotschaft verkündet werden“ 13, 10) Dıie Missionsinstitute
zerstoren sıch ıcht selbst mıiıt der Erfüllung ihres Zweckes mıt der
Einpfllanzung der Kırche, se1 denn, S1e verstünden ıhren spezılısch m1S-
s1ionarıschen Auftrag nıcht 44. Die Zukunft der Missionsgesellschaften
ob in der bısherigen oder 1n einer mehr einheitlichen Organisatıon, das
SE 1 1er dahıingestellt als Spezlalısten der Missıonsarbeıt, ist VO der
Weite des Arbeıiıtsfeldes her gesichert W1€E keine andere Berufung in
der Kirche 4 Diıie 1ss1onare treıiıben dıe Heilsgeschichte dll, ındem sS1€e
der 1sSs1on dıenen; WEn sS1e einmal ihre Aufgabe geleıstet haben WCI1I-

den und ihre eıt vorbe1ı se1n wiırd, weiıl sS1e das eıl 1ın diıe Reichweıte
aller Heıilswilligen geste aben, wird die eıt tüur alle vorbei SE1IN und
„das E d“ kommen 4%®.

Das große Problem für die Miıssıonare VO  - heute 1eg darın, dafß
S1e ihrer spezillsch mıss1ıonarıschen Berufung weıthın entzogen und durch

Lettre CITC 47 Vie COININUILC et apostolat face Ll’afrıcanısatıon 1965
Vgl RAHNER, 2a0 68
Zusammenschluß der Missionsgesellschaften wırd befürwortet VO  - Ath

BOUCHARD, Missionnaires de l’avenir, 1ın Spaırıtus 19  s
Vgl Spırıtus 1967 23
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dıe Pastoratıon der bestehenden Christengemeinden beansprucht sınd,
droht dıe Gefahr der Erstickung des missionarıschen ans. Das ist dıe

olge der 1n den vErSaANSCHNCH Jahrzehnten geleisteten Missionsarbeıt.
er der Nachschub Missionskräften Aaus der Heımat noch dıe
einheimıschen Kraite konnten den wachsenden Bedürfnissen genugen
Wieviel Mıssıonare mıt ausgesprochen missionarıschem Charisma un
entsprechender Vorbereitung werden heute aber durch die Seelsorge un!
die Schulen iıhrer eigentliıchen Berufung entzogen! „Von den 4925 000 TIe-
stern der anNzZCH Welt sınd kaum och 000 1m eigentliıchen Miıssıons-
einsatz“ 4

Sıcher könnte der Eınsatz der SoS „Fidei-donum-Priester” noch mehr
intensıvıert werden. ber Gründe der usgangs- un Einsatzbasıs setzen
1er gyEWI1SSE Grenzen;: denn „jeder ausländische Priester, der in Sud-
amerika oder 1in Afrika) eingesetzt wiırd, macht die Kırche dort NUr noch
mehr fremd un ausländisch”“ %8. Nötiger, un ohl auch eher möglıch,
ware vielleicht 1ine Cu«CcC überdachte Heranzıehung einheimischer Kräfte,
deren Ausbildung und Unterhalt VO  - den finanzkräftigen Altkırchen
gesichert werden mußte. Es wird immer wıeder nach einem un:
schlichteren Priestertyp für dıe priıesterarmen Gebiete Afrıiıkas und Sud-
amerikas gerufen, einem Priestertyp, der ıcht hohe un einseıtige
Anforderungen stellt un: darum eichter zugänglıch ware, wenıger Uuro-
paısıerung un mehr A{irıkanısıerung 4! ber auch da erheben sıch Fra-
SCH Würde dadurch ıcht eın doppelter Klerus geschaffen, un ware der
Klerus zweıter OÖrdnung, also mıt wenıger Ausbildung un Anforderun-
SCH ıcht von vornhereın diskreditiert”? Würde sıch der heute selbst-
bewußte un 1in seinem Ehrgefühl empfindliche Afrıkaner dıese Losung
gefallen lassen” Oder bräuchten WITr vielleicht mehr Mut ZU Risıko,
brauchten WITLr vielleicht eınen Lavıgerıie, gangbare Lösungen

finden? Das Problem kann ohl 1810858 1mM Rahmen der Gesamtkirche
gelöst werden. Vielfach hatte INa  - erwartet, dıe Bischofssynode VO:  \ 967
werde sıch mıt diesem Problem befassen: WAar leider ıcht der Fall
Wünschenswert ware auf jeden Fall, dafß dıe vielen Missıonare, die 1m
Schuldienst eingesetzt SIN mehr un!: mehr für iıhre eigentliche Tätigkeit
als Missionare freigestellt wüurden;: Was aber deswegen ıcht SCEIN
angepackt wird, weiıl mıt deren Gehältern andere Werke mitfinanzıert
werden.

HILLMANN CSSp., Les priorites m1ssıonnaılres, In: Spirıtus
Spirıtus 15859
„Für dıe Missionsländer stehen WITr VOTr der Alternative: entweder machen

WITr den Zugang ZU Priestertum weıter und eichter un verschaffen damıit der
Missiıon reale Chancen, der WIT halten den bısherigen Normen un! 'Iradı-
tionen fest un: n  N NSCIC missionarische Tätıigkeit auf örtlich begrenzte un|
episodenhafte Inıtıiatıven ein“: QUEGUINER, Generaloberer der Miss Etr de
Parıs, 1: Spairıtus (Parıs 6 ’ äahnliıch un:‘ 189
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Andererseıts bleıbt als Grundsatz bestehen: ob diıe Mıiıssıonare das
KEvangelıum verkünden oder der Festigung der Jjungen Kırche mıt-
arbeıten, immer ertullen S1e echte Missionsarbeıiıt un: dıenen der Inkar-
nıerung der Kırche Insotern identihzieren sıch Evangelısatıon und Pasto-
ratıon; denn jede pastorale Tätıgkeit 1m Dienst der Jjungen Kırchen ist
ın ıhren Aspekten und Werken zugleıch missionarısch und MU. das auch
sSe1nN. Zudem ist die Arbeıt der Heranbildung eines Ortsklerus und
einer Laijenelıite 1ne emiıinent missionarısche Au{fgabe, weıl Diıenst Al

der Ortskirche o

{[dıe eindrucksvollen Monumente Lavıgeries ın gerıen un: 1 unesıien
sSınd abgebrochen worden, seine Kathedrale ist wıeder Moschee, zahl-
reiche, der Gesellschatt sehr lıebe Eriınnerungs- un!: Wirkungsstätten ın
Nordatrıka sind heute ın anderen Haänden, aber der FEinflufß Lavıgeries
geht weıter. Die Weißen Väter, dürten WITr ohl SaASCH, sınd ihrem
titfter und ihrem Namen treu geblieben, sS1e sınd „Miıssıonare VO  >

Afrıka“ „Missıonare”, treu ihrer dendung, die Kırche in Afrika eINZU-
pflanzen; „Missionare”, weıl al ihre Miıtglieder durch die Konvergenz
der Je eıgenen Tätıgkeit eın un emselben mi1issionarıschen Zanel un:
1m gemeiınsamen Kınsatz solidarısch SInd, W1€e CS ihr tifter verlangte.
Missıonare „Von Afrıka“: alle Kräfte des «aggıornamento>» wurden AaUS-

gerıichtet auf 1ne och größere Anpassung die LICUC Siıtuation Afrıkas
Diıe Gesellschaft un: ihre 1ssıonare werden sıch noch mehr in das
en und den Autbau der afrıkanıschen Kirche integrieren. Diese Um-
stellung wırd nıcht immer ohne geEW1SSE Schwierigkeiten VOI sıch gehen,
S1C ist aber das der Stunde. Der Miıssıonar der Zukunft wird sich
och mehr als biısher in dıe Kirche Afrıkas einfügen und ihr 1n Demut
un: Selbstlosigkeit dienen suchen. Dies mehr, als dıe mensch-
lıchen Bezıehungen des Miıssıonars ZUT afrıkanıschen Kirche 1n all ıhren
Ordnungen, mıt denen zusammenarbeıtet, gerade in Afrıka VO  } beson-
derer Bedeutung sınd, INa  =) das en un!: dıe Lebensart VOTI em
ach sozı1alen Dimensionen beurteıilt. Die Weißen Väter werden dıe 1m
Laufe VOI)l hundert Jahren erworbenen reichen Erfahrungen noch mehr
als bisher, och selbstloser als bisher 1n den Dıienst der afrıkanıschen
Kırche un: Hıerarchie tellen S1e werden auch ın Zukunft nıchts anderes
se1in wollen, als ihr Name besagt: Miıssıonare DV»ON Afrıka.

Für die Trel Sozijalınstitute der Weißen Väter ZUT Heranbildung afrıkanıscher
Laijenkräfte 1n obo (Obervolta), Nyegezi (Tanzanıa) un Bukavu (Kongo) VOCI-

weısen WITr auf Afrıka 1966, Nr. 51 132— 140
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DIE NE  NG
DER NORDBRASILIANISCHEN FRANZISKANERPROVINZ

von Venantıus Waılleke OFM

Am Marz 1968 wurden Jahre, daß die ersten deutschen Franziskaner
mıiıt den wenıgen Patres der aussterbenden nordbrasilianischen Ordensprovinz
VO Heiligen Äntonius 1mM Kloster Bahia eın Kapıtel abhielten, dıe
Neubelebung der Provinz otfiziell in Angriff nehmen. Hıerüber ist 881 Bra-
sılien das Wiıchtigste schon veroffentlicht worden. An dieser Stelle sollen die
bısher nıcht publızıerte Studie des ehemaligen Provinzchronisten und spaterenProvinzials DAMIAN KLEIN SOWI1E ine Privatchronik des Bischofs MANDUS
BAHLMANN a  wertet werden

Die nordbrasılianısche Franziskanerprovinz VO Heiligen Antonius geht auf
dıe gleichnamige Kustodie ZUrück, die der Generalminister Francesco GOon-
4Aa d A 1584 als Vorsitzender des portugıiesischen Provinzialkapitels 1ın
Lissabon unter Androhung kırchlicher Strafen grunden empfahl und schlie1ß-
lıch selbst 1Ns Leben 1e1. eın energisches Vorgehen hatte folgende Gründe:

Die Minderbrüder ZWAar dıe ersten und bıs 1549 auch dıe einzıgenMıssionare Brasıliens, S1E stellten auch dıe Erstlingsmartyrer des Landes (ca.hatten aber. obwohl zwıschen 1500 und 1583 NECUN Missionarsgruppennach Brasılien entstandt worden s wen1g Erfolge un!: vermochten nıcht,eıne beständige Organisation autzubauen. 2) Eın Biıttgesuch des (GGouverneurs
VON Pernambuco Jorge de Albuquerque Coelho I1} Franziıskanermissionare stieß
auf harten Widerstand des Kapitels, obwohl das Schreiben VO  - König Philipp ı88
warmstens empfohlen wurde. Der Generalminister WI1ES dıe Einwände der Kapı-tulare, das Unternehmen sSCe1 noch Jung und schwach, zurück, dekretierte
dıe Errichtung der Kustodie iın Brasılien un! ernannte elchior de Santa
Catarına V .  . ] iıhrem ersten ÖOberen.

KLEIN: Die Franziıskanerprovinz vom HI Antonius ın Nordbrasilien
1mM Provinzarchiv Recife) zıtıert: KLEIN, Franziıskaner. BAHLMANN:
TOÖNLCA partıcular (MS ab 1889, ebenfalls 1mMm Provinzarchiv Recıfe) zıtiert:
BAHLMANN, TONLCA. Als weıtere Materialien wurden benutzt: Santo Antönio,Provinzzeitschrift der Franziskaner in Nordbrasilien, erste Serie auf Deutsch
zıtiert: ntönıo0 A7 zweıte Serie auf Portugiesisch ntönı0O BAHL-
ANN Memorien eines Bischofs der nordbrasılianischen Franziskanerprovinz, 1n

ntönıoO 11 BAHLMANN, Mem Msgr. Ämandus Bahlmann
OFM, 1862 ın Essen/Oldenburg geboren, wurde 1908 ZU JT ıtularbischof VO  }
Argos ernannt un:! ZU Praelatus nullıus VO  $ Santarem-Paräa bestellt Er VCI-
waltete dıe Prälatur b1s seinem ode 1m Jahre 1939

VA  z DER VarT Principios da Igreja Brasıl (Petröpolis 1952 Tr Er
berichtigt viele Angaben aus der ersten Missionsperiode VO  w und
verweıst nıcht wenıge als geschichtliche Tatsachen betrachtete Überlieferungen1Ns eich der Legende der entlarvt S1€E Bl als Geschichtslügen.ONZAGA: De orıgınNeE Seraphicae Kelıgionıs Franciscanae EIUSGUE progres-sıbus (Romae 1587 1359—63 ILHA Diva Antonu Brasılıae G(ustodiae NAT-
ratıo SE relatıo VON 1621., 1n verschiedenen Fotokopien In Brasilien un
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Das Werk gedieh vorzüglich. 1657 wurde dıe Kustodie ine selbständige
Proviınz, und schon 1659 konnten dıe Klöster Sudbrasıliens als eigene Kustodie
abgetrennt un! schließlich 1675 ZUTE Provınz der Unbetileckten Empfängnı1s erhoben
werden Um dıe Mitte des Jahrhunderts zahlte die Nordprovinz 470 Pro-
fessen un! ubte ıne recSC Missionstätigkeıit unter Indıanern un! Negern dUS;
ihre Klosterschulen blühten Leıder kamen dıe kirchenfeinlichen Gesetze Pom-
bals einem Todesurteil über dıe Orden Brasıliens gleich, zumal S1e auch
1m Kaiserreich Brasılien nach 1822 1ın Kralfit blıeben. Noch 1855 wurde dıe
Aufnahme VO:  } OVIzen erneut verboten, solange nıcht der Apostolische Stuhl
eın Konkordat miıt Brasıliıen abschlösse, dessen Tenor dıe kaiserliche Regierung
bestimmen wurde. Eın entsprechender Vorschlag blieb jedoch aus

Die Maißnahme dıe Orden wurde VO Mıiınıster Jose Tomaäas Nabuco
de Arau]o miıt der notwendıgen Reftorm der Geistlichkeit begründet. Wörtlich
heißt 1ın selinem Erlaß „Es bedarf schon einer Mauer AUuUSs Erz, den heu-
tıgen Klerus VO zukunitigen trennen Meiıner Ansıcht nach bılden die
Regeneratıon (!) des Klerus und dıe Reform der Klöster die wesensnotwen-
dıgen Voraussetzungen für dıe Zukunft des Landes Da das Konkordat nıcht
zustande kam, starben dıe Orden allmählich Aaus, un! die ehemals blühende
franzıskanische Nordprovinz zahlte 1893 LUr noch LECUMN ergraute Patres. Die
Klöster verhelen teıls 1n Ruinen, teils wurden S1C VO  - der Regierung und den
1ı1schoien anderen Zwecken verwandt

Waılle ZU' Überleben

Am 4 1878 War Antonıus de Camıilo de Lielıs Carvalho ZU)

Provinzial der nordbrasılianischen Provınz VO Heilıgen Antonıus gewahlt
worden. Nıemand vermutete ıIn der kleinen, gebrechlichen Gestalt des 60-jäah-
rıgen den zahen Verfechter des historischen Erbes und der Existenz der Pro-
V1NZ. Ihm VOoOr allem gebührt das Verdienst, den Gedanken der Neubelebung

den USA vorhanden) fol 270 de Sta Maria JABOATAO: No0vo 7be derafico
Brasılıco, (Riıo de Janeıro 1858 2! p918 Den gleichen Wiıderstand
ıne Brasılıenmissıion hatte dıe portugiesische Provinz 1577 geleıstet, als
Alvaro de Purificacao, nach Pernambuco verschlagen, seıne Versetzung nach
Olinda un: einıge Mıtbruder Aaus der Provinz bat

MÜLLER: Origem desenvolvımento da Provincıa de Sto-Antönıio do Brasıl,
1: Provaincıa Francıscana de Sto-Antönzo do Brasıl 7/—1  9 (Recife 1957
SS ]ABOATAO, 11

5  5 WILLEKE: Eistatisticas da Provıncıa de Antön10, .  y in An-
FONıO { 1 1965 63—68

LETTEROO: Ordem dos Frades Menores Brasıl (S Joäo Del-Reiu 54
Auf einer Bischofskonferenz 1ın Paulo beriet INa schon, wıe INa  } evt1 dıe

Güter der Orden für relig1öse Zwecke verwenden könnte. Bischof Esberard
VO  - Pernambuco wußte jedoch alle anwesenden Bischöfe VO  ( der Notwendigkeıt,
die ()rden jeden Preis 1n ihrem ursprünglıchen Geist r mit hın-
reißender Beredsamkeit überzeugen. Die Bischöfe teilten. der (republikanı-
schen) Reglerung mıt, S1€E se]len bereıt, ZU Wiederherstellung der Orden mıtzu-
wirken, nıcht ber ihrer Ausrottung: vgl BAHLMANN, Mem
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aufgegriffen un! iıhn nach langem Bemüuühen auch verwirklicht haben Seine
Blicke wandten sıch nach Kuropa. Doch ließ sıch voraussehen, dafß die lıberale
Regierung ın Rıo de Janeıro europäische Keligiosen AARE: Erneuerung der bra-
sılıanıschen Ordensprovinz nıcht hne weıteres zulassen wurde. Deshalb suchte

ntoön10 einen Vorwand, der auch Kaiser Pedro I1 genehm se1ın mußte in
einem Briıef den Generalminister empfahl C dıe autf Wunsch der Regierung
VO iıtalıenıschen Franzıskanern gegründeten Indianermissionen Amazonas
mıt der nordbrasilianischen Ürdensprovinz vereinıgen und das Kloster Bahıa
ZU. Ausgangspunkt der Mıiıssionare machen. Hıermit ware eın rechtlicher
Grund gegeben, Europäer nach Brasılien rufen und auftf diese Weise dıe
brasılıianısche Antonıus-Provinz allmählich Dieser W1€e auch Spa-
tere Briefe mıt dem gleichen 1e] zeıtıgten zunachst jedoch keinen Erfolg.

Schliefßlich fand ntönıo0 einen Helter 1m Erzbischof Von Bahıa Msgr.
Luis ntOonı10 dos NnLiO der dıe Idee aufgriff, S1C jedoch zunaäachst ftür se1ine
eigene 1özese nutzbar machen wollte. Da 1m Hinterland VO  w} Belmonte-Süd-
bahıa noch wiıilde Indiıanerstämme lebten, sollte dort ine Missıon eröffnet
werden, für dıe Bahia der geeıgnete Stützpunkt zl  ware. Der Erzbischof hatte
genugend Bezıiehungen ZU Hofe, VO  e der kaıiserlichen Regierung Unter-
stutzung erhoffen können. Zunächst betrieb Msgr. Santos dıe Angelegenheıt
ın Rom e1m Präfekten der Propaganda-Kongregation Kardıinal Sımeon1.
Nachdem dieser auf dem Generalkapitel der Franziskaner, auf dem

1889 den Vorsitz führte, dıe Sache ZUI1 Sprache gebracht und S1E dem
Generalminister warmstens empfohlen hatte, Msgr. Santos
endgültig se1ine Hılte Inzwischen war die Franzıskanerkurie nıcht untätıg
geblıeben: Der (reneralminister wandte sıch den Provinzıial der Sächsischen
Ordensprovinz VO: Heiligen Kreuz, der schon lange für se1ne Provinz ine
eıgene Missıon gewünscht hatte und deshalb SCrIN zusagte. Bereits
1889 wurde das Dekret ausgestellt, durch das „die sogenannte Mission VO  -
Bahıa”“ (Miıss10 vulgo de ahıa) der ächsischen Urdensprovinz endgültig über-
tragen wurde.

Die Gründung der „Mission VO  - Bahıa“ annn und darf NUr verstanden
werden, W1E S1E VO  } ntönıo0 un! Msgr. Santos gedacht und VO Propa-

ebda, BAHLMANN stellt Antönio folgendes Zeugnis aus Er Warlr eın
wahrer Franziskaner, führte eın Leben hne Jadel und Makel: geist1ig War
schr gebildet. Selbst jetzt treffe ich noch Doktoren und Leute VO  — Stel-
lung, dıe sıch rühmen, eınst dessen Schüler SCWESCH se1n, als VOT tiwa

Jahren in Olinda unterrichtete. Er starb Penedo November 1904
1m Alter VO  -} Jahren; gehörte Jahre dem Orden d und Jahre WAar

Priester. Er hatte den Titel eines Ex-Definitor Generalıs. eın Andenken
wırd StEIS In Ehren bleiben; denn zeichnete sıch durch einen heiligen Eıtfer
für die Erhaltung seıner Provınz Aaus Gleich gut beurteilt den Custos der
Provinz, Joaquım do Espirito Santo HT WAar viele Jahre großen
Seminar 1n Bahıa un: der Schule für spatere Lehrerinnen tatıg. Auch trat
WAarIiIn für dıe Reform e1n. Doch da einıge altere Schwestern unterstutzen
mußte, blıeb 1m Gebrauche der Priviılegien, suchte aber, durch seinen persön-
liıchen Einfluß und treue Freundschaft uns die Wiıederbelebung der klöster-
liıchen ucht OÖördern. Er schıied Er Juli 1902 Aaus diesem Leben Von
seinen Lebensjahren hat 56 1m Orden un 40 als Priester verlebt.“
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ganda-Präafekten empiohlen worden Wa  $ Ihr eiıgentlicher un etzter Zweck
War dıe Erneuerung der nordbrasılıianıschen Provinz VO Heıliıgen Antonius,
wenngleıch uch dıe Miıssıon ernsthafit in Angrıiff 5 werden sollte.
Leider konnte der eigentliche Grund ıIn dem Dekret mıt Kucksicht auf dıe
brasılianische Regierung nıcht angegeben werden. Das sollte spater mannıg-
tachen Mißverständnissen un! Schwierigkeiten führen ®.

och auch der Begınn stand bereıits unter einem unglücklichen Stern. Noch
verhandelte INa  - in Rom, als ber Brasilien unruhıge Zeıten anbrachen: Am

11l 1559 wurde dıe kaıserliche Regierung gesturzt und dıe Republik der
Vereinigten Staaten Brasıliıens ausgerufen. Auch dıe LCUC kKegierung erliefß
alsbald eıne Reihe VO  e Gesetzen 1m rechts-positivistischen Siınne un: weckte
V  - CUuUCINHN dıe Instinkte einer kırchenteindlichen Mıiınderheit. Somit WarTr einst-
weılen die Ausführung des Dekrets nıcht denken. Zudem 1n der
Sachsischen Provinz Bedenken das tropısche Klima in Bahıa aufgetaucht 1

Gleichwohl WAar der ÖObere tüur das LICUC Unternehmen schon bestellt worden:
Amandus Bahlmann, der sıch rüher schon für dıe Chinamission SC-

meldet hatte, bıslang ber 1n Werl Philosophie dozierte. Er wandte sıch
den Jesultenprovinzıal Jakop RKathzeb, der LCUN Jahre iın Sudbrasilien
gewirkt hatte, Auskunft. Dieser rıet, sıch VOT Inangrıfinahme der Mıssions-
arbeit iın Bahia zunachst 1n Südbrasilien akklımatisieren, weiıl dort dıe
Temperatur geringer, der Priestermangel ber gleich groß se1 11

