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IHE (50A

DV Achilles Meersman, OF

By the en! of the 1 7%°h cenftury, when the Portuguese decıded to
Konkanı, the language spoken 1n (G03, their ONCEC vast empıre in
the ast had vanıshed. 'Ihe utch had captured their strongholds
settlements 1n Geylon and South India and eXcept for Macao and what
they called theır Solor and 1imor Archipelago, also those arther east.
At the SaInec tiıme the Nayaks of Ikker] had se1zed their forts the
Kanara Coast and though they did not elimınate them completely,
henceforth they WEeTC Very much dependent controlled by them.
On the other hand the Englısh, esides being entrenched iın Varıous ports
and places, controlled the Persian ulf trade and to arge extent also
that of North-West India The only portions of theır former pOSSESS1ONS
1ın India they retained wWwWeTrec the Goan Provinces of Ilhas, Bardez and
Salsette and the island of Angediva, the enclaves iın the north comprising
terrıtorıes in and around Bassein and Damaun Aanı! the lonely pOrts at
Chaul, south of Bombay and Diu the ulf of CGambay. But theır hold

Goa itself Was precar10us to SaYy the least On several OCcasıons the
utch blockaded theır harbours. For number of the Mahrattas
constituted threat to their securıty. As late 683 they invaded the
(s0an terrıtorıes and ıt Was only because they had to defend theır OW.:
orders agaınst Mogul iNCUursions that they lıfted the sıege and 03 Was
saved. Moreover the Goa reasury Was almost permanently exhausted
hıch made it ıimpossible to recruıt and equıp Arın y sufficiently Strong
to guarantee ıts safety Fınally they COUuU. not depend the loyalty of
the OW: iınhabitants, not ven of all those who had been christianized.

Was 1ın these cırcumstances that the authorities ın (G03 deciıded to
Konkani an make the uUuUSCc of Portuguese compulsory 1n their

terrıtories. Ihey WeTITC of the opınıon that by makıng the populatıon
Portuguese-speaking they WOU. attach them INOTEC closely to themselves.
Moreover ıt WOU. be ımpossıble for the people of the surrounding
who to then withstood all attempts to make them Christians to
wıth them and perhaps intluence them We must bear 1n mınd that INa y
Christians 1n Goa had yeL not shed all traces of their former religion
an WEeIC still ttached to SOINEC of ıts ancıent rites and practises. hıs
INOVEC Was therefore both of polıtical and relıg10us nature.

might be ell to add ere that relatıvely large section of the
populatıon Was already acquainted wıth Portuguese ıke today, Man y

SALDANHA, Hıstörıa de G0a, Vol Nova Goa 1925 180ft

l ZMR 1/71



ndians speak an wrıte Englısh After all durıng this per10d Portuguese
Was the commercıal language 1ın grea parts of the east In India Ven
the utch and the Englısh made UuUs«c of ıt in theır commercıal dealıngs,
also in their negotiatıons wıth the Courts of Indian Princes. Many
treatıes WeTiIC drawn in Portuguese According fO Englısh dıispatch
of 25 July 1719, it Was “the COoMmMmMmMmoan language of India amongst all
Kuropeans’” 3, If Portuguese W as prevalent 1ın other parts, how much
INOTC iın Goa, where the Portuguese had been ın control for Man Yy
arsS. T heir descendants, the educated, those employed ın Government-
servıce, the Glergy, all knew and made uUSC of Portuguese.

However, the imposing of foreign tongue populatıon did not
orıgınate neıther in G0oa 191078 during this per10d, neıther would ıt hbe the
only Couniry where ın the COUTSC of history such polıcy WOU he
introduced. Ihus Dom Pedro Fernandes Sardınha (T the rst
Bıshop of Brazıl, who incıdentally served Vıcar (seneral of the (30a
rchdiocese before his elevatıon to the ep1SCOPACY, prescribed the UuUS«ec
of Portuguese both for the m1ssı10onNarıies and the 0Ca people And 1n
1683 the Spanısh Kıng made ıt compulsory for the Philippinos LO learn
Spanısh

In the COUTSE of the following YCAafr, D7 June 1684, the Viceroy,Dom Francisco de Tävora, Conde de Alvor (1681—6) 1ssued decree
(Alvara de Lei) in hıch after determining that 1ın future wıdows WeTITC
lowed to TCINAITY, the Portuguese anguage Was mposed the
populatıon. TIhe relevant portion of thiıs law uns follows,

..  Saa 15 not less prop«er that the natıves (of these territories) making
uUsS«cC of theır OW: Janguage an all learn to speak Portuguese ıt 15
INOTC convenıent for the Parish-priests X80} instruct them INOTC adequately 1ın the
Mysteries of the Faith, 1in hıch (Konkani) perhaps they do not explaın (them)
A5 their importance demands because the Parish-priest 15 not eXxpert INn
the Jlanguage of the COUNIrYy because the Parishioners do not NOW Portuguese;hence the lack of ONC the other CAauscs damage the political level ell

to the spirıtual welfare of the souls and In order to foster communıication
bER LE all, the natıves 111 apply themselves to the study an usc of the
Portuguese language and the Parish-priests an the schoolmasters 111 teach the
children Christian Doctrine 1n the SAaIne 1ıdıom that in time ıt 111 become
the COININON (language) for all, without makiıng use of the maternal (tongue)
for hıch assıgn three within hıch al ll in general speak 1n the
Portuguese tongue and they 11l us«e it ın all the contacts an contracts they
make 1ın OUT terrıtoriıes an not in an y INanner use) the language of the COUNLrYy
under paın of proceedings agaınst them
> Bombay Record OÖffice, Vols marked Portuguese idiom.