„Das schien wıirklich eine gunstıge Lösung SEIN; für dıe Provınz des
Heıligen Antonius bedeutete S1E eın Unglück. Doch der Greneralminister 5il
lıgte dıe Idee un kam sS1€e ZUTF Ausführung‘”, stellt DAMIAN als Chronist
nuüuchtern fest 1: Das Geleitschreiben, das Generalminister Aloysius VO  -
Parma den Brasılienmissionaren den Episkopat mıtgab, hebt hervor: aa
Brasıliensem Regionem MNLSS1 venıunt, 2L alıquam domum possınt erıgere, ad
anımarum salutem adlaborare el deinde $2 EeNeE cuncta procedant advenıen-

ü  ü KLEIN, Franzıskaner 15
10 ebda,
5 BAHLMANN, TONLCA 35
12 KLEIN, Franzıskaner Obwohl ntonı0 de Camilo sıch seıt Jahren

dıe Wiederbelebung der nordbrasılianischen Anton1iusprovinz bemüht hatte,
erwahnt kein Schreiben der Generalkurie die Saxonia dıesen Hauptzweck
der Aussendung deutscher Franziskaner ach Brasıilien. Auf dieses Schweigender Generalkurie gestutzt, gab das Definitorium der Saxonila 1895 1ne
Erklärung ab, in der sıch Klagen der Missionare in Nordbrasilien
rechtfertigen sucht und das Schweigen seiınen Gunsten auslegt (cf. Latterae
Chirculares Superioribus Provincıae Antonmun ın Brasılıa edıtae
|Bahia 6—10). Als Antwort darauf genugt, W as Gregor Jan-
knecht als Delegatus pTrOo negot11s Missionis Brasiliae schon 18992
dıe Mitbrüder 1ın Sudbrasilien geschrieben hatte: „Auf jeden Fall mul der Ver-
such gemacht werden, 1n Bahıa selbst und anderen Klöstern der Antoniusprovinzfesten Fu fassen. So War dıe ursprüngliche Absicht, und scheint
mMI1r durchaus der Wiılle (Gottes se1n, WECI1IN nıcht die Unmöglichkeit sıch klar
herausstellt, Was bıs jetzt keineswegs der Fall ist. Unbegreıiflıch unklug ware
Ja, mıiıt großen Schwierigkeiten und Kosten NECUEC Klöster bauen, WCNN alte
Klöster hne Mühe erhalten sind“ (Litterae CGirculares, 69s
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tibus SOCUS etam ınter ınfıdeles MISSLONES peragere‘ * In dem Obedienz-
schreiben hebt der Provinzıial der S5axonia Gregor Janknecht folgenden
Aulitrag hervor: 27 ın Brasılıam conferas, ıbıdem praesentiam MOTUM
Episcoporum adeas el 2DS1S approbantıbus opportunum locum pro Jundando
Ordıiınıs nostrı conventu elıgas, nde necessıtatem Afidelium et ınfıdelium Deoa
EeENeE juvante melıus et efficacıus SUCGUTTETE valeatıs“ 14

Zum Leidwesen des brasılianischen Provinzialoberen ntönı0 de Camilo
streiften Amandus Bahlmann und seine Begleiter 1m Junı 18591 ledıglich Bahıa,

ZU Suden weıterzufahren un in Teresopolıis, LaJes und Blumenau ihre
Tätigkeit auftzunehmen. Enttäuscht über dıe Wendung der Dıinge, wandte sıch

ntönıo0 un! 15 18591 SOWI1Ee 1892 den General-
miıiniıster 1n Rom und schließlich 1892 den Internuntius in
KR10, Msgr. Gotti: NSeine Beharrlichkeit hatte den Erfolg, daiß dıe Saxonia
schliefßlich zusagte, eınen Versuch ın Bahia SCH wollen !>

Inzwischen hatte sıch dıe Zahl der Franzıskaner 1in Sudbrasıilien (Santa ata-
rına) auf Je sechs Patres und Brüder erhöht, ber I1a  - WAar sıch ber den AF
gabenkreıis nıcht einıg. Aut Grund VO  - Klagen wurde der Missionsobere
AÄAmandus AIn 18992 telegraphiısch nach Deutschland zurückgerufen und
wıeder ZU Lektor bestellt Briefe Aaus Brasılien seinen Gunsten hatten jedoch
DE Folge, dafß der Proviınzıal Othmar Maasmann seın Urteil wıderrief
un! Amandus als Öberen nach Bahıa beorderte 16

Am 27 18992 n dıe ersten ZweIl deutschen Patres und vier Brüder 1ın
den Konvent VO  [ Salvador (Bahıa) e1In. Im Kloster, das 1n der Blütezeit neunz1ıg
Zellen besetzt hatte, standen jedoch LLUTLT einıge weniıige füur die Neuankommenden
S Verfügung. In den übrıgen hatten sıch vier brasılianische Patres, einıge
Weltpriester, TE Diener und viele Bruderschaftsmitglieder nıedergelassen.
Amandus hatte VO Deutschland den Aulftrag erhalten, das Kloster für dıe
Ankunft Mitbrüder einzurichten: talls alles gut gehen wurde, sollten noch
viele nachkommen. So hieß Iso Platz schaffen. Die Weltpriester tüugten sıch
sofort und fanden anderswo Unterkunft. Doch dıe Bruderschaften wollten autf
jeden Fall einıge Zellen ZUT Verfügung behalten, selbst WwWenNnn ihre Miıtglieder
nıcht immer darın wohnten. „Schließlich sagte ich dem Provinzial Antönio0”,
berichtet ÄMANDUS, „dafß entweder WITr der dıe Bruderschaften 1m Kloster
bleiben wurden; denn jetzt se1 unmöglıch, für NEUC Ordensleute etwas ZU-

13 BAHLMANN, TON1LCAa 5s Das Schreiben der Generalkurie ist VO 18591
14 ebda,

KLEIN, Franzıskaner Es tallt heute schwer, uns in dıe ratlose Lage
des ntonı10 de Camilo versetzen. Als der Erzbischof VO  — Bahia das
Vorhaben des Franzıskanerprovinzlials tatkräftig bei der Regierung unterstutzte,

ausländische Missıonare tur dıe geplante Indianermission 1n Sud-Bahia e1n-
laden dürfen, wandte sich ntönı10 ıtalıenısche und spanısche Provinzen

Mitbrüder. Doch jer scheıterten alle Bemühungen. 1893 schreıibt nach
Rom „Unsere Brüder 1n talıen und Spanıen fürchteten allzu sehr uULlISCTITEC Ver-
derbnis. Obwohl S1Ee ertahrene Ärzte sınd, wollten S1e sich der Getahr der
Ansteckung nıcht aussetzen. Sie flohen uns W1E Aussätzige. Diese Klage habe
ich S1C Sie verwarfen in Iımıne meılıne Kınladung.“ Vgl KLEIN: and-
glossen ZUXI Geschichte der Proviınz, 1nN: ntönıO 111
16 BAHLMANN, rönica 1, /2a, 72b
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bereiten. Unsere Koffer ständen noch geschnürt, hne Schwierigkeiten könnten
WILr den Dampfier nehmen un: nach Santa Catarına fahren, uns Häuser ZU.  s

Verfügung standen. 8a Amandus,‘ antwortete mMI1r Provinzial, ‚ich werde
alles tun; ber WITr dürfen dıe Bruderschaften uch nıcht VOT den Kopf stoßen;
denn S1Ce machen noch Feste, dıe uns ZU Unterhalt diıenen!'. Darauf iıch ‚Schon
warten WIT viele W ochen Endlıch wırd Zeıt, daiß WITr Vorsorge treffen.‘ “
Da lLielß Provinzıal ntönı10 alle brasılianischen un: deutschen Patres ZU

Proviınzkapitel zusammenruten. Der Internuntius spater Nuntius, Kardıinal
und Präfekt der Propaganda Msgr. Gott:ı beauftragte den T itularbischof
Msgr. Manuel dos Santos PeTreITra, als Apostolischer Delegat den Vorsitz
auf dem Kapıtel führen 1

Maıt vereınten Kräften
Das Provinzlialkapitel a  € 1n Salvador 1893 Von den brasılianischen

Patres nahmen daran teil ntonı0 de SA0 Camilo de Lelis Carvalho als Pro-
vınzıal, Joaquım do Espirito Santo als Kustos, ntönıo da Ascensäo, ntönı10
de S30 Pedro Celestino, Jose do Amor Divino, Jose dos Desponsor10s un! Pau-
lıno da Solıdade als (xuardıan VO Recite-Pernambuco. Zwei weıtere brası-
lıanısche Patres hatten sıch SCH Krankheiıit entschuldigen lassen. Hiınzu kamen
schließlich die beiden deutschen Patres Amandus Bahlmann und Tatıan
Xhesin?2.

Das Kapıtel beschlofß die Neubelebung des Klosters 1n Salvador un der Pro-
VINZ. Provinzial schlofß sıch persönlich der Reform Sonst War allen
Brasılianern freigestellt, da S1Ce durch dıe Internuntien und Apostolischen ele-
gaten manche Erlaubnisse und Dispense erhalten hatten, dıe S1C auch terner
benutzen wollten. Auf keine Weise ber beabsichtigten S16, das relig1öse Leben
der Klöster hindern der storen. Amandus und Tatian wurden ın
dıe Provinz aufgenommen und erneuerten ıhre Profeß 1n dıe Hände des wıeder-
ernannten Provinzıials ntönı10 de Camilo. Amandus erhıelt das Amt
des Gruardians 1n Salvador, Tatıan das des Novizenmeisters. Provinzial
ZOS sıch bald nach Recifte zurück, das Kloster, dessen Guardian 1893
gestorben WAafr, reiten und ftuüur dıe Ankunfit Mitbrüder aus Deutschland
S gut WIE möglıch vorzubereıten. Darauf g1ing nach Penedo-Alagoas und
sicherte uch dieses geraumıge Kloster dem Besitz der Proviınz.

Das Definitorium der Saxonia bıllıgte alle Beschlüsse des Kapitels VO  —$ Sal-
vador 1893 Nur machte ZU Bedingung, dafß 1n die Anton1ıusprovınz
als einz1ıge Kuropaer Jediglich Franziskaner der Saxonia aufgenommen werden
dürften. Dem pflichtete INa  e 1n Brasılien hne weıteres be1, da dıe Kapıtels-
beschlüsse VO 1Ur bıs ZU endgültigen und offiziellen Wiedererrichtung
der nordbrasilianischen Provınz Geltung behalten sollten 1:

Am 1893 traft als Provinzkommissar Irenäus Bıerbaum mıt acht
Patres, TEe1 Fratres, dreizehn ovizen un: fünf Brüdern in Salvador e1IN. Irotz
se1nes vorgerückten Alters griff mıt jugendlicher Begeisterung das Werk
und blieb bis Februar 1895 1mMm Amt Ihm stand dıe ursprüngliche Absicht der
Gründung VOT Augen: die Erneuerung der nordbrasilianischen Antoniusprovinz.
Deshalb erschien ıhm töricht, 1mM Süden Häuser errichten, während 1mM

17 ebda, 82—85 ebda,y 104
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Norden große, schöne Klöster leer standen 1!?®. Aus dıeser Einsicht berief
18 1892 bereıits ıne Versammlung der Missionsdiskreten VOoO  - Nord- un!
Sudbrasılien nach Salvador und entwickelte VOT ıhnen folgende Grundsätze:

DiIie Saxonia hat dıe Wiederbelebung der nordbrasıilianischen Anton1ıusprovinz
als Aufgabe übernommen und S1€e sıch allein vorbehalten. Das Arbeıtsteld 1n
Sudbrasilien soll als eıl dieser Aufgabe angesehen und nach Kräften gefördert
werden. ord- un! Sudbrasılien wırd dıe gleiche dorge zugewandt, und beide
werden 1mM gleichen Maße entwickelt.

Die alten Klöster der Anton1iusprovinz sollen allmählich besetzt werden, soweıt
S1e bewohnbar sınd un! 1n ıhnen das klösterliche Leben vollkommen geführt
werden ann. Unter diıesen Voraussetzungen wiıird 6S auch möglıich se1n, Jüngere
Mıiıtbruüder 1ın ihnen auszubıilden und erziehen, un! Hoffnung bestehen, erfolg-
reich Heil der Seelen wiırken.

Für den Suden mussen dieselben Gesichtspunkte malßgeblich seE1IN. Nıcht auf
iıne grolße ahl VO  H Klöstern ist abzuzielen, sondern auf dıe Festigung des
relıg1ösen Lebens unter den Miıtbrüdern un! auf ine fruchtbare apostolische
Tätigkeıit.

Im Norden sollen deshalb neben Salvador einstweilen Kecıte und Olinda
besetzt werden. Im Suden bleiben Blumenau un! Lajes als Miıttelpunktklöster,
während Teresöpolis und Ararangua sobald Ww1e möglıch aufgehoben werden
sollen.

Diese gut durchdachten Grundsätze, die das schon Geschehene taktvoall berück-
sıchtigten, boten den einzıgen Weg, den eigentlichen weck des Aulftrages
VO  - 1889 nach Möglichkeit noch verwirklichen. Dieser Einsicht beugten siıch
deshalb auch die beiden Vertreter des Suüdens un:! stımmten den Plänen
Das Eınvernehmen bestimmte Irenäus, alles tun, möglıchst schnell die
Selbständigkeit der alten Provinz erlangen, damıt die Bischöfe, denen dıe
Klöster noch unterstelltn keinen KEınspruch erhoben und sıch 1ın dıe Reform
nıcht einmischten z

Mıt den. anwesenden Patres, Fratres un! Brüdern, An 1894 noch ZW €1
Gruppen AUS der Saxonla stießen, wurden 1m Norden zunaäachst die Klöster
Salvador, Recife und Olıda besetzt. Das WarTr eichter gesagt als getan. Besonders
1n Recife ließen dıe gesundheıtlichen Verhältnisse 1e]1 wunschen übrıg, un:

kostete viel Arbeıt und Entsagung, das Haus für viele Insassen wohn-
lich machen. Noch größere Schwierigkeiten bot Olinda, kmm nordlich VO  $
Recite. Das Kloster WAar buchstäblich bıs auf dıe nackten Wände ausgeplündert
un! der Garten fast Sanz mıiıt Hütten Leute 1ın Beschlag S  IN  S  9 die
1U unNnsern tortzıehen wollten. Szenen W1€e dıe mıt den Bruderschaften 1n Sal-
vador anfangs 1893 wıederholten sıch auch anderswo. Um die Bevölkerung VOo  w}

Igaracu und Ipojuca auf die Neubesetzung der Klöster vorzubereıiten, predigte
Amandus beiden Orten Volksmissionen, dıe ıhm einen erschütternden

Eindruck der relig1ös traurıgen Situation beıder Pfarreien vermiıttelten.
Die Hauptsorge galt jedoch dem klösterlichen Leben, dem regelmäßigen (3öf:=

tesdienst un! der Ordnung der Studien. Im Klosterchor VO  - Salvador ertonte
bald wıeder bei Tage un ZUr Mitternachtszeit das kirchliche Stundengebet. Das
Volk erneuerte seine Liebe zum Convento de Sio Francısco, un!| die Patres aten

19 KLEIN, Franzıskaner Latterae Girculares, M
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alles, ihm seelsorglich beizustehen. Auch die ersten Arbeiten auswarts wurden
übernommen. WCI1N sS1e zunächst auch 11UT 1n beschränktem Umfang geleistet
werden konnten.

Wiıderstände UN Schwierzigkeiten
Unterdes torderte das Unternehmen erste pfer. In Penedo starb 1594

Hermenegild Jacobı 1n der Blüte seiner Jahre. Durch einen unglück-
lıchen Sturz VO Pferd hatte C1 sıch schwere innere Verletzungen UuSCZOSCH,
dafß ihnen erlag. Ihm folgte am 1894 als Opfer des Gelbhebers Tatian
T RESIHS, der Guardıan VOoNn Recife und Ipojuca. Das wel schwere
Verluste für das junge Werk, das gleichzeıitig 1ın 1ne Periode ınnerer un
außerer Prüfungen eintrat.

Dadurch, daß dıe Krneuerung der nordbrasılianıschen Urdensprovinz miıt dem
Unternehmen 1n Sudbrasılien verquickt worden Wal, hatte 198028  — einen unheıl-
vollen Zwiespalt ıIn das Werk hıneingetragen. Beide Arbeitsfelder
groß un dıe Nöte drıngend, daß unmöglıch erscheinen mulßste, beıide
gleichzeıtig miıt genugenden Kräften versehen. So Walr 1U ZU begreiftlich,
daß jeder eil unter dem unmıttelbaren ruck der eigenen Nöte se1ine Inter-

1n den Vordergrund rücken versuchte und zuerst berücksichtigt werden
wollte. Das gab Anlaß mancher Unzutfriedenheit. Schlimmer ber WAal, da
die Bedingungen 1m nordlıchen eıl ungunstıger als 1mM sudlıchen. An
erster Stelle standen dıe Sprachschwierigkeiten, wahrend 1mM Suden dıe deutsche
Sprache 1nNne volle unmiıttelbare Tätigkeit ermöglıchte. Hınzu kamen 1im Norden
bald empfhindliche Rückschläge, die entmutıgend auf dıe Gemüter wiırkten.

Wie schon gesagt, VOTr allem 1mM alten Kloster VO  - Recite die gesund-
heitliıchen Verhältnisse schr ungunstıg, WCHN 199028  - uch alles tat, S1C
verbessern. In Olinda schıen dıe Lage jedoch geradezu unhaltbar. (sanz abge-
sehen davon, dafß TOLZ der mehr als tranzıskanischen Armut tast unmöglıch
WAar, für viele Klosterinsassen genugend Lebensmiuttel beschaffen, traten
seıit nde 1894 langwährende und gefahrliche Fieberkrankheiten auf, die ıhren
Grund teıls 1m schlechten Zustand des Hauses hatten, teıls ber auch auf dıe
unkluge, dem tropıschen Klıma wen1g angepaßte Lebensweise der deutschen
Franziskaner zurückzuführen Al Aus dem Suden dagegen liefen verlockende
Schilderungen des gunstigen Klimas und eines fruchthbaren Einsatzes e1INn. Sie
nahrten dıe ınnere Abneigung den. Norden un! ließen alles Heil VO

Suden erwarten 21
Die Berichte, die 1n dieser eıt Aaus Sud un Nord nach Deutschland gingen,

mußten be1 der Leıitung der Saxonia mancherle1 Bedenken CITESCH und ETZCUS-
ten ine geW1SSE Voreingenommenheit den Einsatz 1mM Norden. Erschwe-
rend kam hınzu, dafß zwıschen der Provıinzleıitung ıIn Deutschland un:! dem
Provinzkommissar 1n Brasılien ine gew1sse Spannung zutage Irat. Man konnte
sSeEeE1InN Verhalten nıcht Sanz verstehen un!: warfi ıhm besonders VOÖIL, daflß bislang
den Suden noch nıcht visıtiert hatte ıne Krankheiıt un! Unruhen 1n Sud-
brasılien hatten den Provinzkommissar daran gehindert. Doch konnte Ire-
naus, als 1594 ZU Kapıtel nach Deutschland reıiste, dıe Vorurteile leicht
ausraumen;: konnte S mit CcCuCcnN Konfratres zurückkehren, das Werk
gemäß den gemeinsamen Richtlinien fortzusetzen. Er wußte jedoch nicht, dafß
21 KLEIN, Franzıskaner 16s
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dıe Saxonia inzwischen ber seinen Kopf hinweg, ja, se1ıne Bestimmungen
innerdisziplinäre Anordnungen getroffen hatte, die nıcht bıllıgen können
glaubte. Er mußte den Eindruck gewınnen, dafß nıcht mehr das volle Ver-
trauen seiner Vorgesetzten besäße, und fürchtete, da{fß dadurch uch se1ne Autori-
tat be1l seinen Untergebenen erschüttert SCe1 Deshalb kehrte Aaus Ireıen Stücken
un! miıt Erlaubnis des Provinzialoberen 1m Februar 1895 endgültig 1ın die
Heımat zurück. Diesmal gelang ıhm nıcht, dıe Vorurteile den Norden
1ın der Saxon1a zerstreuen. Die alte Anton1iıusprovinz verlor ıhren besten
Freund. Die deutsche Provinzleitung griff entscheidend 1n dıe Verhältnisse e1In.
Der einstweilige Kommissar AÄAmandus Bahlmann erhıelt Auftrag, dıe Studien
VO  - Olında teıls nach 1pojuca-Pernambuco, teils nach Blumenau verlegen.
So Wal der Konvent VO Olinda wıederum verwaıst 2

Die Krise
Die Verlegung der Studien nach Ipojuca erwıes sıch als nıcht gunstig. Das

tast dreihundert Jahre alte Kloster des Heılıgen Antonius mit seliner Wall-
tahrtskapelle hatte Jahrelang leer gestanden und War somıt baulich schlecht
erhalten. Im Mai 1895 bekam aut einmal mehr als ZWaNZıg Insassen: Patres,
Fratres un Brüder. Die Lebensbedingungen ließen vıel wünschen übrig, und
bald machten sıch Fieber un: Beriberi unter ihnen breıit Einen AÄrzt gab
Ort nıcht, der Apotheker behandelte die Kranken zumeıst talsch Doch konnte
das Schlimmste durch tachkundige Behandlung in Recife verhindert werden.
Als einzI1geEs ÖOpfer starb 1895 Bruder Alfons Klein

In diıeser kritischen Sıtuation traf Gregor Janknecht 1n Ipojuca e1in,
VoO bıs p dıe kanonische Visıtation durchzuführen. Als einzıger Ausweg
Aaus der trostlosen Lage drangte sıch die Notwendigkeit auf, Geld aufzunehmen
und Vorsorge für ine Besserung treffen. So blieben dıe Studien bıs nde 1897
1n IpoJjuca 2

Gregor verstand C5, dıe Erregung 1n den dreı noch besetzten Klöstern des
Nordens verringern. en Bericht dıe S5axon1ia zeigt Z4WäT, da{fß ine gew1sse
Spannung vorhanden War un: auch einıge Mängel gezeıtigt hatte; doch War der
Geist un! der Eifer des relıg1ösen Lebens dadurch nıcht erschüttert worden. Er
besuchte uch dıe Klöster 1im Suden des Landes, eıtete dıe Neugründung eines
Klosters in Petropolıis 1n die Wege und bestieg 1596 ın Salvador das
Schiff ZUr Heimreise. Aber aum in Paderborn angelangt, wurde das Opfer
eines tückischen Fiıebers, das sıch 1ın Brasılıen ZUSCZOSCH hatte Z

Zum Provinzkommissar ın Brasılien wurde NU:  $ Lullus Mus ernannt, der
waäahrend des Kulturkampfes In Nordamerika gewirkt hatte un!| 1m Januar 1896
nach Brasıilien gekommen WAarT. Leider se1ne Ansıchten ber dıe Zanele
des Unternehmens denen des Irenäus vollig entgegengesetzt. Eine gyEWISSE
Voreingenommenheit, dıie mıtgebracht hatte, wurde durch das persönlıche
Ungemach, das ıhm das tropische Klıma bereitete, noch verstärkt. Den etzten
Ausschlag gab schließlich eın ep1demisch autftretendes Gelbfieber, das waäahrend
seiner Amtszeit viele blühende Leben dahinraffte.

-  A KLEIN: Randglossen, L.c 88f
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In den ersten Tagen des Februar 1896 reisten CINISC Kleriker VO:  $ Salvador
nach Recıifle Kaum eingetroffen starb VO  - ihnen, Frater iınzenz cht

Gelbfieber, dessen Keime ZAUS Salvador miıtgebracht hatte, gleichen
Monat noch dreı Fratres und C1iMN Jertiarbruder starben, wäahrend Recıite
gleichfalls dreı Fratres und C112 Bruder dahingeraiit wurden In kurzer eıt NEeEuUnN

blühende, hoffinungsvolle Leben ausgelöscht das WAarlr C111 harter Schlag, der auf
dıe Überlebenden betäubend wiırkte und der Saxonlia chrecken verbreıtete
Die furchtbare Kpıdemie erfaßte noch viele; doch gelang dem energischen
KEıngreifen der Gesundheitsbehörde und der aufopfernden Pülege der Mıtbruder,
dıe ahl der Todesopfer beschränken

Diese traurıgen Kreign1isse verfehlten nıcht iıhre Wiırkung aut den Proviınz-
kommissar noch auf die Oberen der Saxonlia So hel die Entscheidung
den Norden Man setzte ternerhin alles daran, den Schwerpunkt der Tätıgkeıit
ZU Suden verlegen und dıe nordlichen Klöster sıch selbst überlassen Man
verirostete S1C mıiıt der Versicherung, die Wiıederbelebung der Anton1usproviınz
solle VO Suden AUuUs mıt Umsıicht und Klugheit angestrebt und vollendet werden

So wurde Maı 1596 das Novizıjat nach Blumenau verlegt und auch dıe
Studıen sollten allmählich ZU Sıuden SCZOSCH werden Lediglich das Kloster
VOL Francisco do Conde wurde neben den Klöstern Salvador Recıte und
Ipojuca noch erneuert un: entsprechend besetzt hatte während der Fieber-
epıdemie gute Dienste getan

Es 1st 1Iso nıcht verwundern, daß INa  - sıch diese eıt miıt der Absicht
trug, alle deutschen Franziskaner Aaus den Staaten nordlich VOI Bahia miıt (zsut-
heißung der Internuntiatur Rıo de Janeıro zurückzuziehen un iıhrer Stelle
holländische Miıtbrüder einzuse{izen, da S1C angeblıch dem Klima besser gewach-
SE  =) SO erbat der Bischof VO  - Fortaleza 1897 auf Weısung des Internuntius
für den Gnadenort anınde Minderbrüder direkt VO Holland sta sıch
den Provinzkommissar Bahıia wenden. Doch dıe nıederländische Provınz-
leıtung sagte ab, weıl das Generalat ı Rom nıcht zustiımmte 26

Inzwischen mıt Ausnahme Iheologiekurses, der Salvador
gelassen wurde die Studien ZU Suden verlegt worden. Doch dabei blieb
nıcht Selbst dıe seelsorglıchen Kraäalfte und viele Brüder wurden allmählıch dort-
hın abberufen Ja wurde verboten, sıch dıe alten Klöster der Nord-
PTOVINZ weıterhin kümmern, WIC C1IMN Brief VO 11 1897 sagt Daiß dann

Nachfolger des Lullus Mus den Sıtz des Kommıissars nach Petröpolıs
verlegte, WAar dıe logısche Folgerung AaUSs den bereıts vollendeten Tatsachen

Lullus verließ Brasilien 25 1897 Proviınzkapıtel der Saxonla
teilzunehmen Von den vierzehn Klöstern, die dıe Antonıusprovınz iıhrer
Blütezeit besessen hatte 1Ur VICI besetzt Auf dem Kapitel wurde
15 11 1897 Hippolytus Zurek ZU Provinzkommissar für Brasıliıen
ernannt Die Rıchtlinien die mitbekam, die gleichen WIC unter der
vorhergehenden Provinzleitung So SINSCH dıe Versetzungen der Patres VOo
Norden AT Suüuden uch jetz weıter zumal mıt den Klöstern Suden ausS-
gedehnte Pfarreien und zahlreiche Schulen verbunden

Miıt banger dorge sahen die übriıgbleibenden Patres der VvVIier nordlichen Kon-
vente der Zukunft entgegen Sie fürchteten 1Ne allzu starke Finschränkung iıhres
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Arbeitsfieldes, das seıt 1897 guten Erfolg versprach. So richteten S1C, der
drohenden Getahr begegnen, A 1898 116 Eingabe die Saxonia,

der SIC ıhre Besorgnisse darlegten und darum baten, Nord un! Sud WC1

Kommissarıate aufzuteilen hne daiß dıe Beziehung ZUTr Mutterprovınz gelöst
wurde

Die Provinzleıtung S10$ auf den Vorschlag C1MC Am 1899 wurde dıie
ITrennung vollzogen Sıie erstreckte sıch jedoch nıcht auf das Novızıat un dıe
Studıen, die bleiben sollten S1C siıch Tage der Irennung befanden Die
Saxonla behielt sıch das echt VOT, dıe Kräfte nach dem Novızıat bzw
nach den Studıen auf dıe beıden Kommissarıate entsprechend den Bedürfnissen

verteilen Das Nord Kommissarıat bestand AUuUS den VICT bisher besetzten
Klöstern der alten Anton1iusprovınz un!: AUS Petröpolis, dem Sıtz des Kom-
15S5arIrs Zurek

Doch mıiıt dieser Lösung War dem Anliegen der Neubelebung der Antonius-
PTOVINZ nıcht gedient. Sie blıeb 111e halbe Maiinahme und dem eigentlichen
Übel WAar nıcht gesteuert. Die unhaltbare Lage verlangte nach weıteren Schritten,
dıe diesmal VO  w} außen unternommen wurden 25

Wiıedererrichtung der rovınZz

Der Generalminıiıster Aloys Lauer rug sıch schon. SCTAUIMNC eıt mıt dem
Gedanken beide Kommissarılate selbständıgen Provinzen erheben Zu
dıesem weck holte die Meınung der beiden Kommissare und ıhrer Diskreten
C111 Für diıe Verselbständigung sprach VOI allem die große Entfernung der
Kommissarıate VO  } der Heımatprovı1nz, AUS der sich viele Schwierigkeiten un!
all dıe Mißverständnisse ergaben Der gleiche Grund WAar J auch VOI 250 Jahren
durchschlagend fur dıe Errichtung der Antonıus Provinz SEWESCH

Be1 den Überlegungen mußte der Norden SC11}L Hauptaugenmerk auf diıe
Lebensfrage der künftigen Provınz riıchten, näamlıch auf den Ordensnachwuchs
Was Berute aus dem Lande anSsıns, War 1112  - keinestalls gut gestellt WIC der
Süden, deutsche und iıtalienısche Sıedler beste Gewähr dafür boten Ziwar
Wäal Kloster Salvador 1900 C111 Kleines Seraphisches Kolleg roff-
net worden, und der ersten Begeisterung versprach 1194  - sich davon sicheren
Erfolg Außerdem erhoffte INa  - CIN3ISCH Zuwachs VO: Süden, WeNnNn be1 der
Errichtung der Provınzen Option ame Schließlich rechnete 1la  a TOLZ
der definiıtiven Irennung VO  w der Saxon1a mı1t Nachschub aus der deutschen
Heimat Auf diese Erwartungen hın sprachen sıch die Diskreten des Nordens
für dıe Wiedererrichtung der Anton1ıusprovınz auS, der Kommıissar ber dagegen

dachte realistischer
Ziwar erschıen unter dem 14 1901 das Errichtungsdekret gezeichnet VO  3

Generalvıkar Davıd Fleming, da Aloys Lauer kurz UV'! gestorben
Warl ber dıe Hoffnungen der Diskreten für dıe C HT Provinz erfüllten sich
nıcht Das Kolleg Bahıa versagte; dıe erwartete Option wurde nıcht geneh-
mıgt So verblıeben alle Ovızen und tudenten Suden Selbst das Kloster

Petröpolis, das bıslang ZU Norden gehört hatte wurde mıt samtlıchen
Insassen ZU Suden geschlagen Infolgedessen zahlte dıe SUdprovınz 68 dıe
Nordprovinz L1UL Patres un: Fratres

KLEIN Franzıskaner 18
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Kınzıg dıe drıtte Erwartung der Dıskreten irog nıcht; enn die Saxonia VeCI-

sagte auch weıterhıin nıcht ıhre Hıltfe E Bıs ZU.: Eröffnung des Seraphinıischen
Kollegs 1n Bardel, Kreıis Bentheim. tur Missionsberufungen 1923 hat die Ima
S5axonl1a großzügig noch fuüunt Patres, ber Fratres (von denen manche aller-
dıngs füur Nordbrasıilien eingekleidet worden waren) und Brüder tur dıe
Nordproviınz freigegeben. In dieser Hınsıcht hat Lukas och als Provınz-
vikar sıch besonders großherzig gezeıgt. Auch 1ın den MasSscCICH Jahren nach dem
ersten Weltkrieg erlaubte allen Fratres und Brudern, die sıch für die
Brasılıenmissıion berufen fühlten, den Übertritt 1n dıe neuerrichtete Provınz des
Heılıgen Antonius 3

Als erster Provınzıal gab Hıppolytus Zurek FE 1901 sSC1N erstes
undschreiben heraus. In ıhm feiert dıe Wiedererrichtung der alten Antonıius-
ProVI1nZz, stellt lobend dıe zahen Bemühungen der Patres ntön1o0 de
Camılo Carvalho und Joaquım do Kspirıto Santo heraus, anerkennt dankend
dıe Pionierarbeıt der Ima S5axonı1a und ermuntert seine Mıtbruder ZU Fınıg-
keit und Treue S Mögen dıe 1L1CUIN VETSANSCHCIL Jahre uch eın dornenvoller
Kreuzweg SCWESCH se1nN und das Lebensopfer VO  } achtzehn jungen Menschen
gekostet haben, b1IS dıe VO  m den ergrauten brasilianischen Patres schmerzlich
ersehnte Neuerrichtung der Antonıiuusprovınz zustande gekommen Wäl, freu
ten sıch mıt ihnen doch auch alle deutschen Mitglieder der Provinz.

(Grund ZUr Freude besteht auch heute, Jahre nach Begınn der ersten Wiıe-
derbelebungsversuche. Damals Anfang 1893 zahlte dıe auszusterben dro-
hende Anton1ıusprovınz NUur noch LCUIL alte Patres: 1901 gehörten iıhr 358
Patres und Fratres sowl1e rund Bruder. Heute sınd 371 deutsche un! brasıli-
anısche Minderbrüder bestrebt, das tast vierhundertjährıge rbe der ursprung-
lıchen Antonius-Kustodie VO Olinda ftreu verwalten, erhalten und

mehren 3i

”9 KLEIN: Randglossen, Lc
30 ebda, U1
31 Latterae Circulares, 717—80

Kurze Provinzchromnik (MS 1m Proviınzarchiv der Franzıskaner iın
Recife) 187 Vergebens suchen WIT noch ırgendeıine Erwahnung der 1859 ın
Sud-Bahia geplanten Indıanermiss1on, dıe als Grund für dıe Zulassung deut-
scher Missionare vorgeschützt worden Warlr un! dem anNnzeCH Unternehmen den
Namen Miıss10 vulgo de Bahıa gegeben hatte S1e kam nıcht mehr ZU Sprache,
weıl die Franzıskaner den Schwerpunkt iıhrer Tätıigkeit ZU Suüuden verlegt hat-
ten. Inzwischen War uch der Erzbischof VO  Z Bahıa Msgr. Santos 1890 gestorben
un! erhielt bis 1894 keinen Nachfolger, dafß das Projekt 1n Vergessenheıt
pertet: Statt der ursprünglıch geplanten Mıssıon ubernahm dıe Nordprovınz
1907 dıe Praäalatur Santarem und 1ın ihr 1911 die Mıssıon unter den Munduruku-
Indianern; dıe sudliche Schwesternprovinz ist dabe1ı viele Jahre hindurch mıt
Personal Hılfe gekommen. 1957 überlielß die Anton1ıusprovınz Santarem den
nordamerikanischen Mitbrüdern der Herz- Jesu-Provınz (Chicago) un! uüuber-
ahm ihrerseıits dıe VO:  - Santarem abgetrennte Hu Präalatur Obidos, S1€
19650 mıt der Katechetisierung der Tirıo-Indianer begann. So wiırd dem Missions-
gedanken bis auf den heutigen Jag Rechnung getragen und uch Nichtchristen
das Evangelıum verkündet.
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ISCHES LUBUMBASHI

Überall ın den jungen Kırchen erscheıint dıe Gründung katechetischer Aus-
bıldungsstätten als ıne dringende Notwendigkeit. Die Bischofskonferenz VO  -

Katanga gründete bereits 1961 eın katechetisches Institut, dessen Leitung
der Lütticher Diözesanpriester VICTOR HENDRICK bestellt wurde, dem WITLr dıe
nachfolgenden Ausführungen verdanken (vgl auch Un pretre diocesaın
Congo: Bulletin de P“’Umon MULSSLONNALTE du clerge Brüssel

Das Institut untersteht der Biıschofskonterenz VO  - Katanga. tudenten sınd
Priester verschıedener Bıstümer, Mıitglieder mannlıcher und weıblicher Ordens-
gesellschaften sowle Laıen. Das ist Sar nıcht selbstverständlich tur Afrika,

dıe Mıiıssionsorden ZWAaT Großes geleistet haben, ıhre Macht jedoch bis-
weılen indiskret werden droht. Dıie Dozenten des Instituts gehören den
verschiedensten Stäanden und kennen Nn dıe Sorgen und die Bedürti-
n]ısse der Bevölkerung. Auch die Studenten kommen AUS allen Himmelsrich-
Lungen. Es wurde der Versuchung wıderstanden, 1n Internat gründen. Die
Studenten verbleiben In ıhrem naturlıchen Miılieu. Sıie kommen jeden lag
den Vorlesungen, Sanz gepragt VO  - den taglıchen Sorgen und Freuden einer
konkreten Umgebung, ın dıe S1e stets wieder zurüuckkehren. So wırd uch be1
en Forschungsteams (Equipes de recherche) der Gefahr begegnet, dafß S1€E a1S
Theoretiker fern der Waırklichkeit arbeiten.

Forschung und Ausbildung gehen StETIS GE Eın bereichernder Aus-
tausch verbiındet Forscher, Dozenten und Studenten. Die echte dorge 1N€
gründlıche Ausbildung wehrt jedem Immediatismus. urch solıde Forschung
wird der Gefahr lebensfremder 1 heorıe begegnet. Differenzierte Lebensbe-
reiche und bisweilen einander entgegengesetzte Meınungen erweısen sıch als
Folgen des raschen Gesellschaftswandels. Beziehungen samtlıchen Schichten
der Bevölkerung sınd unabdıngbar notwendig, ekklesial Gültiges zustande

bringen. Es annn sicher noch nıcht VO  w spektakulären Erfolgen berichtet
werden; ber geEWI1SSE Früchte der Arbeıt des Instituts Sind unverkennbar. Dıie
ausgebildeten Kraäaflite wirken 1n ıhrem Miılieu.

Das Institut bietet einen einjahrıgen und eınen zweıjahrıgen Studienzyklus
Bısher wurden 150 Dıplome verabreicht. In den Städten werden außerdem

Halbjahreskurse (zweı W ochenstunden) abgehalten. Über ausend Lehrer haben
bereıts freiwillig solchen Kursen teilgenommen. Auf dem Lande werden
dann und Wanll Tagungen angeboten, dıe bereits beachtliche Erfolge gezeıtigt
haben. Das Werk der katechetischen Erneuerung 11l allerdings auf weıte Sıcht
geplant sSe1InNn und ordert StELS wıeder einen Begınn.

Es lıegt auf der Hand, dafß das Institut sıch auch adaquate Arbeıts-
unterlagen bemuhen muß So erscheint dıe Reihe La parole du SE1INEUT (Editions
Sdaint-Paul, Parıs). Folgende Bande sınd bereits greifbar: Et INES

Ftemoıns. Methodes et TOSTAMMC; du de relıgıon L’ecole primai1re;
2') Le SEIENEUT ıme SCS enfants. L’hısto1ire de ”’amour de Dieu Lıvre du
catechiıiste POUT la premiere annee; 3) Le SECLENEUT ıme SES enfants. I17T L’ınıtı-
atıon chretienne. Livre du catechiste POUT la deuxıeme annee; 4) Le SELENEUT

aıme. Miıssel des petıts; Le SELENEUT parle SCS enfants. Qu? eS-EU,
Sezgneur? Livre du catechiste POUT la tro1sıeme annee; Qu2 esS-Iu, Seigneur?
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Livret de ”’entant de troisieme annee. Als Fortsetzung des Bulletins Informa-
H0S el Contacts 1962—66) erscheint seıit 1966 die Zeitschrift Parole el
Temoignage (jährlich Hefte; 7 compte 4461052, Parole et Temoignage,
Banque Belgo-Congolaise, Bruxelles).

TAGUNG DES DEUISCHEN ZWEIGES DER AHR
Nach mehrjähriger Pause traten dıe Mıtglieder des deutschen Zweiges der

International Assocıatıon for the Hıstory 0} Relıgion vgl ZM  z 19606, 26—34
VO bıs Aprıl 1968 iıhrer JTagung CI Der Hauptakzent Jag
auf Methodenfragen. Bezuglıch der Stellung der Diszıplın überhaupt außerte
sıch das Selbstbewußtsein der Religionswissenschaftler ın der Reaktıon. auf Be1i-
trage, dıe VO  e engagıerten Iheologen Aaus beıden Konftessionen kamen. Dr.
SCHILLING VO  b der ev.-theol. Fakultät Erlangen sprach ber Die Lage der
Relıgionswissenschaft ın Deutschland heute. Prof KEILBACH München) berichtete
ber den Stand der Relıgionspsychologıe ın Deutschland heute, die weıthin der
katholischen Pastoral verpflichtet scheint. Dr. ERLITZ (Bremerhaven) WarTr bemuht.,
miıt seinem Aufweis des Logos spermatıkos als Voraussetzung TUr NC öku-
menısche I heologıe VOILL der protestantıschen Missiologie her einer unvoreinge-
DNOININECHNEC Betrachtung aller Relıgionen entgegenzukommen.

Auf die Arbeıtsmethoden iınnerhalb der Religıionswissenschaft 1mM eigentlichen
Sinne richteten sıch dıe programmatiıschen Ausführungen VO  — rof. (JOLDAMMER
(Marburg) Zum gegenwärtıgen Stand der Religronswissenschaft unter heson-
derer Berücksichtigung einer experimentellen uUuN angewandten Relıgionswissen-
schaft Dr RuUPr? (Saarbrücken) bot iın seinem Beitrag Geschiuchtliches Faktum
und rel1g1öse Norm ın Ägypten und ım Alten T’estament Bemerkungen ZUT
Methode des relıg10nsgeschichtlichen Vergleichs ine kritische Analyse der her-
kömmlichen Technik des Vergleichens. Ferner wurden Berichte Aaus der relıg1-
onssozlologischen Feldforschung vorgelegt. Der Bonner Japanologe Prof. ‚ ACHERT
sprach uüuber Soz10logısche Probleme ım Nachkriegs-Shinto; Dr. KLIMKEIT (Bonn)
uüber Sakularısierung ın Indıen; Prof. MÜHLMANN (Heidelberg) uber den Kos-
MAS- und Damıan-Heiligenkult ım Maıttelmeerraum.

Kurzfassungen samtlicher Vorträge erscheinen 1mM Miıtteiulungsblatt des
Deutschen Zweıiges der Internationalen Vereinigung für Relıgionsgeschichte.
Bestellanschrift: Religionswiss. Seminar der Unıiversität, Bonn, Am Hof

VORLE  SPLAN WS 968/69

Miıssionswissenschaft und angrenzende Diszıplinen
53 Die bıblıschen Grundlagen der Missionswissenschaft Öörmann

Mo Fr An
UÜbung: Die sozıale UOrganisation der Völker un!: das Natur Dörmann
recht
Di AL
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1141 Die römische Kaiserzeit un!| der Eintritt des Christentums in Stiehl
die Geschichte
Di Do Fr SE
Die Religionen der Menschen Analyse, Vergleich un! Khoury
I ypologıe
Do Fr SA
Religionswissenschaiftliche Übung: Die Konzılstexte ber dıe Khoury
nichtchristlichen Keligıionen
Do 1516

75 Die Religionstheorien der Neuzeıt Steck
Mı 1011

1133 KEthnologie un: Geschichte Schott
D Mi 5T

1134 UÜbungen AT esch der Völker Afrikas sudl der Sahara Schott
Do 18920

1135 Seminar: Freiheit und Toleranz als Probleme der Ethnologie Schott
Dı 1820

Schott1136 Kolloquium uber CuCcCcIC ethnologische Laiteratur
Do IO=13

Schott1137 Ethnographisches Museumspraktikum nach Vereimnbarung (ın
der Sammlung der Hıltruper Missionare)

675 Levı-Strauss, Strukturale Anthropologie Pape
Mo [ 89

676 Sedar Senghor, Negritude un Humanısmus Goerdt
Do OL

308 Soziale Entkolonialısıerung Pfeffer
Fr IR Z

336 Die Rolle der Intellektuellen ıin den Entwicklungsländern Pfeffer
Hr 1678

337 Kolloquium: Soziologische Arbeıten 2Aus den Entwicklungs- Pfeffer
äandern (nach Vereinbarung‘

333 Die deutsche auswartıge Kulturpolıtik als soziologisches Steger
Problem
Fr SSS

310 Der deutsche Faschismus ın Lateinamerıka Steger
Fr 7

315 Familıie, Modernıisierung und kultureller W andel in Lateıin- S51lua Fuen-
amerika zalıda
Mo 16A47

338 Probleme der Literatursoziologıe mıiıt besonderer Berücksich- Gutierrez
tıgung des lateinamerikanıschen Romans
Mo T4 T16

339 Strategische Elemente der Revolution steigender Erwartun- Sılva Fuen-
SCH ın Lateinamerika zalıda
Mo TI
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1173 Miıttelseminar: Probleme der Guerillabewegung 1ın Lateın- Hahlweg
amerıka
Mı TD

415 Iropenhygiene Denecke
Fr O37

416 Tropische 1rosen un! Bacteri0sen Denecke
Fr ED

414 Internationale Zusammenarbeıt 1m (GGesundheılitswesen Denecke
Do DE

Dazu Sprachkurse tüur Spanısch, Portugiesisch, Chinesisch, Japanısch, Sanskrıt.

ESPRECHUNGEN

MISSIONS  ISSENSCHAFT

Chatzımichalis, Nektarios: "O0o0V0od0oE10 %CL EEWTEOLKN LEQQANOGCTOAN. Thes-
salonıque 1965; "Oo0V000E06 WOVOAXLOMOG %CL EEWTEOLKXN LEQANOGTOAÄN.
Thessalonique 1966; TENOdOX Ecumenısm an External 25$107.
Towards 1Iheology of the External Mission. Ath:  enes 1966 Ausliefe-
runs: Herdersche Buchhandlung/Freiburg E B., Bertholdstraße.

L’assocıatıon missionnaıre orthodoxe Porefthendes s’inscrit, dans l’Eglise de
Grece, parmı les mouvements quı contestent les etroitesses du nationalısme et
promeuvent Uu1lc authentique Ouveriure panorthodoxe, @cumen1que et humaine.
Depuıis 1959, elle cherche reveiller la conscience m1ssıonnailre du peuple et
du clerge publıant U1lCc VU!l quı porte SÜU'  - NO et aıdant L’orthodoxıe
afrıcaine par des collectes de Londs, ”’octroi de bourses etudes et la torma-
tion d’equipes mıssionnaılres.

L’Eglise orthodoxe afrıcaıne (QOuganda, Kenya, Tanzanıie), Justement hiere
de 50  - caractere autochtone, quı l’oppose actuellement l’Eglise-mere d’Ale-
xandrıe ans la ditficile recherche de rapports Canon1ques harmon1eux, fut
fondee VO1C1 quelque trente ANS, SOUS l'impulsıon de l’archimandrıte ougandaıs

Seban]a Mukasa Spartas. Le Spartas, VeNUu TrTECE l’annee meme de
la nalssance de Porefthendes, avaıt eveıller de profondes sympathıes,
entre autres aupres de l’archeve&que de Ihessalonıque, Pandeleimon, th:  eO-
logien de international et champı10n de Ll’ecumenisme (depose pPar le
trıbunal du St-Synode, le 28 tevriıer 19658, la suıte, semble-t-il, de pressions
politiques).

Les LLUILS brochures recensees 1C1 sont l oeuvre d’un archimandrıte du clerge de
IT’hessalonique, professeur l’ecole ecclesiastique superleure de la grande metro-
pole de la Grece du Nord Elles reprennent, les developpant, U  ' e: conte-

et dıvers artıcles recents dans les TreVYu«CS salonıcıennes Porefthendes
et Grigori0s H0 Palamas. Traitant des fondements christolog1iques et eccles10-
log1ques de la mM1SS10N, le Ch CXDOSC des consıderatıiıons famılieres
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la theologıe occıdentale contemporaıne, qu' ıl ıte d’aılleurs VOEC sympathıe;
maıs i} les presenter dans Ul optique authentiquement orthodoxe. 1{1 entend
a1lnsı presenter uUuLNC «reponse fraternelle»., tant au.  < «theologıiens eterodoxes»
qu aux «<«chauvinistes» de PFrODPTEC Eglise.

Les premiers ont trOop repete quc l’Orthodoxie, par suıte d’un pretendu
mEePr1S «eschatolog1ique» des realıtes terrestres, refugierait dans le roOyaumcd
intemporel et celeste du culte ei de la mystıque. { donc raıson de leur
rappeler qJu«c l’Eglise orthodoxe est d’essence NO: seulement lıturg1ique et
monastıque, mMals aussı, et tout autant, miıssıonnaıre. La verıtable deficıence,
qu’1] le COUIASC de denoncer dans L Orthodoxie reelle, reside bıen plut  ot,  AA
selon luı, ans ındıvıdualisme demode, quı porte trop de chretiens de TreCEe

soucler quc«c de leur seul salut personnel.
Quant Aa4u  D< nostalgıques de L’hellenisme conquerant, le leur OpPPOSC

Lıdeal et le devoır d’une 1ssıon panorthodoxe, concertee SOUS la conduiıte
du patrıarcat cumen1que, «centre temoın et souifrant de L’Orthodoxie». B
prolonge aınsıl, 1en YUuC, peut-etre, PCU au-dela de leurs intentions, les
requetes des theologıens amerıcaıns de St-Vladımir faveur de T’unıite de
Jurıdıction dans la dıaspora orthodoxe. retfute ensuıte les esprıts timores
quı pretendent qucC l’Eglise de rece n’est pas preparee tä  che 1SS10N-
nalre, quı redoutent JUuUC le SOUCI de la mı1ss1ıon exterieure n altere les
sentiments orthodoxes du peuple hellene. Bien contraiıre, leur retorque-t-il,
est la 1ssıon quı renouvellera l’Eglise.

Lies u«cs du sont-elles aussı 1en inspirees lorsqu elles opposen!
”"@ecumenısme orthodoxe Linternationalısme communiste et Jorsqu elles rest1-
uen des maıns le flambeau mı1ssıonnaıre quC Byzance avaıt trans-
MmM1Ss la saınte Russıe avant subversion par le communısme ”r Nous Tal-
NONS, POUTr notre part, qu«c de pareılles opposıtıons «manıcheennes» COM-

promettent, AuU.  D yYCUuUX de Ll’Orthodoxie slave, la panorthodoxe qucCc 13
entend, par ailleurs, SeErVITr VECEC desinteressement.

En revanche, Ourra quc le telıcıter de l’appel qu ıl lance AU.  D molnes
de SO  - paySsS faveur d’un engagemen ans la 1S5S10N exterieure. L’idee
etonnera peut-etre les esprıts quı identihent SAa1ll5s5 plus monachisme orjental
et VvIıe exclusıyement contemplative. Maıs nen est pPas mo1ns dans un

totale f1d:  lıte AuU.  >< SOUTCES V1iıves de l ancıenne Orthodoxie qucC le peut
rappeler L’union inseparable de la vıe monastique et de l’apostolat m1ss10Nn-
naıre. Ces VUucCcCS rejoıgnent d’aılleurs, par autre bıals, le plan de reorganı-
satıon de l’Eglise de Grece recemment elabore par le nouvel archeve&que
d’Athenes, Hieronymos, plan OUu hgure, entre autres projJets, celuı de
rendre monachisme S  - ro  Je socıial et SO  - rayonnement apostolique d’antan

Bruxelles de Halleux OF

Fonction du [aicC mılıeu NO  S chretien. Rapports et compte rendu de
la MO Semaıine de Missıiologıe, Louvaın 966 Il Museum Les-
s1ianum Section m1ss10log1que, 47) Desclee de Brouwer/Brugge 1966:;:
196 p ? 180,—

Das Buch ist ıne ausführliche Wiedergabe einzelner Referate (1im fran-
zösıschen Text) der OÖwener miss10ologıschen Woche 1966 TIThema WarTr Das
Lazenapostolat ın eINeET nıchtchristlichen Umgebung. Die Begründung wurde
VO  - den Referenten aus dem den Akten des II Vatikanischen Konzıils

2993



und Aaus der Praxıs der alltäglıchen Missionsarbeit abgeleitet. Zumal 1ın etzter
Hınsıcht wurden uüberaus wichtige Angaben gemacht: in bezug auf dıe relı-
g10Se und missionariısche KEınstellung der Laienkräfte, die Zusammenarbeıt mıt
den Missionaren un! den christlichen Hintergrund e1ım Einsatz weltlicher
Berufe un!' Hilfsmittel. ard SUENENS warnte ausdrücklich VOTLT einer allzu
weltlichen Gesinnung beı der Entwicklungshilfe.

Gregoruus OFMCapJılburg (Niederlande)

Handbuch der Kırchengeschichte. . Hrsg. VOoO  e Hubert €  ın 111
Die mittelalterliche Kirche Halbband Vom kirchlichen Fruüuhmuittel-
alter ZUT gregorianischen Reform. Herder/Freiburg 19606:; D 568

Den Schlüssel 'Thema und Autbau dıeses Werkes bıeten dıe einleıtenden
Bemerkungen KEMPFS, durch dıe das „kirchliche” Frühmiuittelalter klar abhebt
VO Fruhmittelalter überhaupt. Von Frühmiuittelalter dart 198028  - reden seıt der
Gründung germanischer Herrschaften auf römıschem Reichsboden, weiıl VO  —

da neben dıe vorhandene römiısche eine germanisch-romanı1sche, Iso trüuh-
mittelalterliche Kultur ITrAat. Von ıhr wurde dıe Kırche ZWAar berührt, doch
lebte S1E weıter nach römischer TIradıtion, geiragen VO römiıschen echt
„KErst als sıch seıt der Wende ZU. Jahrhundert TEl Großmächte gegenüber-
traten das byzantınısche, das arabische un:! das karolingische eıiıch
wuchsen Westkirche un! frühmittelalterliche Kultur Mıiıt der 1U  -

anhebenden Periode des germanisch gepragten Kirchenrechts begann das kirch-
lıche Frühmiuittelalter” ND: als dessen Probleme U, bekannt sınd das Ver-
hältnıs VO Imperium und Sacerdotium, Königsherrschaift ın der Kırche, Laıen-
investıtur, Eigenkirchenwesen, NCUC Formen des relig10sen Lebens.

Diese kluge Aufteilung des Frühmittelalters gıbt der Darstellung einen
unverfehlbaren Ausgangspunkt und sichert ihr Einheitlichkeıit und klaren Aun
Dau, w1e S1e sich zeigen 1n den beiden Hauptteilen: Die Kırche unter der
Herrschaft der Laıen un:! 14 Die Kırche 1mM Zeıitalter der gregorianischen
Reform Aufbau und Einheitlichkeit leiden nıcht unter der Aufteilung des
Stoffes auf vier Autoren: denn miıt dem Hauptthema befassen sıch DUr Ewı1G/
Bonn für dıe Karolıinger- und KEMPF/Rom für dıe säachsısche un! alische
Zeıt; dıe Ausführungen JUunNGMANNS/Innsbruck über Sakramente, Gottes-
dienst, Klerus, Deelsorge, NECUC Frömmigkeitsformen fügen sich der (sesamt-
darstellung hne weiıteres e1n, während allerdiıngs dıe Darstellung der Ost-
kırche durch BEeckx/München der Natur der Sache nach oft ın 1U zeıt-
lıcher Nachbarschaft des Hauptthemas bleibt.

Der erste Teıl, die Kirche unter der Herrschaft der Laıen, bringt ZU großen
eil Missionsgeschichte, der Laien uhrend beteiligt sınd Mag deren Inıtıa-
tiıve be1l Boniftatius noch verdeckt se1InN durch die VOTgCENOMMEN! Bındung
Rom un!' den Wiıderstand fränkischer Großer, diente die 743/44 einge-
eıtete Reform doch keineswegs 1Ur der Kırche, sondern auch der Neuordnung
des Reiches:;: bei arl Gr. wiırd dıe Missionstätigkeıit einbezogen ın die Maß-
nahmen ZUL Abrundung des rankischen Großreiches, dessen Entwicklung VO

Regnum Francorum ZU Imperium christianum g1Ng, das unter den Ottonen
ZUTrE abendländischen Völkergemeinschaft, ZUTr Christenheıit, wurde. In den 50g
dieses konsolidierten Europa geriet der bis dahın heidnische Norden: tto LLL
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rug entscheidend zum Anschluß Polens un! Ungarns den christlichen Westen
bel; uch das Rus-Reich gliederte sıch der Christenheit ein: dıe Missionierungder Slawen der Ustgrenze des Reıiches lıtt reilich unter der Verquickungmıt der Politik, wodurch den bekannten Kämpfen un: Auiständen kam;
Irland erlebte 1m Gefolge der Wikinger-Invasion den Anfang der Kınglie-derung ın dıe esamtkiırche, während in England eıner Missionsbewe-
Suns für dıe Stammlande der Wikinger kam Das Christlichwerden der Völker
gehört eintfach ZU großen Gang der Ereignisse, un! immer tauchen 1NCTI-
wartet in anderem Zusammenhang für die Bekehrungsgeschichte hochinteres-
sante Einzelheiten auf, ja INa  b wiırd N Abschnitte, iwa uber Sakramenten-
spendung der NCUE Formen der Frömmigkeit, Sanz schweigen VO  w Dar-
legungen ber das Kırchenrecht, 1m Zusammenhang mıt der Übernahme des
Christentums sehen mussen. SO wird 199028  - bei der gewählten Charakterisierung„Die Kirche unter der Herrschaft der Lai:en“ ohl mithören dürfen, etwa „Die
Schaffung der Christenheit durch dıe Fürsten“ der auch „Die Selbstmissio-
nıerung der Germanen un! iıhre Auswirkungen“. Der zweıte Teıil; die o-
rianısche Reform, wurde ann offenlegen, dafß VO  - den Laıen bzw. den
Germanen mancherlei in das Christentum eingebracht wurde, Was NUur schein-
bar mıt ıhm vereinen WT,

Auch Spanien bewegte sıch auf dıese Christenheit und tand den Anschlufß
Mıtte des 11 Jahrhunderts. Vielleicht ware rıchtig SCWESCH, Spanıen b1s
diesem Zeıitpunkt mehr nach dem Islam auszurıichten un die der spanıschen
Kirchengeschichte dieser eıt eigentümlıchen Probleme etwas ausführlicher dar-
zustellen. Der ext ist sechr knapp geraten. Auch dıe Darstellung der Ost-
kırche duürifte kurz gekommen se1nN. Sicherlich sınd Ost und West geme1in-
Samne Themen, W16€E die Bulgaren- un! Slawenbekehrung, ın die Darstellung
der Westkirche übernommen worden; ber VO Licht, das die Ostkirche
während des westlichen Saeculum obscurum und weıterhın bis ZU Schisma
ausstrahlte, hätten WITr N mehr gesehen, VOT allem SCIN mehr uüber die
Missionstätigkeit gehört. Das 1ın der KEıinleitung aufscheinende „dreigeteilte”
Miıttelalter vgl oben) ware dann auch in der Darstellung deutlicher sıchtbar
geworden.

Dies hindert ber nicht die Feststellung, da 1€S Werk einen sıcheren Au
Sang ZU. kirchlichen Frühmittelalter und ZU  —- Geschichte der Ostkirche dieser
eıt bietet: Hıer wirken üssiıge, detailreiche Darstellung und gewıssenhafte
Angaben uber Quellen und Literatur mıt einem wohlabgewogenen
Urteıil. das letzte Feinheiten der Probleme 1Ns Bewußtsein bringt.

Reformation. Katholische Reform und Gegenreformation VO  }
SERLOH, (JLAZIK, JEDIN. 1967; [24

Der Titel des Werkes gıbt zugleich Inhalt und Einleitung ERWIN ISERLOH
behandelt 1m ersten eıl dıe Prostestantische Reformation, HUBERT JEDIN 1m
zweıten die Katholısche Reform und Gegenreformatıon. 'Titelfremd ıst dıe dem
zweıten eil eingefügte Abhandlung VO  - JOSEF (GSLAZIK über den Mi1ssı0ns-
rühlıng U Begınn der Neuzeıt, doch durifite dıeses wichtige Kapitel der Spa-
nısch-portuglesischen Kırchengeschichte nıcht fehlen.

Ein Hauptvorzug dieser Arbeiıt, bei der INa  $ Kenntnis VOoO  z} Quellen un|
Literatur SOWI1E Beherrschung der Materie hne weıteres als gegeben OTausSs-
sefzen darf, scheint mır ın der klaren., einpragsamen Unterteilung des schein-
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bar jeder Ordnung spottenden Stoffes lıegen. I[SERLOH begınnt mıiıt Martın
Luther und der AujJbruch der Reformatıon; benennt als zweıtes IThema den
am das Verständnis der Freiheit des Christenmenschen und vereinigt
ıer Ausführungen uüber dıe Fehde der Reichsritterschalit. Karlstadt und Muünt-
ZCI, den Bauernkrieg, dıe Bezıiehungen zwıschen Reformation un! Humanısmus,
Zwinglıi, die Taäaufer und Spirıtualisten und ordnet schlieflßlich hıer mıt echt
dıe katholischen lıterarıschen Gegner Luthers e1in. Das Gerippe der anschlie-
Renden Darlegungen ber Die deutsche Fürstenreformatı:on bildet nach
Schilderung der durch un! mıt Luther gegebenen geistiıgen un: konkret-kirch-
lıchen Situation die Geschichte der Reichstage VO  - Nürnberg 1524 bıs Augs-
burg 1555, auf dıe alle Ereignisse dieser Jahrzehnte zulaufen. Europa ım
Leıichen des Pluralısmus der Konfessıionen beschlie{ßt den ersten eil

JEDIN führt den zweıten eıl eın miıt kurzen Krörterungen über die Hısto-
rıschen Begrıiffe Reformatıon, Restauratıon, Gegenreformatıon, Katholische Re-
stauratıon, Katholische Reformation, Katholische Reform, Romanische Reform,
uln sıch dann tür die Bezeichnung Katholısche Reform UN Gegenreformatıon

entscheıden. Im einzelnen kommt sprechen auf Ursprung und Durch-
bruch der Katholischen Reform, das Papsttum un:! dıe Durchführung des Irt1-
dentinums, dıe relıg1ösen Iriebkräfite un! den geistıgen Gehalt der katho-
lıschen Erneuerung, dıe europalısche Gegenreformatıon und den konfessionellen
Absolutismus. lar gesestz ıst als Schlußpunkt der Westfälische Friede, der
das eıch endgültig kırchlich spaltete, den Besıtzstand der Konfessionen e1nN-
deut1ig festlegte un die Gegenreformation beendete.

Man mMUu den Autoren mıiıt ank bescheinigen, dafß der Überblick un!
das Durchfinden durch diıese vielschichtige, wirre eıt sehr el klarer und
eichter geworden ist Diese Klarheıt gründet auch in der Absıicht, dieses
schwıerige Kapıtel der Kırchengeschichte bewußflt 1n katholischer Sıcht bıeten.
Die Okumene hat und wırd dadurch keinen Schaden nehmen.

ber den „tiıtelfremden“ Missionsfrühling gıbt (SLAZIK auf 11UT gut vierz1ıg
Seiten einen überraschend detaillierten und spezifizierten Überblick uüuber dıe
vielen Gebiete spanischer bzw portuglesischer Miıssionstatigkeıt, macht bekannt
miıt dem Begınn der Missionsarbeit durch Frankreıch und der Gründung der
Propaganda-Kongregatıon. Er bereichert nıcht 1Ur das Wiıssen, sondern fuührt
ZU) erständnis mancher schwieriger Situation dieser Anfänge.

V“eventrop Wıedemann MSC

Henkel, 1, OM  j Die relig1Öse S1ıtuatıon der Heıiden UN: ohre Be-
kehrung nach John Henry Newman. Catholic Book Agency/Roma (Vıa
de1 Lucchesı, 20) 1967; 2929

Die vorliegende Studie ist eın wichtiger Beitrag ZUL Newman-Literatur. Vft
hat nıcht 1UTLE dıe Werke Newmans gründlıch studıert un: W1€e ich auft
Grund meıner jJahrelangen Beschäftigung mıiıt Newman meılne zutreifend
interpretiert, sondern auch dıe wichtigste Newman-Literatur und dazu noch
dıe neueste katholische J1 heologiıe ber die anstehenden Fragen berücksichtigt.

Die eigentliche Frage, dıe 1m anzZcCh Bu: geht, ist ohl die Frage
nach der Art, der Bedeutung un! der richtigen Würdigung des natürliıchen
Gottesglaubens und der natüurlıchen Theologıe 1ın bezug autf dıe Bekehrung
ZU geoffenbarten Glauben. Wenn die Bekehrung der Heiden geht,
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werden unter Heıiıden alle diejenigen verstanden, dıe (noch) nıcht den
ott glauben, der sıch ıin Jesus Christus geoffenbart hat. Das Wort Iso 1m
weıtesten Sınne gebraucht: „Newman folgt 1m Sprachgebrauch des Wortes
Heiden der Schrift, diıe 1im darunter die g0]1m, un!' 1m die Nicht-
juden, Heiden un! Nıchtchristen (also alle Nıchtchristen hne Ausnahme)
bezeichnet“ (24) Damıiıt geht das Thema des Buches weıt ber e1n. bloß m1Ss10NsS-
theologisches IThema hınaus.

HENKELS Buch befaßt sıch mıiıt der tur die heutiıge relıg10se und theologische
Lage uüberaus wichtigen Frage nach der Begründung des natürlichen und des
geoffenbarten Glaubens und nach der unumgänglıchen Bedingung des ersten
für den zweıten. Es bietet Iso weıt mehr als der Leser auf Grund des J ıtels
vielleicht erwarten könnte. Es ist ebenso wichtig für 1Nne Beurteilung
der heutigen God-is-dead-Theologie der Ameriıkaner und der DOROTHEE SÖLLE
als für iıne Beantwortung der Frage nach der Bekehrung der Heidenvölker.

Seit der kopernikanischen Wende In der reformatorischen Theologıe der
zwanzıger Jahre, dıe besonders miıt dem Namen KARL BARTHS verbunden ıst,
ıst vielfach versucht worden, den christliıchen Glauben VO  — jeder Beziehung
miıt einem vorhergehenden der begründeten natürlichen Gottesglauben völlıg
loszulösen. Dieser Versuch erklärt teilweise dıe bedauerliche Lage, ın der der
Gottesglaube sıch heute befindet. Es ist eın großes Verdienst des Verfassers,
Newman ulfs NECUEC herangezogen und deutlich klargestellt haben, 1n welcher
Weıise den Glauben 1n der allgemein-menschlichen Erfahrung des (sew1issens
und ın dem allgemein-menschlichen Gottesbewußtsein verankert gesehen hat

Es könnten natürlich W1e€E immer einıge krıtiısche Fragen gestellt werden.
moöchte miıch auf dıe Frage beschränken, ob der Verfasser die Werke nıcht
oft durcheinander angeführt hat, hne ıhre Chronologie beachten un!'

ob infolgedessen die Entwicklung, die Newmans Denken auch 1n bezug auf
das vorlıegende Ihema durchgemacht hat, ohl genüugend berücksichtigt hat

Nı) rof Dr UU  S de Pol

Hoffimann, Gerhard e€, Wilhelm (Hrsg.) Weltmüission und Welt-
kommun1ısmus Perspektiven der Weltmission. Schriftenreihe der Mis-
s1ionsakademıe der Univ. Hamburg, Verlag des Erzıehungsvereıins
Neukirchen- Vluyn 1968; 1292 S 9 10,80

seraıt O1SEUX de demontrer l’ımportance du theme, dont l’ampleur est pal
aılleurs Justement soulıgnee ans le tıtre par le mot Welt 1{1 s agıt 1en
effet d’un affrontement unıversel et radıcal. WENDLAND, enumerant les
dıverses sortes de revolutıon: polıtıique, soclale (et eCONOM1qUE), «totale», les
OPPOSC tant L’evolution continue et Sans CasSuTe qu a la reforme planıfiee:
dans la revolutıon s’exerce «l’homme lıbre createur>», delıvrant du ballast
des tradıtiıons et des loıs L’auteur releve objets de Cce‘ revolte: la
rupture de la grande amille, la modernisatıon technique de l’agriculture, la
nalıssance de Etats, GtE:, et 11 termıne Par l’aspect revolutionnaıre
de I’Evangile, selon Tillich notamment... On peut demander 61 le mot
revolution est applicable meme temps Au  bq revolutions de Lype courant ei

la revolutıon evangelıque. Les premieres, fondees SU la lutte des classes,
incluent la haıine et la violence; la seconde est celle des PAaUVICS, aımants et
patıents. a-t-ıl pas plus de dangers GQUC d’avantages pratıquer 1C1 des
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rapprochements tits? On N: qu«c S1 L’auteur (28—30) tiıre d’ailleurs au
claır CCS opposiıt1ions et est fort utile

RÜTTI, catholique, etudıe les changements dans la mentalıte de
1' Eglıse face marxXx1ısme, PUu1S les sıtuations de l’Eglise DayS communiıstes,
nın le ole de la 1Ss10n. face communısme dans les payS developpe-
ment. {1 faıt de jJustes FEIMATQUCS de nature elargir les VUuCcS et assouplır
les attıtudes, quand est possıble.

Ces artıcles generauxX Sont prolonges ensuıte POUr ] Amerique latine
SANTA ANA), l’Afrıque et SO  } soclalısme SCHATTE), L’Asıe general

PFEFFER), I Inde ADIQ) ef la reaction de 1’Eglıse COMIMM1U-

nısme, la Chine et le Maoisme BRAKELMANN).
Ge volume th  eme immense est necessaırement PCU schematique et

abstraıt SCS artıicles geNErauX, d’ailleurs tres clairs et solıdes: il est plus
concret ensuite. T ouJjours l est SErleuUX, fond:  € eit methodique. est a1nsı qu 11
fera reflechir les lecteurs attentifs. Ainsı aussı est de facon tres digne YuC
s’ouvre la Schrıftenreihe de la Mıiıssıonsakademuıie. On lu1ı souhaıte longue Vv1e
eft O1sson abondante.

Louvaın/Rome Masson &s

Lampart, Albert Fın Märtyrer der Inıon mı1t OM, Joseph 81—
Patrıarch der Chaldäer Benziger Verlag/Einsiedeln-Köln 1966;

396 P 9 38,—
Dans ce th.  ese de doctorat presentee I' Institut orıental de Rome, L’au-

teur envısage propo5S du «Patrıarche mMartyr>» Joseph des haldeens plu-
S1euUrs problemes historiques relatıfs l’origine du catholıcısme plus pTrO-
prement de L’un:atisme des Nestoriens ‚epoque moderne. Car l’on saıt QJUuUC
lors de constitution keglıse natıonale autocephale Ve sıecle, I’Kglıse
nestorıienne etaıt  E INU!  (D pa des reflexes d’auto-defense ei de SUFrVIE face AU.  e

persecutions des 0O1S de Perse et n envısageaıt nullement de COUPCI doc-
trınalement de «1 Eglise occıdentale romaıne», quı1ı designaıt alors dans la
perspective nestorıenne l’Eglise byzantıne et plus partiıculıerement le Patrıar-
cat d’Antioche COMPpTIS dans le domaine de ı' Empire romaın d’Orient.

Les premiers essals d’union V Rome commencerent milieu du TB
siecle. Ils n aboutirent paS resultat d  e  Ainıtit de tant d’ambiıguites,
d’arrıere-pensees eft meme  D: de falsıhhcations de documents. Apres un longue
introduction generale et destinee des debutants dans L’orientalisme
ecclesiastıque, c’etaıit d’ailleurs So  e} CAaS, AMPART reprend detail
SE  etude de CCS premieres tentatıves d’unı0on, soumettan les etudes anterieures

nouvel CAdIMCIL historıque. La VvIe, la «CONVers10N» et l’activıte CP1SCO-
pale et unıoniıste du patrıarche Joseph est deecrıte relation etroıte VEC
la 1s5s1ıon capucıne d’Alep et de Haute-Mesopotamıie, et notamment A les
relations du princıpal promoteur de ce Conversion et de ce promotion
patrıarcales, le fameux de St-Aignan, 1Dn dans l’histoire orıentale
plutöt SOUS S O:  } pseudonyme de Febvre. Ainsı, L’on suit, Tavers les mean-
dres des analyses de details, le recıt de la «CONVers10nN», de la nominatıon
patriarcale et de la demiıssıon du premier patrıarche chaldeen des emp
modernes. Enfin, apres U1lCc conclusıon de caractere dogmatique Ou "auteur
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esquisse les exigences actuelles de L’uni.on des eglises orientales . Rome, l’on
frouve le extie d’un grand nombre de documents inediıts tiıres des archives
romaınes.

est ce‘ derniere partie documentaıre quı semble 1a plus ınteressante
POUTr L’historien de L’uniıatısme Proche-Orient, 1en qJu«c l’analyse histor1-
quc manifteste chez Ll’auteur esprıt criıtique de bon aloı, unc acrıbıe
PCU scolaıre, celle qu'on pourraıt appeler des doctorandı, ef un dissecatıon
trop artificielle, bonne POUT U:  (D Ssoutenance de th:  ese, mMals lourde POUI
la ecture d’une biographie POUL la comprehension d’un probleme passıon-
nant de l’ecclesiologıe pratıque de qu on appelle maıntenant L’oecumenısme.

La question capıtale l’Epoque (1681—1696) etaıt  z Ll’obtention d’un «DBerat»
du csultan de la reconnaıssance de 1a Juridıiction cıivıle de cheft de COMM-

unaute chretienne orıentale dıistincte. Les m]ssı1ıoNNALTES ont GE ingenument
qu en obtenant tel document POUL leur protege, celu1-cı seraıt capable de
tormer unc communaute chretienne ıimportante quı seraıt le BA d’une
veritable eglıse unıe Rome et ans laquelle fondrait bıentoöt L’ensemble
des fiıdeles ef meme la hıerarchie demeures «dissıdents».

Pour le Cas de Joseph E la Congregatıon de la Propagande refusa
d:  €  but de sanctionner unNne telle methode d’unıon donnant la raison
tondamentale qu'elle Sulvıt poıint d’aılleurs. Jle ecrıvıt textuellement Au  D

missionnalres: «Rescriptum: Attenta 11O0  w} electione Patrıarcatus 1n e]us pCI-
SONa Catholicis, Sedes Apostolica 110  - vult approbare tundatıonem NOVI1
Patrıarcatus, factam Turca CU: prejudic10 Patriarchae Nestori1anı>» (p 149)

seraıt ın)uste de soumettre ce these d’un debutant SC1eNCES orlıen-
tales un:  /'a' critique systematıque. Car de telles monographies de detaıl sont
DA ENCOUTASECT. Toutefois, les Eglıses orjıentales sont pas seulement objet
interessant AA  tude, Ou L’erudıtion faite partır d’etudes de seconde maın
prevaudraıt SUT la connaıssance par l ınterieur d’un monde ecclesiastıque vıyant
dans des condıtiıons partıculieres.

La higure humaıne et ecclesiastıque de Joseph et le probleme essentiel
qu' 1} POSC l’historıen de l’Eglıse, notamment celuı de Ll’uniatisme: tout
cecı 61 cCest parfo1s indique n ’est cependant pas etudıe et PICSYUC
inapercu dans V’entassement de dıgressions, d’excursus, d’explications et de
cıtations. Le ecteur yYCH, Ll’occıdental surtout, est perdu, S1InOon devoye
desoriente.

Enfin, le titre u1-meme induıt CITCUL. Car il s’agıt pas d’un martyr
tel qu'on ”’entend dans le Jangage COMMMUN et speclalise. {1 s’agıt meme
pas d’un contesseur de la fo1, l tant dans L’hıstoire de
l’Eglıse orijientale contemporaıne SOUS le regıime des sultans Oftomans. s’agıt
sımplement d’un «prelat», pousse ans la o1€ du patrıarcat par des m1ssı0on-
nalıres PCU claırvoyants pr1s d’illusions, notamment de de St-Aignan
et meme du consul-eveque Pıcquet, et quı malgre L obtention du «berat»
ottoman quı le reconnait (Cl'lef» et NO  —$ proprement parler COMMMEC

patrıarche de communaute, et meme malgre nomiınatıon par le papc
Innocent patriarche «de la natıon chaldeenne», retire Rome,
apres aVOIlLTr faıt OMINEI SO SUCCCSSCUL, Sans Yyu«c ’ensemble de la hierarchie
et des hideles nestorJiens aıt Pr1S conscıence de tournant catholıque dans
leur Eglıse. D’ailleurs ce: tentatıve prematuree et ou actice de former

LOUVCAaU patrıarcat unıate aboutit definitivement chec, fut
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le Cas semblahbhle du patrıarche syrıen Akhidjan. 1{1 faudra plus tard reprendre
u essal d’union plus Ser]1euX et plus tecond.

”auteur cependant le merite de L1OUS lıvrer unl tude tres documentee
et meme outfe la documentatıon souhaıtable POUT un  a’ epoque et mılıeu
ecclesiastıque quı etaıent restes PCU COMNNUS Jusqu/1cl, malgre les etudes LOTN-

breuses de SO  } maıiıtre et inspırateur le de Vries. Souhaiıtons quc AMPART
continue VECC la meme perspicacıte NOUS fournir les documents ENCOTEC

inedits et 61 precıeux relatıfs Aau.  D SUÜU!  I5 ımmediats du patrıarche Joseph
Jusqu a la serıe deja lıvree soıt Par Beltramıiı soıt par Voste

Parıs Joseph Hajjar
21$S10N et Liberte relıgieuse. Rapports et compfte rendu de la 37e Semaiıine
de miss10logıie, Ouvaın 1967 Museum Lessianum Section M1SS10-
log1que, 49) Desclee de Brouwer/Bruges 1967; 258 2 180,—

Die Tn Owener Missionswoche befaßte sıch mıt einem besonders aktuellen
Ihema Mıssion und Religionsfreiheit. Die zwolf Referate sınd vier Ge-
sıchtspunkte gruppilert: Notwendigkeit der Evangelıisatıon (21—76), und ZWAAaTr
WI1E S1€e sıch Aaus dem Sendungsbefehl Christi (ÖLIVIER OP) und der protestan-
tischen Sıcht (BERGEMA) ergıbt; zugleich werden einıge Formen der Missıons-
pllicht der Christen aufgezeigt (JADOT) Natur, Begründung und Formen
der Religionsfreiheit (79—1 10) als Menschenrecht (DE MEDT) und Freiheit der
Kıirche VOT dem Staat (DieEz-ALEGRIA S J]) KEvangelisation und Freiheıt
(113—178) 1m Hıinblick auf Bekehrung (BLOMJOUS), Verkündigung (PHILIPS),
Freiheıit des Indıyıduums (LOFFLER) und Katechumenat (LADRIERE OMI)

Bestandsaufnahme der gegenwartıgen Lage (181—245) In den Beziehungen
der Kırche ZU. Staat (HERTSENS WV) und den Religionen (MASSON S ])
SOWI1e 1n den Gebieten, 1n denen die Verkündigung behindert wıird Sr. MARIE-
ERNARD (ÜHRIST FMM) In einem kurzen Auszug AUuUuSs den Jeweılıgen Diıs-
kussionen wırd noch der ıne der andere Punkt geklärt. Die einzelnen Vorträge
erganzen sich gut un erhellen manche Aspekte der Religionsfreiheit. Eine AaUuUS-
führliche Bıblıographie 251—254) zıtiert Studien AUS den verschıiedenen Lan-
dern Als eindeutiges Ergebnis darf festgehalten werden: der Befehl ZUTFr Evan-
gelısatıon gıilt weıterhin, WenNn auch gewI1sse Missıonsmethoden vielleicht modi1-
fiziert werden mussen. Das Referat ber den Sendungsbefehl hätte besser auf
das Hauptthema abgestimmt sSe1IN können. Vor allem weılisen die Ausführungen
ber Formen der Missionspilicht keine Beziehung ZUT Religionsfreiheit auf.
Grundlegend ist naturlıch der Beıitrag VO  ; Bischof DE SMEDT, der ja VOT allem
auf dem Konzil dıese Erklärung durchgefochten hat Zur Klärung des Begriffes
hatte eiINE Konfrontation miıt der Idee der Toleranz beigetragen. Auch vermißt
INa  e iıne Stellungnahme den TeENzZeEnN der Religionsfreiheit, dıe noch keines-
WCSS klar umriıssen, ber andererseıts doch VO  — Bedeutung sınd un: Z mın-
desten bel1 gewissen Gegnern dieses Prinzips beruhigend wirken könnten. Beim
Überblick ber dıe gegenwartıge Lage Da  ware eın Bericht er die Einstellung
der verschiedenen islamitischen Länder ZUL Religionsfreiheit wünschenswert
SCWESCN. Selbst eın spezielles "Chema behandelt WIr könnte en Stich-
wortverzeichnis dem Leser gute Dienste eisten. JIrotz diıeser vorgebrachten
Wünsche se1 dankbar anerkannt, dafß dıese Referate wıeder einem weıteren Kreıs
zugänglıch gemacht wurden.

Uznach [v0 Auf der Maur OSB
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Neıill, Stephen Schöpferische Spannung. Mıssion zwıschen gestern un
INOTSCH (Greative €NnsS10N. Edinburgh House Press/London 1959Oncken-Verlag/Kassel 1967:;: 123 S., 5,80

Wiıe der J itel verrat, sıeht Vf dieser außerst lesenswerten Reflexionen 1m
Umbruch unserer eıt fruchtbare AÄnsätze für dıe Mission. Bischof St NEILL,
en Aus Schottland stammender Anglikaner. wirkte 1924— 45 1n Südindien,siıch für die Kınigung der evangelischen Kırchengemeinschaften einsetzte.
Späater War ın Genf und verschiedenen Fakultäten 1mM gleichen ökumenischen
Siınne tatıg. Seine offenherzigen und unvoreingenommenen Analysen verdienen
auch auf katholischer Seite, WIr mıt den gleichen Problemen rıngen, VeOI-
mehrte Beachtung.

Zürich Plattner
Nys, Hendrik, Le salut SUNS5 l’Evangıle. Etude hiıstorique et crıt1quedu probleme du «salut des nhıdeles>» dans la lıtterature theologiquerecente (1912—1964). du Cerf/Paris 1966; 2096

Ausgehend VO  —_ dogmatischen Daten dem unıversellen Heıilswillen Gottes;der Notwendigkeit des übernatürlichen Glaubens und der Zugehörigkeit ZUT
Kirche und der Tatsache, daß ine ungeheuer große Menge VOo  $ Menschen
außerhalb dieses Glaubens un! diıeser Kirche lebt (11) stellt sıch Nrs die Auf-
gabe, 1  ne historische und kritische Untersuchung dessen vorzunehmen, Was dıe
ITheologie iwa seıit CAPERANS Werk (1912) ZU Problem des Heıils der Nıcht-
christen erarbeıtet hat Eın solcher Beitrag ZUTE Jüngsten Theologiegeschichtemußte iın der Tat geschrieben werden, un: wırd INa Nrys dankbar se1ın, dafß

eın Buch vogelegt hat, welches hinsıchtlich der behandelten dogmatischenFragen ebenso instruktiv ist WI1e ın bezug auf diıe allgemeine Problematik der
Geschichtlichkeit und Veränderbarkeit der Theologie und der Dogmatik über-
haupt Nrs erortert zunächst die Theorie des expliziten heilsnotwendigen Minıi-
malglaubens und ın diesem Zusammenhang die Lehrmeinung VO  - den außer-
ordentlichen Heilswegen (17—99) Der eıl ist überschrieben: „Der gelebteGlaube auf der Suche nach seıner Selbstdarstellung (expression)“ 103—182).Dieser Abschnitt tührt Vo  b einem „personalıstischen“ Ansatz (Ö KARRER,OHM) einer transzendentalphilosophisch-anthropologischen Beurteilung VO  }
Freiheit, Glaube, „Natur“ MARITAIN, P bal  MS} MOuRrROUuxX,LUBAC, CONGAR, RAHNER, SECKLER). Ein eıl gıbt ine eN-
fassende Würdigung der NCUECTECN Dıskussionen (185—9237), und als Anhangfolgen noch resumıerende Studien über das ‚Extra eccles1iam nulla salus”, das
votum ecclesiae SOWI1eE uüuber dıe Notwendigkeit der Mission gerade In
Anbetracht der J hese VO  w den „q  o  n Christen“ (239—274 Die Bıblio-
graphıe bietet eıinen guten Überblick ber den internationalen Stand der For-
schung. Eine detaillierte Würdigung ist jer nıcht moöglıch. Im SaNzCch gesehenscheint mM1r die Arbeıt VO:  - Nrs die Entwicklung der Iheologie 1ın den behan-
delten Fragen schr klar und eindrucksvoll wiedergegeben haben. Die Auft
gabe War keineswegs einfach, denn War 1ne Füulle VO  - Vor- un Grund-
firagen miıtzuerörtern, das Verständnis VoO  - „Offenbarung“, Natur un
Gnade, Kırche un! Heıl, insbesondere die Position des Aquiınaten, das voLlum,
die Implikation, die sozlale Objektivation relıg10ser Erfahrung, der Glaube als
personale optıon fondamentale. Das uch zeıgt deutlich, daß eın Weg zurück-
gelegt worden ist, den 198028  — NUur noch nach VOIIl weıtergehen ann Dabei bleiben
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noch manche Fragen offen, dıe nach Neuhei/t un! Andershei£ des Christ-
lıchen:; nach der Notwendigkeit einer theologischen Sprachkritik un der dadurch
bedingten Forderung, eın weltliches Sprechen VO  e Gott, Kırche un! Glauben
ermöglıchen; nach den Problemen des Bösen un!: der Schuld als den Kealıtäten,
dıe den Hıntergrund tür jede Akzeptation VO  w „Religion" überhaupt bılden;
nach den humanıstischen und polıtıschen Implikationen des Problems „Heıl hne
Evangelium“ ; nach den Ursachen der Allergıe, dıe sıch einstellt, WL INa  b ein

harmloses Iheologumenon WI1E dıe tradıtionelle Unterscheidung VO' ordent-
lıchen und außerordentlichen Heilswegen AUuUS schr bestimmten Gründen und ın
einem unmilßverständlichen Kontext LICUH ınterpretriert Die bısherige theolo-
gısche Lehrentwicklung annn jedoch 1m Hınblick auf das noch Leistende LUr
iıne Ermutigung seInN. Das Buch VO  w} Nrıs darf Dogmatikern un Miıssıons-
wıissenschaftlern sorgfältigem Studium empfohlen werden;: ine deutsche Aus-
gabe erscheint MIr wuünschenswert.

Bonn Schlette
Perspectivas del Decreto «Ad Gentes> Sobre la actıyıdad mı1ısıonera
de la Iglesia Decimacuarta Semana Misionolögica Berriz, 19229
agosto 966 (Colecciön BerriIiz, 22) Mensajero/Bilbao | Apartado 73)
1967, 195

Das Gentro de Estudios Misıonoloögicos de Berr1iz legt hiıer die Reftferate der
DE Missı:onswissenschaftlichen Studienwoche 1966 VO  z Da darüber iın dieser
Zeitschrift ( l1 1967, {) berichtet worden ist, erübrigt sıch ine eingehende
Besprechung. Doch se1 auf folgende Referate besonders verwlesen, weıl ihr
theologischer Aussagegehalt beachtlich ZUFr Neubesinnung auf dıe Mıssıon der
Kırche beizutragen CIMAaS: FELIX Oz URTARÄN, Misıon escatologıa (77—
88) DOMENICO GRASSO, EI testımonı0 funcıon de la 1510 (99—107)
RAFAEL NzE ÄBUY, Las [glesias 70UENES, fuerza MUSLONETA de [a Iglesıa
K Glazık

Schulte, Heinrich, SA  ® Der Begınn. ine Hılisaktion für den christlichen
Orient Das Werk des Katholischen Apostolats, Lahn- Verlag/Lim-burg 1966; 240 S 12,50

est 1835, Rome, qucC saınt Vincent Pallotti eut le premıer Oontact VCC

l’Eglise chaldeenne catholique et connut SCS besoins spırıtuels et materiels.
s engagea alors Aans un!: actıon quı l’amena plus tard tonder L’Oeuvre de
]l’Apostolat Catholique. L’auteur, dıscıple ervent du iondateur, part des CITrCON-
stances concretes quı ont Inspıre L’attitude de Pallott:i POUI brosser tableau
des etapes PAaICOUTUCS pPar le mouvement unıoniste seın de l’Eglise chaldeenne
(nestorienne) du X VIe Jusqu’ä la fın du XIXe sı1ecle. out long de ce
histoire mouvementee, ”’auteur perd pas de VUuC le ontact maıntenu entre
Pallotti et les representants de l’Eglise chaldeenne unle, quelque minces qu ’ alento  D} les resultats 1SSUSs de CCS contacts

En realite L’interet du lLivre resiıde ans le recıt des evenements tragıquesquı ont accompagne la nalssance et l’affermissement du mouvement unıonıste
dans l’Eglise chaldeenne. est etonnant de constater travers quelles Cpreuvesde L’interieur et de V’exterieur les chretiens chaldeens ont dü maıntenir leur fo1
et leur fidelite ı’Eglise. Non seulement la fantaisie des SOUVETNCUTS turcs et
les intrıgues de chretiens PCU CONSCIENCIEUX, ma1ıs aussı la politique ecclesiastique
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desastreuse de plus d’un delegue apostolique menacajient la paıx exteriıeure et
L’entente religıeuse interieure. des haldeens. Dans ce hıstoıre douloureuse
d’une Kglıse orjentale unile, touche du doigt les difficultes et les dangers de
la polıtıque admıinistratıve et Jur1d1ique, SU1VIie CCS temps-lä Dar la Sacree
Congregation de la Propagande, Ou la mehance plus mo1ns tondee l’egard
des evEques orıentaux et les efforts d’unification du droit ecclesiast1ıque dans le
SC1I15 de la latınısation trahissent de anıere evidente.

Le ecteur TOUVeEra certes pasS 1C1 1939  ‘4' histoire complete de l’Eglise
chaldeenne, nı meme de la branche N1ıe de CcE KEeglise. Mais les faıts retenus
POUL iıllustrer les aspects les plus caracterist1ques de Cce histoire suffisent POUFL
montrer le chemiıin Jusqu a Vatican 11 et quı reste CNCOTEC faire,
pOUFr qu«e tous les chretiens, quelque rıte qu ıls appartıennent, retirouvent,
engages ans L’universalıte et hideles leur tradition vıvante, dans l’Eglıse
uUuNlCc et vraıment catholique, et orment a1nsı fOus ensemble, Pa leur varıete,
le peuple de Dıeu

Münster ME Khoury
Stewart, ıllıam India’s Relıig2i0us Frontier. Christian Presence mıd
Modern Hındulsm. SC  — Press/London 1964; 183 S S,

Der Einfluß des Westens, polıtısch, technısch und mi1ssıonarısch, hat Indıen
un seiıne hiınduistischen Religionen tiefer umgewandelt, als INa vielleicht
gemeınhın glaubt. Eın ausgezeichneter Kenner des modernen Indien gıibt daruber
einen Situationsbericht, WI1E unls auf katholischer Seite noch fehlt

Zürich Plattner S]
4A4n Straelen, Harry, S.V. Botsing, vervreemdıing ontmoeting.
Christendom andere wereldgodsdıiensten. Uıtgever1)] Callenbach/Nij-
kerk (Niederlande) 1967; 1592

Das englısche Original (Our Attıtude Towards Other Relıgions. Enderle-
Herder, Jokyo dieser „dusS Vorträgen in verschıedenen Weltstädten“ (7)
erwachsenen Veröffentlichung wurde 1n der ZM  7 bereits ausführlich besprochen
1967, 183—185). Auch dıe Zweıitauflage, dıe 1966 unter dem Tiitel The (‚atholıc
Encounter znth World Kelıgı10ns be1 Burns Oates 1n London erschien, wurde
uUuNnsecIenN Lesern vorgestellt 9 384) Spanjaard, der Bearbeiter
der nıederlandıschen Ausgabe, weıst ın seinem Vorwort darauf hın, dafß
auf ausdruüucklichen Wunsch des Vertassers dıe Lıteraturangaben durch zahlreiche
Verweise auf protestantısche Autoren erweıtert hat

In Nezo) Blackfriars (London 1967, 492) schreıibt ÄDRIAN HASTINGS unter dem Titel
““Fresh and New”: uI should like to make comment Father VA  Z STRAELEN’S
book TIhe Encounter 2EN W orld Relıgions, reviewed by ÄGNES ENDELL ın
yOUuUr February number. Readıng ıt myself Was greatiy surprised to discover
1n Varıous places OW:' sentences (at times slıghtly twisted), sımply stolen
by the author wıthout any acknowledgement. In all he has lifted good S1IXty
lines f{rom artıcle Miıssıonary Thınking in the Context of Today’ (New
Blackfriars, August 1965 Ihe references ATC ollows:

2 $ 15 lınes from 630 an O31
M 6 ’ lınes from 65306;

F 21 lınes from 631 an! 632;
145, lınes from 639
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My LAa AppCals nowhere 1n h1s book The dust COVer tells that the
Aifth chapter T’he Councıl and the Missı07s was wrıtten specially for thıs
book’ How CUr10US when readıng wenty-Lwo of thıs chapter to find that

less than eight of them ave agaın een lıfted bodıly from writing of
Father 1 OURIGNY, T here 1S, of COUTISC, mentı.on of Fr T OURIGNY
anywhere. As AIC rıghtly told the 9 Br VA  Z STRAELEN, who 15

of Cambridge, Professor of Philosophy, GLE 'always produces somethıing
d 397tresh an NC

unster Werner Promper

IGIONSWISSENSCHAFT UND VO  NDE

Kamstra, Jacques H., S.V Encounter OT Syncretism. TIhe nıtıal
Growth of Japanese Buddhism Brill/Leiden 1967; 111 + 506 P-, 2016

ketchmaps, cloth, Gld 04,—
It 15 dıstinct pleasure LO introduce thıs monumental plece of research Dy
long-time Japan MmM1SS10NAaTY. Ihe subJject of inter-relig10us ontact 15 at

present ON of the most cultıivated from the angle oft hıstory ell
trom that of theology. Unfortunately, partıcularly 1n the aAsc of Japan, there
has ecen scarcıty of scientihc materıals hıch could background
agaınst hıch the modern approach to the relig10ns could be projected through
the rear-V1iew mirror of past experliences. Dr. KAMSTRAV/S book, although not
wrıtten ıth such utilıtarıan V1EW 1n mind, nevertheless 15 notable COMN-

trıbution LO the greater dıalogue hiıch has become of late remarkable eature
of the Japanese relıg10us

Here ollows short SUTVCY of the contents. An 18-p introduction dis-
CUSSCS the notions of syncret1sm, shamanısm, Maiıtreyanısm an: Amıdısm,
Shinto anı ujıgamı beliefs, social structure an demythologizatıon. The body
of the book 15 divıded ınto S1X parts: Ihe genes1s of pre-Buddhıist Japan:
hıstory of Japanese historical scıence, recent results of SOUTCC investigatıon,
the evıdence of Japanese SOUICCS Ihe orıgın of pre-Buddhıst socilety:

hrst phase, pre-imperi1al soclety (dıscussıon of u71, u7101lo0, u71 kamı,
uU]1gamı), and second phase, the iımperial sociıety an its relationshıp to
the landed nobıilıty of that tıme (shızoku). TIhe orıgın of pre- Japanese
Buddhism: Chına Aan! Buddhısm (the ımportant notion of shamanısm), Korea,
bridge from China to Japan (ethnologıcally an religiously). The or1g1n
of Buddhısm in Japan: the polıtıcal developments, both foreign and home
polıcy, an the orıgın of Japanese Buddhism. TIhe formatıon of Japa-
NEesSeC Buddhiısm LO the tiıme of Shötoku Taıshı 592 the monasterı1es, lay
Buddhism anı the ensuing struggles upOon the cConversiıon of the Soga an
the INDCIOTIS, 'The growth towards Japanese Buddhısm: Shötoku Taishı
574—622): the growth of thıs popular figure; his true higure an beliefs.
There 15 SUMMAaTrYy of conclusıions, photographs, MAapPS, bibliography and
Varıous indıces.

KAMSTRA/S analysıs of the Japanese sıtuatıon actually starts PTE
What precedes, however, 15 VerIy valuable introduction to the relig10us
actors which helped prcparec Japan tor the arrıval of Buddhiısm. Much in
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th1S section 15 neWwW: all of ıt 15 interesting and proftable. The wide sweep
from Indıa VCI China an Korea shows the extireme varıety (and contı-
nuity) of the Japanese relig10us psyche. Much research must have SONC into
thıs part whıch, In novelty, SUL1DasSscS the est of the book

IThroughout hıs study, the tıtle suggesits, the author establıshes the nature
of NC inter-relıg10us contacts wıthin NS hıch he defines runnıng
from sımple encounter to syncret1sm. It 15 hıs contention that the Japanese
mınd 15 inherently bent uDOonNn syncretistic perception and acceptance of
values which OINC ıts WAdY. hıs thesis 15 expressed ın eloquent if deba-
table summatıon at the enN! of the book where the author applıes hiıs insıghts
to the asc of Christianity an which quo in full Wıth regard to
Christianıity Roman Catholicism ell Protestantism it must
thıs hasıs be saıd that, from the standpoint of relıg10ns 1ın Japan, it C  -

only become generally accepted relıgıon if it capıtulates to syncretism,
L:6., ıf ıt desısts irom being hat tar iıt has passed iıtself off at
all costs relıgıon ıth absolute anı exclusıve value of its OWIL.

Should ıt gıve 1ın tOo thıs, however, and replace Christ by Maıtreya AÄAmı-
tabha, Mary by Kannon, Heaven by the Pure and and the Resurrection Dy
rebırth, only then could it become movement. One INAaYy ask oneself,
however, hat in that Case would remaın of Christianıity. It has thus een
illustrated here that Japanese syncretism creates tor relıg10n which
enters Japan an wiıshes to remaın true to iıtself dilemma between eıther
isolatıon total absorption Dy other relıg10ns. In Japan thıs 15 perhaps
dilemma wiıthout solution“

hıs quotation brings thesı1ıs which, believe, the author would be
unable to defend the basıs of hıs present materı1al, let alone the basıs
of theological knowledge of the nature of Christianıty. But it has definite
elements worthy of urther research hıch evıdently call tor al exıstent:al
rather than for hıistorical approach.

Dr KAMSTRA, 1n the elaboratıon of his materıal, has a1ıd to rest quıte
few ghosts of Japan's relig10us past. Scholarshiıp has advanced consıderably
since the days of Anesakı an the government-ımposed PTreWar ıdeologıes
about the or1g1ın of early Japanese thought. 'The author cshows grea famıiılıi-
arıty ıth thıs an incorporates ıt competently ın his theme. ıke
V author treatıng ot such vast subJect, he had to sef himself SOINC

lımıts, an ON Ca  w} quarrel much ıth those whıch he adopted. hıs
reviewer would have lıked to SCC somewhat broader treatment of twoO
three pomnts.

We all NOW how difficult ıt 15 to judge Japanese relig10s1ity merely the
basıs of the classıc wrıtten materı1al. {he danger 15 always to compartmentalıze
unduly certaın elements, such those belonging to shamanısm an mythologzy
(two notions prominently discussed by the author) an dıyvorce them, for the
sake of argument, from the relıg10us AaWAaTiCeCNCSS hıch they generate ın A lıyıng
ontext. It 15 1n such t{ramework that ON speaks about Shinto V3 Buddhısm
although, SINCE olden days, these institutionalızed CoOnNcepts WEeTiIC perceived
by the popular mınd ditfferent opposed to ON  (D another. Particulary mytho-
logy has een overvalued 4A5 actıve agen 1n the formation of Japanese reli-
&10US thought. (Dr AMSTRA could have drawn, ın thıs context, upDOonNn the book
of hıs confrere, Dr. FRANZ KIICHI NUMAZAWA, Die Weltanfänge ın der japanı-
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schen. Mythologie [Freiburg 1946].) There 15 Iso much to be saıd for wıder
uUusS«ec of ınformation drawn irom Japan's folk religions, although the relocatıng
of that information into the per10d studied by AMSTRA presen(ts tormiıdable
problems to the researcher. TIhe author frequently quotes VISSER, that
outstandıng utch scholar of early Japanese Buddhism. But ıt 15 tact that

VISSER left the use of materıal from modern Japanese tolklore studıes, such
those DYy Y ANAGITA KUNIO, to hıs dıscıples, lımıtıng himself (as does AMSTRA

by an large) to "the grea tradition (CE. QUwWEHAND, Namazu-e and T heır
IT hkemes. An Interpretative Approach Some Aspects of Japanese olk elı-
g107 |Leiden How intıimately these studıes touch upON the subject
mMmatter of the book under revV1ew mMmay be SC by checking KAMSTRA/S indings
ıth those of Y ANAGITA’'S grea dıscıple, HORI ICHIRO, 1ın hıs monumental Waga
kunz mınkan-shınka kenkyu voLl., 1953 an 1955, reprinted ın 1966,
Sogen-shinsha). Here ATC hundreds of the interactıon of popular
belief an organızed relıg1ı0n, includıng, In vol Z Horxı's famous ‚Y.
A17172, those holy INEN repeatedly mentioned Dy AMSTRA. (Thiıs y Iso
appeared iın Numen 11958] 125— 160; 199—232). KAMSTRA o0€Ss not SCCIMN

fo be of this mater1al.
One chould lıke to CAPDICSS sımılar thought the treatment of Confucianısm

In the book It 15 ell known that Buddhısm dıd fO ST1DS at early
date ıth Confucianısm. AMSTRA g1ves lıttle inklıng of thıs tact He has Many
fine an quıte up-to-date SHOTOKU ] AISHI, bu he o€Ss not suificıently
stiress that, Irom Confucian background, the Prince Regent W as commıtted

multi-relıg10us system 1n imıtatıon of that hıch he NEW tOo exıst under
the Su1 dynasty ın China Hıs therefore W as typıcal example of reachıng ftor

propcI balance between Shinto, Contucıianiısm an Buddhısm, al effort best
studıed 1n the composıtıon of the Seventeen Artıcle (,onstitution which, Vln

if it 15 ın ıts hinal redaction of later per10d, nevertheless reflects SHOTOKU’S
ideas. (See ItO Jıinsar |Peiping 1948 and JOSEPH KITAGAWA, Relıgıon
ın Japanese Hiıstory New York 1966 25) AMSTRA practically relegates Clon-
fucıanısm (not mentioned 1ın the index) to ote 468 should have
lıked hım LO develop the interesting hypothesıs hıch he advances there in
AaNSWCT tOo SUEMATSU Y ASUKAZU'’'S contention that ‘ Japanese Buddhism Was

planted in the soit earth of Confucianism As read hım NOW, wonder
whether he would not wısh tO modify hıs VIEWS the relatıonshıp of Confu-
c1anısm anı early Buddhism in the lıght of two publicatıons which, ıt
he could not consult: FUTABA KENKO, Koda: Bukkyo-shisösh: kenkyu Study
of Karly Buddchist Ihought |Kyoto an INOUE KAORU, Nıhon kodaı
se171 shuükßkyo (Politics an Relıgion 1in Ancıent Japan | Lokyo It 15,

L indeed, Ar thıs pomt that figures such the unorthodox holy 108028  - Gyögı
670—749) (KAMSTRA, 339; HORI, G3 vol 27 260—278) could be studiıed

exemplars of charısmatic an syncretist1ic leaders of the masses On
the sıde of Buddhısm ıtself, closer study of K5öBO DAISHI whose syncretist1-
cally ımportant spiırıtual autobiography, Sango-shuk:z (Indıcations of the each-
Ings of Ihree Religions), doctrinal pomınts of Buddhism, would Iso
yıeld prec10us intormation the of relig10us ideas 1in Japan through
ontact ıth those of another world of thought. Even ın the ase of Shinto,
the Same effort cshould be made It must not be thought that Shinto currents
represent the totalıty of Japan’'s pre-Buddhistic relıgı0n. Hence, Shinto cannot
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hbe set the exclusıve pendant of Buddhism, poıint hıch has een torce-
fully brought out recent book by SAKURAI T OKUTARO, Shinbutsu Röshö-shı
kenkyu (Studies the History of Shinto-Buddhist Relations) | Yoshikawa-
köbunkan

Ihe above suggest1ons could easıly be incorporated wıthın the perspective
chosen by Dr. AMSTRA anı they might, for all know, strengthen hıs INaln
conclusıons

In volumınous work such thıs OLC EXPECIS the usual number of m1sprınts
Aan!: misreadıngs KAMSTRA/s not free of them But hope shall not be
inv1d1ious by poımtıng out that here an there the number of corrıgenda
beyond the lımıt of tolerance hus 4792 counted at least faulty kanı

romanızatıons the famous Jexicographer anı the author of the aı 15
not KANDA ICHIKYOSUKE but KINDAICHI KYOSUKE) an there almost equal
number the following the Buddhıist hıstorian author of Nıhon
Bukkyo-shi kenkyu not SUJI ZENNOSUKE but 1'su)ı Z The pasc of corrıgenda
itself not free of corrıgenda Jükyü (Confucianism) not romanızed Jükyo
but Jukyo hıs 1ıst could be lengthened an calls tor SCI10US at
second printiıng Here an there mistranslations of book chapter tıtles have
crept 5y 46() the tıtle SENZO shuüRyo-hendo mondaı shınten

translated by Ost YXWAaTr rel2g10Us changes anı the TOZTESS of problems, while
‚AKI FexXT, O, makes 1t clear that the translatıon should be The evolutıon 0}
DOSTWAT rel1g10us change an 2ES problems.

TI hese remarks do not detract from the essential value of. KAMSTRA/S book
ead ıth the NCCESSALY CaI«c, ıt could be of consıderable help to an yOoN«C wh
15 Ad11X10U0S to learn irom the past how Japan mMaYy react LO the of
EXIraneOuUs relıg10us ıdeas and hat the probabilıities ATC that she ıll do thıs
by encounter syncretı1sm history Iso scshows DYy rejectıion

Tokyo Joseph Spae

Saeculum W eeltgeschichte, Bd Dıe Hochkulturen Zeichen der Welt-
relig10onen (1) Der chinesische Kaiserstaat un Auswirkungen Die
Weltreligionen Christentum Manıchaismus, Judentum, siam Buddhis-
INUS Hınduismus 967 Lexikonoktav, XX XII 494 Karten,

Tafeln Ln 73
Saeculum Weltgeschichte, Bd Die Hochkulturen Zeıichen der Welt-
relıgı10onen (2) Das dreitache Miıttelalter Byzanz, slam, Abendland
China, Korea, apan, Zentralasıen Afrıka sudlıch der Sahara 967
Lexikonoktav, 88| 718 Karten, 32 Tafeln, Ln
Herder/Freiburg ase Wien

Je SCHNAUCK Geschichte bekannt un: J mehr Lebensarbeıit notwendıg ist
das Bekannte darzustellen WECNISCI 1St C111 einzelner Urteil über
solche Darstellungen befähigt un zuständıg Das gılt auch für dıe beiden
Bände der Saeculum Weltgeschichte, dıe sıch mıt den Hochkulturen Zeichen
der Weltreligionen befassen A g] and un! dıese Zeıitschritt
79—88 Eın Wirbel VO  $ Geschehnissen, 1NC Flut VO  w} Zeugnissen Abgründe
VO  w} Lücken bedrängen den Schreiber mehr noch als den Leser Der Scheiber
bleibt den Zutall un! Wirrwarr des Vorgefundenen gebunden un! annn
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INeT DUr Erklärungen poster10T1 geben (4 E56: die erste ahl bezeichnet den
Band, die zweıte dıie Seite)

Die Beiträge sind unterschieden nach dem Stoff des Dargestellten un:! dem
JI emperament des Darstellers, nach Beherrschung des Stoffes un! der Sprache,
nach Neigung un: Vorliebe des Lesers. Als besonders geglückt empfinde ich en
Hınduismus UN Buddhısmus VO  w HOFFMANN (3 358—408) und Die G(Germanen
und das Maıttelalter VO  a TELLENBACH (4, 58—401), besondes dıe Kennzeichen
des Miıttelalters auf Seite 401 Wie umfassend der Bereıch der beıden Bande
ıst, erkennt Man, WEeNN INa  - bemerkt, daß VO  — schriftlosen un! schrifttirohen,
VO  I wandernden und seßhaften, VOo  — bäuerlichen un! städtischen Völkern und
Staaten gesprochen wiırd, VO  e} Lebensnotdurtft un! Lebensverfeinerung, VO  -

Gebirgen und Ebenen, VO  } Wusten un! fruchtbaren Ländern, VO  } vitaler Kraft
und geistigem Anspruch, VO 1NNn für Vordergrund un!: VO  - Versenkung in
Hintergrund der Untergrund. Grenze un! Gefahr der Geschichtsschreibung
lıegt 1n dem Ethos der Wahrhaftigkeit, dıe als verbindlich schon 1m alten Chına
erkannt un hingestellt wurde (3 4

Dennoch gıbt gerade für dıe beıden Bände einen übergreifenden Gesichts-
punkt der Einfluß der Weltreligionen. Welt soll hier verstanden werden
wWw1€e ın Weltpolitik, Weltgeschichte, Weltverkehr: als rde Doch VO dıesen
unterscheidet sich das Wort beträchtlich, weiıl einen Plural zuläßt, den
be1 den anderen nıcht gıbt. Man MU!: 1Iso fragen: hegt das”? Entweder
stiımmt der erste Bestandteil nicht, Welt W as offensichtlich ist der der
zweıte Bestandteil nıcht, Reliıgionen 1m Plural; ber dıese zweıte Frage geht
nıcht den Hıstorıiker, sondern den Theologen un: ann hıer unberücksıchtigt
bleıiben.

Religion wiıird nıcht definiert, ber uch nıcht ımmer, Was der J ıtel erwarten
lıeße, als beherrschend der ührend 1n Aufzählungen angeführt (3 4’
Religiöse Schöpfungen werden VO:  ) sozlalen, wirtschaftlıchen, politischen und
gelistigen unterschieden (3 XIV) ber worın soll sıch Religion denn außern,
WCLNN S1E weltformende Macht st? der wırd gesagt, da{fß das eigentliche
Leben der Relıgion sıch 1m (Gottesdienst vollziehe 108) ist das nıcht etwas
wenig der mındestens mißverständlich?

Als den Weltreligionen eigentüumlıch un:! gemeinsam werden ihr jeweilıger
absoluter Wahrheitsanspruch und dıe Endgültigkeit genannt (3 XVIIN.
Gewiß annn ıne Weltgeschıichte nıcht versuchen, das begründen. ber INd.  -
mußte doch eINIEES Hinweisen darauft iinden, das lıegt, worıin seine
Grenze hat un!: bısher noch ımmer gescheitert ist Einer dieser (Grüunde
ıst gewiß der, daß „ Weltreligion” etitwas anderes ist e1m Judentum als €e1im
Islam, etwas anderes e1m Hinduismus als eım Christentum, schon deswegen,
weıl jeweıls das erreichbare 1el un: dıe verfügbaren Mittel anders
Wenn dıe Relıgion selbst Endgültigkeit beansprucht, mußte INa  —$ sıch wundern,
W1eSO enn Alter einer Lehre Beweis für ihre Wahrheit 76) un bischöfliche
Sukzession Gewähr tür zeıtlose Geltung seın annn 128)

Verstreut freilich Iindet INan doch ein1ges, WOTaus sıch auf das Wesen der
Religion und besonders der Weltreligionen schließen laßt. Gemeinsam MU:
ıhnen dıe Menschlichkeit sSseInNn (3 AIV), menschenmöglıch und menschenwürdig,
1m SaNzZCh zugänglıchen Umfang. (Gemeijmsam ist die Kraft ZUTr Gemeinschaftts-
bildung (3, 100), der besonders deutlich die Quellen, Zanuele un! rTrenNzen auch
der Religion ablesbar werden mußten. (Gremeinsam ist allen, VO geschichtlichen
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Zutallen und wesentlichen Eigenschaften (4 158) abhängig se1n, wobei 1LUFr
iragen ist, WI1E INa  — denn beides unterscheiden könne, nıcht NUur geschichtlich,sondern uch Jetzt un! hıer. (GGemeinsam ist dıe Auswirkung, besonders dıe

Gemeinschaftsbildung, in der Politik 153), besonders wıeder in Staatsmono-
polen 11), die manchmal tabuisiert werden; ın der Gestalt des politischenMess1ıias und mythiıschen Menschensohnes {5); in der Gesetzgebung, besonders
deutlich In den Menschenrechten; und man ırrt sıch, wenn INa  $ Staat un! Kirche
als wel Gemeinschaften uffaßt, S1€e doch HUr ZWEI Formen derselben
Gemeinschaft sınd. Kelıgıon un Wirtschaft gehören weıthıin ZUSdINIMMNECN; erinnert
se1 1Ur daran, dafß der tantrısche Buddhismus bıs ın UNsSCIC eıt hınein das Rad
198088 als relıg1öses Symbol gekannt un! zugelassen hat, und erinnert dıie
verbotenen Berufe iwa 1m Hınduismus der für dıie Juden in Kuropa. Geradezu
bestürzend wirkt sich Relıgion darın AdUuS, WwW1e€e S1C mıt der Grausamkeit (3; XX)tertig wiırd, S1C benutzt der verwirtift der S1€E transtormiert.

Wandlungen sınd feststellbar, auch In den „endguültıigen“ Religionen: im
Konfuzianismus 3 25 1m Übergang VOIN Taoismus ZU Buddhismus, ın der
Kınwirkung der griechischen Philosophie auf das Christentum 4)7 ın dem
Überwiegen VO  - Petrus und Paulus und Rom ber Jesus un Jakob un! Jerusa-lem, un! 1n der Auffassung des Unıiversalismus (3 96) Jedenfalls setzen Wand-
lung WI1E Beständigkeit ıinnere Disponiertheit OTaus (3 die bestim-
INCI, abzugrenzen un! beeintlussen gerade dıe fast unlösbare Frage ausmacht.
Wenig wiıird darauf hıngewiesen, welche Bedeutung Klıma un! Pflanzenbewuchs
haben, ti{wa das Abholzen VO  - Wäldern 585), ebenso dıe Bodengestalt.

Insgesamt wırd erkennbar, dafß Weltreligion Welterfahrung ist, ber diese
immer 1U 1ın cConcreto zuganglıch und daher oft nıcht wahrnehmbar ist der als
wichtig angesehen wırd Deswegen wırd INa  } dem uch zustımmen, dafß nıcht
die Weltreligionen den Aufbau un! dıe Gliederung der Bände bestimmt haben,
sondern ben konkrete KErfahrungen der Menschen ın, un! mıt diesen elı-
gıonen.

Noch ein1ıges Kleinigkeiten, dıe nıcht jedem wıchtig seın werden. Dafß
INna  $ Anmerkungen ın Klammern innerhalb der Satze versteckt, ist nıcht mehr
der Fall Die Karten sınd immer noch wenig, klein, unhandlıich. Wıe
dankbar ware INan, waren S1e ausfaltbar und angelegt, dafß INn  w das (Öe-
nannte auch in zumutbarer eıt finden kann: besonders be1 unls remden Läan-
dern braucht INa  - raumlıche Orientierung. In 3’ tehlt dıe Legende für
Schraffen und Raster. Die Kartenunterschrift ist manchmal Innenrand der
Seite 38), manchmal Außenrand angebracht 4,12) Gebirge und Flüsse
sollten nıcht LLUTE eingezeıchnet, sondern auch bezeıichnet sSE1IN. rte muüßten AA
iindbar se1N, Eresburg PTE Marsberg) un\| Sıigiburg (4, 207) Besonders
vermißt habe ich Karten ZU Islam, China und ZU Hınduismus. Un C —
wohnte Wörter scheinen mır sein: Kurgane (3, 47), Kophone (3 6)7 Medres-
SCH (4 139), Allod (4 216), Levirat un! Sororat 484), logophonographisch4, 5510); Ethnien (4 586), Hyläa 4, 588 614), Iranshumanz 588) Druck-
versehen: and 37 115, Absatz vollkommen] vollständig; FöS: Abs

die| eine; 135, A sinnenhalt;: 468, Deliberatio. and 4! 4 9
NSa; 351, VO den; 452, Schriften] Schichten (?)In der Zeittafel d 448 Pachomius aus der Spalte I' heologische Entwicklung ıIn

die Spalte Allgemeine Kırchengeschichte. Daß Konstantin Kyrill ist, wiıird iın
TSt auf Seite gesagt (vgl. 37 259) Im Titel heißt Buddhismus, Hınduis-
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muß: 1m ext richtig: Hındulsmus und Buddhismus. Die Zeittafeln sind
fangreıch, sorgfältig un übersichtlıch.

Die beıden Bände bıeten ın der Tat „Zusammenfassung un! Grundlage für
weıtere Forschung‘” (3 ZALL) und lassen erkennen, wıevıel muühsame Kleın-
arbeıt getan werden mulß, ein mitteilbares KErgebnis finden, Was auSScC-
sprochen sehen dıe Verifasser sicherlıch mıiıt 1n den ank einzubezıiehen bereıt
sınd, auf den S1€E Anspruch haben.

Münster (14 1968 Antweıler

VERSCHIEDENES

Brosseder, Johannes: Okumenische I heologıe. Geschichte robleme
eo Fragen heute, 10) Hueber  unchen 1967; 169 D 5,80

hıs rather slim paperback, fruıt of the author’'s work assocılate of
the Institut für OÖkumenische I heologıe at the Unıiversity ot Munıich, ultills the
PUIDOSC for hıch ıt Was wriıtten: LO hbe introduction tO ecumeniıcal studies.
Therefore, the author does not delve into hıs subject extensively intensively;
but treats ıth marked brevıty poınts of greater CONSCYUCHNC 1ın thıs VeLYyY 11C

and signılıcant field Ihe book 15 rather digest of the ESSCILICE of several
indıspensible works, hıch AIic duly cıted DYy the author 1n the footnotes
trıbute to hıs honesty, and a1ıd to urther an deeper study.

Ihe historian 111 tind thıs introduction. helpful, SINCE the hirst nınety-eight
A1C devoted LO hıstrory of the Varıo0us attempts of dialogue (or lack

of it) between Catholic and Protestant theolog1ans an polemicısts, hıch have
marked the different stages of the relationshıp between the Churches sSince the
Reformation. Ihe theologıan 111 be interested ın the second part of the
book (seventy-one pages), 1n hıch the author g1VeESs the reflections of Varıo0us
theologians about the nafture, inclusiveness, an importance of ecumeniıcal
theology, ICa hıch requıres, an vVeEry probably 11 receıve much attention
from theologıans 1n the fo OINC.

It would, of COUTSC, be unjust to Stress the INnany acunae 1n the historical,
an the incompleteness of the theological sect10on, S1nNcCe the author of book
of pocketbook S1Ze must make r1gOTrO0US selection of the thıngs to be included
an! those to be ‚omitted. Under the demands of such condıt1ıons, the present
author has done admiırable job. The book, however, 15 not for the profes-
s1onal hıstorı1an of the ecumenıcal movement, NOr tor the professional ecumenical
theologian; but ıt 15 definıtely book for the beginner, who ıth the outlıne
here presented INnAaYy inıtıate hıs study of ecumen1ısm most profitably.

Ksopus, New ork arl Hoegerl,
van de Pol, Het Anglıkanısme ın ecumenısch herspectief. Romen

Zonen/Roermond 1962; 297 P-, gld 16,25
VA  z Po_ ıst ıne der tesselndsten Persönlichkeiten 1m heutigen Katholi-

Z1SMUS der Niederlande. Er wurde 1897 1n der Nederlandse Hervormde erR
getauft. Es ıst jedoch typisch, dafiß sıch 1919 durch einen anglıkanischen Bischot
firmen ließ, hne se1ıne Mitgliedschaft 1n der Nederlandse Hervormde erRk
preiszugeben. Er studıierte und dozierte ıne Reihe VO  » Jahren sozıale Geogra-
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phie, doch ging seifi Herz in die Richtung VO'  - Liturgie und Theologıe. Er pro-
movıerte 1936 der Theologıschen Fakultät 1n Utrecht mıiıt der Arbeıt: De
kerk ın het leven denken van ECWMAN (Nijkerk), dıe 1ın viele Sprachen, auch
1: Deutsche, übersetzt wurde (Die Kırche ım Leben und Denken Newmans,
Salzburg-Leipzıg 1937 1937 WAar einer der dreı holländischen Abgeordneten
auf dem Weltkongrefß VO  - Faıth anı Order 1ın Edinburgh.

Newman hatte ıh auf den Weg ZU Anglo-Katholizısmus un!: nach Rom
geführt. 1940 wurde Katholik 1ın der Überzeugung, dafß dıe ()kumene etzten
Endes Wiıedervereinigung mıt Rom bedeuten muß ufs 1LICUC begab sıch
Al Studium jetzt der katholischen Iheologıe un! wurde 1944 ZU Priester
geweiht. NSeine Bekehrung WarTr für den katholischen eıl Hollands VO  — großer
Bedeutung. Wiıe eın anderer verstand die Kunst, 1n Vorträgen un! Artikeln
den. Katholiken ın ihrer eiıgenen Sprache klarzumachen, Was die tiefsten Absich-
ten der Reformatıon Der Katholik War ja Aus seiner Isolierung heraus-
getreten un: fragte sich, Was seinen protestantıschen und humanıistischen Lands-
INann beseelte. VA  Z Po_L wurde der Wegweiser, der einer SanNnzcnh Generation
erständnıiıs für den Protestantismus geben sollte.

Als Frucht seiner ersten Tatigkeit publızıerte 1945 Het chrıstelijk dılemma,
Katholieke Kerk of Reformatıe (Roermond). Darın versuchte CI, deutlıch
machen, W1ıe sıch unter der 5058. protestantischen Uneinigkeit doch ıne tiefe
Eınheit gegenüber der katholischen Glaubensüberzeugung verbirgt, dafß INa  -
VON einem wirklichen Dilemma sprechen annn FKines der besten Kapitel des
Buches behandelte den Anglıkanısmus (VI)

Im selben Jahre 1948 wurde VA.  z PoL der Katholischen Universität
Nıjmegen ZU außerordentlichen Protessor für Phänomenologıie des Protestan-
tismus ernannt, welchen Lehrstuhl dann einıge eıt spater als ordentlicher
Professor bıs 1968 behielt. Es folgt eine fruchtbare Periode, 1n der jJeweıils
nach vier Jahren dıe Vorlesungen 1in reitlıch überlegten Büchern zusammenfaÄßte,
wobe1l die Thematık des einen Buches das folgende nach sıch rief.

19592 veröffentlichte KarakteriıstiekR UQ het reformatorısch Christendom (Das
reformatorısche Christentum; phänomenologısche Betrachtung, Eıns:edeln
Im selben Jahr gab dıe Vorlesungen für das Studium Generale heraus: Wegen
LOT geloof, in dem TEI Typen des Glaubensübertrittes beschrieb. 1956 lLieß
deutlich werden, W1€E das T’ypische der Reformation in den verschiedenen Kirchen-
iypen wiederzufinden ist Het wereldprotestantısme Der Weltprotestantıismus,
Glaubens- und Lebenswelt UNSCTET Brüder. Essen 1960

Die eingehendste Beschreibung, noch sSteis VO  — Katholiken und Protestanten
hochgeschätzt, wurde 1960 Het getu1gens UAd:  A de Reformatıe (Das Zeugnıs der
Reformatıon. Essen 1963 Hıer behandelt das ursprüngliche Anlıegen der
Reformation, w1e seinen Ausdruck fand 1n den Bekenntnisschritten. Dieses
Urzeugni1s WäarTr 1ın erster nstanz gerichtet die Lehre, die Theologie und
dıe religı1ösen Praktiken der „römischen Kirche“ Es ist unvorstellbar, daiß eın
Protestant jemals dieses Anliegen preisgeben könnte. Peıinlıch War ıhm die
Kritik VO  \ einzelnen, da damıt der Okumene eın lock ın den Weg gelegt werde.
In dem Büchlein De CUMENE 1961 verdeutliıchte seine Position, indem
hinwies auft dıe fundamentale Kınheıt, dıe alle Christen schon besitzen und Aaus

der TOLZ allem dıe Hoffnung auf die Einheit fortdauernd geboren wurde. Doch
scheint 1n der Periode ZU folgenden Buch iıne Art Neubesinnung stattzufinden.
Dem verdanken WITr Zw E1 wichtige Werke; e1ines über das Modell, nach dem die
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Okumene doch entstehen könnte und eines ber den Inhalt der kommenden
vereinıgten Kirche

Das Modell für den (Okumenismus findet VA  z PoL in der Anglıkanıschen
Kırche 1962 veröffentlichte Het Anglıkanisme ın ecumenısch perspectie un!:
machte damıt dıe holländischen Katholiıken vertirau miıt der auf den ersten
lick 1ın sıch gegensätzlıch erscheinenden. Welt der Anglıkanıschen Kırche.
Bisher kannte 190028  - S1E LLUX durch die Veröffentlichungen ber Newman, Iso 1n
ıhrer anglokatholischen Form Infolge seiner rüheren Mitgliedschaft un seliner
Liebe tüur die Anglıkanısche Kırche War VA.  y PoL_L der rechte Mann, un uch
für sS1e erständnis und Hochschätzung wecken. Bewulßfst verharrte auf
seinem phänomenologischen Standpunkt: Er 111 beschreiben und nıcht kKriti-
sıeren. Man nahm ıhm dıese Phänomenologiıe schon einmal ubel Ist ohl
möglıch, objektive Beschreibung geben, un vertällt 108028  — mıiıt dıesem Versuch
nıcht dem uberholten Ideal der trüheren Hıstoriker? Zu echt ber verteidigte
VAN Po_L iImmer wıeder, daß eın Mensch erst geduldıg hören IMNU: und dann
noch einmal hören, bevor in den Diıalog trıtt. In der Hermeneutik drückt 119  —

das jetzt Aaus, daß der Interpretation die Phase des Kommentars voranzugehen
hat, 111 199008  - vermeıden, sogleıich 1n einem Monolog versanden. Gerade
dadurch, daß VAN DE Po_L einen exakten Kommentar den offiziellen oku-
mentfen der Lambeth-Konferenz bot, gelang ıhm, sowohl dıe Festland-
Protestanten W1€e die Katholiken iın die anglıkanısche Kırchengemeinschaft als
den Mıkrokosmos der (Okumene einzuführen. Diese ommentare den alle
zehn Jahre stattüundenden Lambeth-Konferenzen siınd tesselnd und instruktiıv,
dafß dieses Buch noch jahrelang seinen Wert behalten wırd Was F531l1t einem
Kuropäer, der dieses Buch lıest, auf?

Das Buch besteht AUS NECUN Kapiteln. Im ersten Kapıtel bespricht VA.  Z Po_L
dıe Eiınheitstormel VO New Delhi, die Magna Charta der ökumenischen DBewe-
SUnNg. Darın wırd verwlesen auf dıe Einheit, die bereıts 1m Glauben und ın der
Taufe anwesend ist, und auf die Notwendigkeit, diıese Eıinheit 1n der Kırche
der Zukunft siıchtbar ZU Ausdruck bringen, keine unıtormisierende jurıdische
Organıisation, sondern ıne pluriforme Gemeinschaft (fellowship). Hier weıst
Vf. auf den Ballast VO  - Konventionalıität, der VO den Kırchen über Bord OF=
fen werden müßte, Raum für die Krgebnıisse VON KExegese un!
Theologie schaffen. Diesen Punkt wırd spater ausarbeiten In Het einde
UAd' het conventionele chrıstendom (Das nde des konventionellen G‚hrısten-
tums) Hıier verweıst auf dıe Anglikanische Kırchengemeinschaft als besonderes
Modell für die Okumene. Anschliefßend vermiıttelt dem Leser ıne erste
Bekanntschaft miıt der Anglıkanischen Kırchengemeinschaft. Sie besteht Aus der
Kirche VO  $ England, Wales, Schottland, den Vereinigten Staaten Nord-Amerı1-
kas, Indien mıt Burma und CGeylon, den verschiedenen autftonomen Kirchen Afri-
kas, Kanada, Australıen mıt JT asmanıen, Neuseeland, Westindien, China und
Japan. Jlle diese Kirchen tutzen ihre Liturgie, Lehre un! Kirchenordnung auf
das 00R of CCommon Prayer, ın das dıe Artıkel des Glaubensbekenntnisses
aufgenommen wurden. Von Anfang zeichnete sıch dıe englische Kırche durch
ıne weılise Mäßligung AUS, wodurch S1€e sich sowohl VO  e} dem mıttelalterlichen
Extremismus der römischen Kirche w1Ie VO  w dem nachreformatorischen Extremis-
INUS der Puritaner freizuhalten wußte Bıs 1Ns 18 J gelang ihr, 1ne bestimmte
KEinsgesinntheit auf diıesem Mittelweg bewahren, doch dann mußte S1e der
romanısıerenden Strömung der Anglo-Katholıken SOWI1Ee den Methodisten Raum
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geben, die die Irennung nıcht mıtmachten. Aus dieser eıt datıert dıe Allıum-
fassendheıt (comprehensiveness) der Anglıkanıschen Kırchengemeinschalft. Diese
comprehensıiveness scheinen dıe Nıcht-Anglikaner allzuleicht als 1ne Form VO:  —

Prinziplenlosigkeit anzusehen. Sıie ist einer der vielen Aspekte, dıe den Katho-
lıken un! Protestanten des Festlandes iremd sınd In ırklichkeit handelt
sıch ber ein ökumenisches Prinzip ersten Ranges. VAN Po_ wırd das
Kapıtel Kapıtel deutlich machen. Miıtten 1m Wirrwar von Versammlungen,
Besprechungen, Erklärungen un Rapporten weiß mit fester Hand den Weg

weısen, dafß der Verlauf der Dinge sıch deutlich abzeıichnet.
In Kap I1 wiıird unmıttelbar die Haltung Rom besprochen. Dıie Anglıka-

nısche Kıirche weıilß nıcht gut, welche Stellung S1e 1ın ıhren ökumenischen Bemüu-
hungen einer Kirche gegenuüber einraäumen soll, dıe VO  w vornherein alle An-
naherung abweist, dıe etwas anderes als 1nNne bedingungslose Übergabe dıe
romiısche Urganisation beinhaltet: jedenfalls wiırd das VO  —$ ıhrer Seite A4us

gesehen. In den Schriftstücken der ersten Lambeth-Konferenzen wird über dıie
„lateinısche Kirche gesprochen, spater ber die „Römisch-katholische Kirche“.
Hat ohl Sinn, Bezıiehungen mıt jenem Rom anzuknüpfen”? Anfanglıch ist
100028 sehr pessimiıstısch. Es ıst dıe eıt der Dogmenverkündigung VO  ; der Unbe-
tleckten Empfängnis Mariens un! VO  - der Unfehlbarkeit des Papstes. Kurz
danach wurden VO  - Leo AJ dıe anglıkanıschen Weihen für unguültig erklärt
Aaus Gründen, die für dıe Angliıkaner unbegreıflıch Bıs aut den heutigen
Tag beherrscht diese Verurteilung das Verhältnis zwıischen Canterbury und Rom
Die Verurteilung War darum schockierend, weil dıe Anglıkanısche Kırche
gerade 1n der Bejahung des Episkopats durch alle Kırchen dıe Okumene
stande bringen wollte. Kurze eıt schienen die Gespräche VO  ) Mecheln Hoffnung

bringen (1921—1925), ber nach dem Tod VO  w Kardıinal Mercier wurde den
Katholiken verboten, ökumenischen usammenkünften teilzunehmen. Dieses
Verbot wurde erneut betont 1m Monitum VO  } 19458, als in msterdam die erste
Versammlung des Weltkirchenrats zusammenkam. Jenes Jahr bedeutete den
Tiefpunkt. Schon 1949 ber tirat eın Wechsel e1INn. 1966 besuchte Ramsey den
Papst und 1967 begann dıe gemischte Vorbereitungskommission ıhre ersamm-
lungen. Auffallend ist, w1e wenıg VA  Z Po_L eigentlich seinem Kapıtel
hınzufügen muß, up-to-date machen.

Kap 111 beschreibt das Verhältnis den reformatorischen Kırchen. Hıer
arbeitet VA  Z Po_ seine wıederholte Warnung einen ökumenischen
Scheinbetrug gründlıch AdusS, nl dıe Anglıkanısche Kırche für katholisch halten:.:
Überzeugend zeıigt d W1€ reformatorisch die Artikel gewollt sınd, w1€e retor-
matorisch dıe Liturgie VO  w aller Marien- un! Heiligenverehrung, VOoO  - jedem
Upfercharakter gesaubert ist Es ist ein Mißverständnis, dem VO  s den Anglo-
Katholiken nıcht wenıg 1N dıe Hand gearbeitet wurde, dem dıe Anglıkaner ber
auch selbst Gründe hinzufügten, WenNn S1C VOT allem katholisch und nıcht PIO-
testantısch heißen wollten. Hier steht der Außenstehende wıeder VOL eiınem der
anglıkanıschen Rätsel. VAN Po_ gelingt CS aber, diıeses Rätsel auf 1nNne klare
Weise entziffern. Der Anglıkaner fühlt sıch VOLT allem verbunden mıt der
Kirche der Jahrhunderte, WI1€e S1Ee zurückgeht in dıe Zeit, da S1€E noch 1NSs un
ungeteilt Wa  — Sıcher, der KEpıskopat hat einen retiormatorischen Inhalt, ber die
ununterbrochene Kette der Handauflegungen drückt die historische Verbunden-
heit mıt dem Altertum Au  n Darum ist der hıstorische Episkopat dem Anglikaner

unentbehrlıich, und darum sıeht darın den Kernpunkt der anzen ()kumene.
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Gerade auf der Basıs der gemeıinschaftlichen Vergangenheit wı1ıe S1C der
3UCCGEISLO apostolıca ZU: Ausdruck kommt 1St Okumene 10Cc Möglichkeit tur
dıe Zukuntftft.

Was die Reformation brachte, Was die Krweckungsbewegungen brachten, INnNas
bereichernd und reinıgend wirken, darf ber nıemals VoO  - der Linie abweichen,
dıie dıe Kirchenväter SCZOSCH haben. In der Kırche der Zukunft wiıird der
Pluri:tormitaät der comprehensiveness jede Kirche ihren Beıtrag liefern können
Zugleich macht VA  Z PoL deutlich C1MNn Anglıkaner nıcht Protestant
heißen 111 ıs 1St ıhm zeıtgebunden Darüber hinaus weckt das Wort ihm
Assozıationen W16 Verhärtung, theologische Streitgespräche, lıturgischer Vanda-
lısmus, Fehlen VO  - Bıldung un! VO  e dem Was Gentleman gehört
Doch Iragen WI1LI unNns, ob dıe starke Betonung des protestantischen Charakters
der anglıkanıschen Kırchengemeinschaft nıcht 11C Heaktion des Vi 1S%

JENC andere Einseitigkeit dıe den Anglikaniısmus auf dıe katholische
Seite stellt un!: weiterhin SC1MH CISCNCS anglo katholisches Interesse VO  -
irüher Wiıe oft 1aßt Vf nıcht dıesem uch (und auch sonst) die Bemerkung
allen, dafß innerhalb der englischen Kırche sowohl 1Ne€e katholische als uch
1Ne protestantısıerende Rıchtung ZUSCSCH (vg] I heologisch
Woordenboek |Roermond 1962 146—147) Indessen hat VA  Z Po_L mehr als
recht insotern der Durchschnittsmensch un die Bischöfe retormatorisch denken
bıs ihre Auffassung ber das Amt Wenn ber 1nNne größere Verschie-
bung statthndet VO Dogma ZU Lehre und VO  - der Lehre den Meıinungen
ann 1ST dıe Stellung, dıe INa  - dem Anglo Katholiken einraumt nıcht mehr
unverständlich

Kap sıtulert un! analysıert geschickt den berühmten Lambeth Appeal VO  —
1920 dıe J1 Christenheit ernstzumachen miıt der Wiederherstellung
der christlichen KEınheit In 1LCUNMN Punkten wırd dıe Frucht Vierteljahrhun-
derts systematıscher un! zielbewußter Erkundung und vieler Besprechungen
alle Rıchtungen verarbeiıtet Die Christen sind schon 115 durch iıhren Glauben
und ihre Taufe ber Gott 111 darüber hınaus 1Ne große christliche (Gemein-
schaft (fellowship) hne die Teilung Kirchen dıe epıskopal un! nıcht episkopal
sınd Wenn jede Kirche ihrer CISCNCH Schuld die Augen sieht öffnet S1C sıch
für das Gute der anderen Kırche, un! alle können ann VO  — einander lernen
un!: vereinıgten Kırche kommen Eıs 1st C1N Wagnis, dem Gott
uns ruft In dieser vereıinıgtien Kırche werden VIier Elemente notwendıg un! aus-
reichend SCIN dıe HI Schrift das apostolısche Glaubensbekenntnis und das VO

Nizäa, dıe Sakramente der Taute und Eucharistie als Ausdruck der Verbunden-
heit un: das Amt als „Dienst“ (ministry) Dieser kirchliche Dienst ordert auch
den historisch tundıerten Episkopat der ber den Wert der nıcht episkopalen
Amter nıcht zuniıchte macht sondern vielmehr not1g ı1st breiteren
Kırchenverband auftreten können die Amter den nıcht-episkopalen Kırchen
bedürfen Iso Ergänzung Be1 der Vereinigung werden dıe Interessen des
(sanzen vorherrschen INusSsSenN uüber CISCNC lıebgewonnene Praktiken Dıie VICTI

genannten Elemente bilden das 5S0s Lambeth Quadrilateral Sıie sınd nıcht beab-
sıchtigt als C133} dogmatischer Minimalismus, sondern als 1N6 historische Konsta-
t1erung, daß diese VICT Punkte der alten Kırche wesentlich und folglich

der vereinıgtien Kirche anwesend SC1IN INUSSCH Damıt WIT: auch dıe seltsame
Gegensätzlichkeit aufgelöst dafißs namlıch einerseıts der Episkopat wesentlich

1st da: ber andererseits die AÄmter niıcht-episkopalen Kirchen ebenso gut
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wirkend HEK können. Es geht Bewahrung der Kontinuität des Amtes, WIC das
der alten Kirche Brauch WAaTl: die Kirchengeschichte, nicht dıe kırch-

lıche Dogmatik.
Im Kap werden dıe zahlreichen ökumenischen Beziehungen skizzıert dıe

VO  } der englischen Kırche VOL und nach 1920 geknupit wurden mıt den Kirchen
katholischen und protestantischen TI'yps Dieses Kapitel ist C1inMN echtes Vademecum

sich schnell und zıeltreffend dem oft wunderlichen Verlauf der Verhand-
lungen orıentieren Merkwürdig 1sSt dafß die Grriechische Kırche dem
Schlufß kam. dafß die anglıkanıschen Weihen dieselbe Gültigkeit besitzen WIC
die der Römischen der Alt Katholischen und der Armenischen Kirche (28 Juli
1922 während dıe Russısche Kirche 1945 erklärte, da{ß dıie gunstıigen Erklärun-
SCH der orthodoxen Kirchen als bedingt betrachtet werden müßten, insotern
namlı;ch dıe Gültigkeit gründen autf materıellen Übereinstimmung

sakramentalen Grundprinzipien Im selben Jahr wurde dıe Interkommunion
mıt den Altkatholiken beschlossen und stehen WIT VOT der Tatsache dafß TOLZ
der Lehrunterschiede auf Grund des historischen Kpiskopats ZWECI Kirchen sıch
gegensenmut1g anerkennen Mehr Erfolg buchten die ökumenischen Kontakte mı1ıt
den Kirchen die S1Ch VO  -} der anglıkanıschen Gemeinschaft renn hatten den
frejen Kirchen namlich den Presbyterianern und den Kongregationalısten,
Methodisten und Baptısten Die Presbyterianer sind kalvinistisch un! tufzen
ıhre TeI AÄAmter auch auf die alte Kirche und die Schrift. S1e bılden gleichsam
die Ziwischengruppe zwıischen der Episkopalkirche VO  -} England und den freien
Kirchen. Dadurch bekamen die Verhandlungen zwischen der Kırche VO Eng-
land un: der Kirche VOoO  e} Schottland besondere Bedeutung. Hıer steht die Angli-
kanısche Kirche nach UNsscCTCIHN Begriffen VOT unautlöslichen Dılemma Ent-
weder sıch für die presbyteriale Richtung entscheiden un!: damıt die Anglo-
Katholiken zurückstoßen der die Anglo Katholiken behalten und die Presby-
teriıaner preisgeben Das Merkwürdige 1St dann, daiß die englısche Kirche
Prinzıp sıch nıcht VOT C111 Dılemma gestellt sehen 111 sondern dıe vereıinıgte
Kırche der Zukunft VOTLr Augen halt dıie Kontinuität mıt der alten Kırche ZCISCH
muß S1C selbst wırd die erste SC1IN wollen, darın aufzugehen

In Kap VI werden ZWCC1I geglückte Vereinigungsversuche beschrieben, n]
Sud Indien 27 Aprıl 1947 nach halben Jahrhundert geduldıger
Arbeit und etwas spater Nord Indien un!: Geylon Der Vorteil WarLlr dafß
Kıirchen des reformatorischen I'yps einander suchten Presbyterianer, Kongre-
gatıonalısten, Anglıkaner des retformatorischen Iyps und Methodisten In diesen
Verhandlungen spıtzte sıch dıe N: Frage auf dıe Notwendigkeit der
zusätzliıchen Weıhen den nıcht episkopalen Kırchen In Sud Indien verursachte
der Vorschlag nterım Periode VOonN ohl CIN1ISC Verwirrung,
der INa  — Nord Indien zuvorkam, indem INa  — Tag der Vereinigung alle
Amtsträger 1 zusaätzlıche Weıihe empfangen ließ für den Dienst der aNzZCH
vereinıgten Kırche und miıt ausdrücklicher Anmerkung der Weihe, die S51C
der CISCNCH Kirche empfangen hatten Werden dıe Diener der Kırche Indiens
auch England selbst anerkannt” Die anglo-katholische Grupplerung verharrte

Widerstand Wenn WILI den Widerstand der russischen Kirche damıt Zu-
sammenhang bringen wird deutlich die eigentliche Irennlinie zwischen
den Kirchen verläulft nıcht sehr, WI1IC VA.  Z Po_ behauptet zwiıschen der
Episkopalen un der Nicht KEpiskopalen Kirche, sondern zwiıischen der katho-
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ıschen un! der reformatorischen. VAN Po_ g1ıbt jedoch als Phänomenologe
dıe offizielle Ansıcht der Anglıkanıschen Kırche wıeder.

Kap VII arbeıtet das Verhältnis zwischen der Anglıkanischen KEpiskopalkırche
und der Schottischen Presbyterialen Kırche naher A4US. Hier verläuft nach den
Anglıkanern die Feuerlinie zwiıischen den Kirchen. Dıie Verhandlungen üuhrten

einem der präachtigsten Rapporte 1n der ökumenischen Bewegung, wobeI1l
Leute WI1IEC Rawlinson, Ramsey, JTomkıins, Craig, JTorrance un: Burleigh miıt-
arbeiteten. Man legte fest, dafls keine der Kirchen W esentliches preisgeben dürfe,
dafß 190078 be1 der Frage der Gültigkeit der Amter nıcht in dıe Vergangenheit
schauen dürfe, sondern in dıe Fuülle, die dıe Kırche der Zukunitit haben MU:
Auf dıese Weise kam 199078  — eiınem corporate epıiscopate, einem Dıiıenst
innerhalb des gemeinsamen Priestertums der anNnzZCH Kirche, eingebaut ın ine
synodale Vertretung. Unwillkürlich denkt 11A4  - dabe1 dıe Rıchtung, in der
dıe katholische Kırche sıch 1n 1el1 Landern entwiıckelt und gleichsam
nehen dem Pastor und dem Biıschot Pfarräte und Diöozesanräte entstehen.

In Kap 881 nımmt VA  Z Po_ Stellung dıejenıigen, die Abschied
nehmen wollen VO  — eiıner statiıschen Kırche, dıe ihren lıck auf dıe Vergangen-
heıt gerichtet halt, und dıejenıgen, die alles Heil erwarten VO  —3 einer
dynamiıschen Kırche, dıe 1ın dıe Zukunft schauen soll Dieser Gegensatz ist -
SINNIY für den Engländer, der wen1ig erwartet VO  - dem einsamen. Propheten
un den plötzlıchen radıkalen Umwälzungen, als ob die Vergangenheıt nıchts
(Gutes bıeten haäatte. Er erwartet mehr Heıl VOI einer allmählichen Entwick-
Jung, ın der dıe TIreue Z Kirche des Altertums dıe Grundlage biıetet für 1n
achstum ZUr Fülle ın Christus. Die Fülle der Katholizıität implızıert die Eın-
heit der Okumene. Bedingung dabe1ı ist, dafß jede Kırche radıkal brechen
wagt miıt einer Anzahl VO  } konventionellen Meinungen, Praktiken, Haltungen
un! Zuständen. Dann alleın ist Krneuerung möglıch, un!' dann alleın kommt
dıe (Okumene 1Ns Blickteld Die Kırchen stehen ja 1ın derselben Welt mıt den-
selben Fragen. Sie alle sınd gerufen, derselben Welt 1ne NECUEC Antwort

geben AUS dem Wesen des Christentums heraus. In der Erfüllung dieser
Aufigabe können dıe Kırchen einander ufs LEUC finden So schließen ereini-
SuNs un! Erneuerung einander ein „Es geht jetzt ine 1NCUC Proklamatıon
des Kvangeliums, ıne NCUEC Form des kirchlichen Kultes, eın Erleben
des Christseins, iıne NEUC Kommuniıkation zwiıschen Kırche und Welt,
einen Wiıderklang des Evangelıums be1 dem modernen Menschen und
ein Verstehen der Heiligen Schrift. Eıines der vielen Resultate dieser
Erneuerung müßte auch dıe Wiederherstellung der sıchtbaren, sakramentellen
un kirchlichen Eiınheit der Christen sSeinNn (215

Im etzten Kapitel zıeht VA  z PoL Bılanz. Als Phänomenologe sıieht iıne
Neugruppierung der christlichen Kırchen entstehen: 1iıne episkopale Richtung
und i1ne nicht-episkopale Rıchtung. Da lıegt nach iıhm der große Unterschied.
Zwischen den Kırchen jeder Rıchtung sollte Interkommunion als Miıttel unktio-
nıeren und daher jetzt schon eingeführt werden können. Zwischen beiıden Grup-
pCN ber sollte INa Interkommunion nıcht als Miıttel sondern als jel sehen.
In dıiesem Punkt wurde der Autor außerordentlich stark krıtisıert. Überspringt

nıcht allzu schnell den Unterschied in der Lehre”? Ist der Gegensatz zwischen
katholischer Lehre einerseıits und reformatorischer Lehre andererseıts nıcht viel
tiefer als der Unterschied in der amtlichen Struktur. Man ann VA.  z PoL
verteidigen, indem 199028 daraut hinweıst, dafß fuüur dıe anglikanısche Kırchen-
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gemeinschaft der Lehrunterschied auf das Wesentliche reduziert ist, daß
keine prıimare Rollie mehr spielt. Wenn dies jedoch als eigene Anschauung
bietet, verläßt dann nıcht das Gebiet der Phänomenologie? S50 WITd dieses
Schlußkapitel für viele unbefriedigend bleiben. Ist das ber nötig”? Wenn INa
mit VA.  Z Por_ 1n diıe nahe Zukunft blickt, sehen WITr dann nıcht i1ne ahl VO  —
Lehrunterschieden allmählich verschwinden? Man braucht 1Ur die Auft-
fassungen uüber dıe Eucharistie denken? Wırd ın diıesem Augenblick dıe Frage
des Kpiskopats und des Primats nıcht tatsachlich das große Problem? Ist annn
cdie historısche Annaäaherung nıcht dıe eiINZIg mögliche? Wıiırd darın nıcht die
Lösung für dıe Frage des Episkopats erreicht? Wıiırd damıt nıcht zugleich der
Weg geebnet ZUE Lösung des etzten und größten Problems in der Okumene,
dem des päapstlıchen Prımats? Bevor INa  — Iso dieses Kapıtel kritisiert, mußte
11a TrSst seın Werk lesen: Das nde des konventionellen Christentums.

Das Buch VO  - VA  Z Por_ ermöglicht dem Holländer, Bekanntschaft
machen miıt der seltsamen Welt der anglıkanıschen Okumene. In ökumenischer
Hınsıcht ıst dıes für ıhn VoO  — großer Bedeutung. Dadurch wird das Buch seine
Aktualıtät behalten. Es ıst seıtdem nıchts erschienen, W as ıhm in dieser Hın-
sıcht gleichkäme. Mıt einıger Umarbeitung un! Krgänzung (z dıe Bespre-
chung der zehnten Lambeth-Konferenz 1968 un!: einer noch saubereren phäno-
menologischen Eıinstellung bıs auf dıe letzte Seıte, wurde auch für das
deutsche Sprachgebiet 1ne ıdeale Eınleitung se1n: denn das anglıkanische An-
lıegen ist dort nıcht wenıger schwier1g verstehen als ın Holland.

Tilburg (Niederlande) Luchesius Snıts OFMCap

de Pol, Das Ende des konventionellen Christentums Il Het
einde van het conventionele chrıistendom. Romen Zonen / Roermond

Herder Wiıen-Freiburg-Basel 967 48(0) O 27,80
Das Buch behandelt einen Problemkreıis, dessen sıch die Kirchen iın steigen-

dem Maiß bewußt werden. Man muß sich darüber Rechenschaft geben, ob die
beunruhigenden Erscheinungen kırchlichen un! christlichen Lebens: die Ab-
wanderung weıter Kreise, die Unsicherheit 1n Fragen der Schrift und der
Lehre, die wachsende Glaubenskrise UuUSW. Nur vorübergehende Störungen sınd,
etwas wıe Kinderkrankheiten in einer SONStT normalen Entwicklung, der ob

sıch Symptome einer Zeitenwende handelt, ın der sıch das Wesen des
Christentums NCUu ausdrücken mufß VAN Po_ analysıert viele Erscheinungen
des heutigen chrıistlichen Lebens, stellt S1€e ın den weıten Zusammenhang des
Weltgeschehens und kommt dabe1 ZU Schlufß S vollzieht sıch ın der San-
Z  w Menschheit ein soziologıischer, kultureller und relıg1öser Prozeilß, der ZUr

Folge hat, dafß der Grottesglaube und dıe JIheologie ine andere Gestalt
nehmen werden, W1€E S1€E das konventionelle Christentum bisher nıcht gezeigt
hat“

In seıner Darstellung tolgt Verfasser der phänomenologischen Methode, die
darın besteht, relig1öse Außerungen als Phänomene „SCHau beobachten,
beschreiben, analysıeren, un S1€E dadurch SOZUSaSCH VO  - innen her uns VOCI-
ständlich machen“ (25) Es geht 1Iso nıcht eın Urteil über wahr der
falsch; die Phänomene als solche sollen auf uns wirken.

Ausgangspunkt ist das 'konventionelle Christentum)’, „wWI1€ CS, global SC-
NOMMEN, jahrhundertelang VO  — den Alltagschristen aufgefaßt und praktiziert
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wurde“ 83) 1Iso nicht dıe Substanz der Offenbarung, sondern dıe „uber-
kommene, geschichtliıch bedingte, un! sozı1al akzeptierte Form des Denkens un:
JI uns der Christen un!' der institutionellen Kirche selbst“ wird behandelt, WI1E

ın der gangıgen, unreflektierten Glaubensüberzeugung, 1m Frömmigkeits-
leben, in der allzu legalıstischen Moral (auf die besondere Akzente gesetzt
werden) ausgepragt ist. Dieses konventionelle Christentum wırd durch dıe
rapıde Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse, durch diıe Emanzıplerung
des modernen Menschen un! den alles umgreifenden Sakularısmus irrelevant:
„Miıt dieser Art des Christentums ist endgültig vorbeı, ist ausgehöhlt
un! brıcht zusammen”“ 83) Das ist dıe T hese des Autors. In aufschlufßreichen
Kapıteln wırd geze1igt, w1e sich seıt KANT un! SCHLEIERMACHER die Neuorien-
tıerung des Weltbildes VO Menschen her anbahnt. An den Gestalten VO  -

HEIDEGGER, BARTH un!' ILLICH wırd das Selbstverständnis des modernen
Menschen un! seine Glaubenssituation entfaltet, und VO  I da offnet sıch das
Verständnis ZU  K modernen Problematik der sakularısierten Welt und der heo-
logıe VO "L1ode Gottes’. Diese Darstellungen enthalten reiches Materıal ın
guter Übersicht. Auch wird der Leser dankbar anerkennen, daß das Bul TOLZ
der oft schweren Materıe leicht lesen ıst Über kleine Mängel, dafß sıch
1in Kap diıe Anmerkungen VO  —_ 45 ab iıne Nummer verschoben haben,
wıird INa SCIN hinwegsehen.

Die entscheidende Frage betrifft dıe Rıchtigkeit der These und ihre Konse-
QUCNHZCNMN für Kırche un! Christen. So objektiv dıe phänomenologische Methode
erscheint, S1C ist doch der Getahr subjektiver Interpretationen der wenıgstens
Einseitigkeiten ausgesetzt, da ja schon die Auswahl der beschrıiebenen Phäno-
IHCLC ine bestimmte Blickrichtung voraussetzt un zugleich bestätigt. Man
wird zuerst beobachten, dafß dıe Autoren, denen dıe moderne Entwicklung
der Theologie aufgezeigt wird, dem Protestantiısmus entnommen sınd BARTH,
BULTMANN, JTILLICH, die radıkalen 1 heologen. So ist Sar nıcht vermeıden,
dafß der tradıtionelle protestantische Exklusivyvismus 1n das ıld der heutigen
Welt hineingetragen wırd Damit meınen WITr dıe Scheidung der Welt des
Glaubens VO  - der der Natur. dıe Begründung der christlichen Exıstenz Aaus

dem Gotteswort alleın, hne Bezıehung Natur un Mensch, hne natur-
iıche Theologie un! hne Kınbettung 1n die Zusammenhänge VO  $ Kosmos.
Gesellschait un!' Geschichte. Von KARL BARTH wurde dieser Exklusivyvismus 1CUu

gepragt und 1n der protestantıschen Theologıe durchgesetzt; auch ILLICH ist
der Absage jede natuürlıche Theologie treu geblıeben TOLZ der wesent-
lıchen Korrelatıon. 1ın der ıhm Gottes Wort un: menschliche Existenz ersche1-
NCN das Weltbild des modernen Säkularısmus, die Welt, VO  - der Gott ab-
wesend ist, ist DU ıne letzte Konsequenz. Diese Phänomene sollen gewiß
nicht 1n Frage gestellt werden: LUr fragt sıch, ob nıcht andersartıge Phäano-
INCIL1LC g1bt, die der Verfasser auf katholischer Seıite gefunden hätte und dıe
einen Ausgleich schaffen könnten. Man denke {wa AHNERS 'T hese VO

übernatürlichen Exıistential, durch das alle Sphären menschlichen Seins un!
Handelns realontologisch in den Zusammenhang des übernatürlichen Heils
hineingehören und deshalb nıemals VO  } der Welt des Glaubens abgetrennt
werden dürten. der INa  $ erinnere sıch das naturwissenschaftlich-philoso-
phisch-theologische Weltbild I EILHARD CHARDINS, in dem alles eın und
Geschehen Christus ZUT Mitte hat Da der Vertasser als Phänomenologe Ja
nıcht dıe Wahrheitsfrage entscheiden will, könnte C hne auf Kontroversen
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einzugehen, einfach diesés Phänomen des Teilhardschen Weltbildes, as doch
viele faszıniert, darstellen. Es steht em protestantischen Exklusivismus

diametral gegenuber un wurde deshalb 1n einem Gesamtbild ausgleichend
wirken.

Das Buch führt 1Iso ZUIM innersten Problem des heutigen Menschen: ZUr

Frage nach ott. Das ist gewiß dankenswert, ber darın legt auch 1ne
Gefahr: Ausgang des Buches ist doch dıe konkrete Gestalt des Christentums,
das konventionelle kirchliche Leben, und diese Sphäre sollte nıe AUS dem
lick verloren werden. Denn ben 1n diıeser Sphäre muß auch die Frneuerung
einsetzen. Die erneuernde Kraft des Geistes MU: innerhalb der kırchlichen
Gemeinschaft wirksam werden. Gerade hier lıegt die Problematik des kon-
ventionellen Christentums. Es ist nıcht CNUuS, WECNN gesagt wiırd, dafiß VonNn
diesem konventionellen Christentum wen1g üubrıgbleiben wird;: 11a moöochte
auch wI1ssen, W as diesem Christentum der Erneuerung fahıg ist und
diese Erneuerung statthinden soll Konventionelles Christentum kann nıcht e1IN-
tach als starres Gebilde verstanden werden, schr sıch oift 1n statıschen
Formen verfestigt hat Manche Urteıile über diese statıschen Formen sınd recht
hart und könnten vielleicht qualifiziert werden. Jedenfalls ber MU: INa  ®} sich
bewußt se1n, dafß sıch dıie Erneuerung in der Kirche selbst anbahnt und
anbahnen mMuUu Das geschah nıcht 1Ur 1m Konzil, sondern weıthin auch im
Christenvolk. Wie das geschehen soll iın echter Kontinuität mıt dem kırch-
lichen Leben und zugleich 1m Bewußfitsein echter Neuheit un verpilichtender
Dringlichkeit, ist dıe schwere Frage der Kirche Man wiıird dem Verfasser
zugestehen, dafß die Antwort auf S1E jenseıits der Zuelsetzung des Buches lıegt.

Das Buch hat besondere Bedeutung für dıe Jungen Kırchen. Wenn irgendwo,
annn stellt sıch 1n ihnen dıe Aufgabe, dıe christliche Sendung 1in der modernen
sakularen Welt erfüllen. Das Buch geht auf diese Problematik in {wa
eIn, WCI1 1m Kap VON der Konfrontation mıt den nıcht-christlichen
Religionen handelt. Was hlıer ber dıie Notwendigkeit des Diıalogs gesagt
wird, ist VO  ; großer Bedeutung. Es galt zumal 1n der gegenwartıgen Situation,
1n der alle Religıionen der wachsenden Bedrohung durch die sakulare Kultur
gegenüberstehen, S1E deshalb alle ber dıe konventionellen Formen hın-
auswachsen und 1n Offenheit dıe wahre Begegnung miıt ott suchen
mussen. In einer phänomenologischen Betrachtung annn 193028  - nıcht vıiel weıter
gehen, ber hier werden der Missionar, und jeder Christ, nach der theologischen
Behandlung der Fragen rufen. Er wird schon beunruhigt se1N, WCDNN Christentum
als Phäaänomen 1in ıne Reihe mıt den anderen Religionen gestellt wırd denn
TOLZ aller Parallelen enthullen sich doch ohl schon auf der phänomenalen
Ebene Unterschiede. Er wiırd dann ber VOTLT allem wünschen, dafß Christen-
tum 1ın theologischer Sıicht als 1m (Gsotteswort begründet gesehen wiırd und
dafiß dıe konkreten Formen, wie zeiıtbedingt S1€ ımmer sSeE1InN mogen, iıhren 1nnn
aus dem Geheimnis Christiı ableiten. Wenn das geschieht, erhaält auch der
Diıalog einen inn Er ist nıcht mehr bloß Diıalog des Christentums
mıiıt den Religionen, sondern des (Gotteswortes miıt den relıg1ösen Lehren,
Riten, Gesetzen der verschıedenen Kulturen. Der Autor weıst ja selbst darauf
hın, daß „Uun; Begriff ‘Religion' sıch en westlicher Begriff ist  b 420)
Was ben daher kommt, daiß dıe Idee einer relig1ösen Gemeinschaft unab-
haängıg VOoO  (n kulturellen und natıonalen Gemeinschaften 1U durch dıe Begrün-
dung des Christentums 1m souveranen (sotteswort möglich ist
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Mit diesen Bemerkungen soll der Wert des Buches keinestalls geschmälert
werden sS1e ergeben sıch vielmehr AUS der draängenden Dynamık des Buches
selbst. Eıs ist notwendiıg, sich den Phänomenen un Bewegungen, dıe der
Autor entfaltet, stellen, bereıit se1N, auf vieles den konkreten Gestalten
und Vorstellungen des konventionellen Christentums verzichten, und das
Problem (Gottes, der OÖffenbarung, der Gegenwart Gottes 1n Welt und Leben
NECUu sehen. ben dieses NECUEC Sehen und Sıch-Stellen ber weıst über dıe
phänomenologische Betrachtung des Buches hınaus und verlangt eın u  9
vertieftes Verstehen des Gotteswortes, überall, besonders ber 1n den Miıssıons-
kirchen.

Poona Indien) Neuner SJ
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