TALBOYS WHEELER, Madras 2ın the olden Days (Madras IL, 307
WILLEKE, Oıcente do Salvador als Miıssıonshistoriker: NZM 21 299

COPY of this decree 15 preserved 1n the Archives at Pastrana, Spain.,
(J].H CUNHA RıvArRA), Ensaıo0 Hiıstoör1ico da Lingua Goncanı, 1in Gram-

matıca da Lingua Oncanı Composta pelo Padre ITHOMAZ STEVAO oVa (s0a
> &. Gl



The above g1VeES the Contents of the law AS5 tar ımposing Portuguese
an Ssuppressing Konkanıi 15 concerned. has to arge extent been
translated from Cunha Rıvara’s transcrıption of the deecree. On readıng
ıt OINlC yalns the impression that iıts executıion AN! ımplementation WOU
CONCErnN the clergy VerIYy much, almost exclusıvely, they and the ool-
masters, the latter often employe Dy the clergy In theır schools. However,
when going through the orıgınal, ONM!  'a discovers that the enforcing of ıts
PFrOV1S1ONS Was tO be the task of all those holding authorıty. We read:

an ıt shall be“And all chall observe thıs Alvarda de Ley exactly
promulgated ın all the terrıtorıes of thıs State ın order that ıt ([0)4091= to the notice
of all It shall be notihed LO the Chancellor of the SAaIinc State, to the Captains
of the Provinces an Forts, the Parish-priests of the churches, the households,
the miıniısters of Justıce, otficials an PCTSONS who should have knowledge
otf ıt, ın order that they INnaYy observe an obey ıt an have it obeyed 7

Subsequently the Viceroy sought the approva of the Kıng for hıs
decree. Procurator of the Crown and, PTCSUMC number of
Councilors tudied the law, agreed wıth ıt and in accordance wiıth theır
VIEeWS the Kıng SaVC hıs royal assent 1ın Alvara ate': Er March 1687
In the decree the King only sStresses the enehts he thought the State
would derive from its introduction. It 15 CUr10USs to ote that he does
not sıngle out the clergy the Nes to ıimplement the PrOVI1S10NS of the
law. He only speaks of officials and others

As has been noted above, the clergy t00 had to COINCErTrN themselves
wıth executıng the orıgınal decree of 684 Now it 15 strange that the
Samne clergy argely gnored ıts provis1ons. hus find that two
Franciscans, Manoel das Entradas and Jorge das Saidas from Varatojo,
.. ste aluara de Jley CUMPT A ınteiramente publicara todas

terras deste Eistado Para venha notıicıa de todos Notificao ath Chrel
do Estado, Cappitäes das terras ortzas. delle, Parochos das Igras.,
casados miınıstros de Justica officiaes pPSas YJucC conhecimento disto
pertencer Para ally Cumprao guardem facäo cumprir. Hiıstorical
Archives of G0a HAG), Moncöes do Reino Vol 4 D} 2091
. dıto Conde VRey carta de de Janro. do 300818}

passado de se1s Cenfos oıtenta Se1ISs razao de SCT conveniente, Justo
necessar10 QUC mandasse confirmar dito Aluarä da Ley Ö respondco

Prodr. de miınha Coroa UJUuUC deu uısta. Hey POT bem Praz de
confirmar (como POTI ste confirmo) dito Aluarä da Ley, ulstas razoes de
Conuenı]enclas assım politicas OMOÖO para CONSEruacCao de 1INCUuS Vassalas
sto da India da EXECUCAO delle Pello qu«c mando INCUu VRey

Goudr. do Estado gl de mınha fza delle ma1ıs miıiniıstrao
offes. PCS55045S qu«e pertencer, Ccumprao facäo Cumprir ste Aluard de
confirmacäo de Jley multo inteiıramente OoMOoO nelle conthe declara
quce mandou aSSar (  )  Ö dıto Conde de Aluor VRey, SC} düuıda LCIN contradıcao
algüa CO INCSINAas CNNAaS, preuilegios C cCırcumstancıas contheudas dita
Ley HAG, Vol 5 E} CUNHA RIVvARA, reproduces only
that portion which “OIMMECNCES ıth uıstas TAZOES and nds ıth da EXECUCAO
delle

l



well-known Frıary in Portugal, whose members WEeTC specially raıned
LO preach M1iSsS10NSs WEeEIC invıted to conduct such M1SS10NS ıin (G03a Ihey
preached for Portuguese congregatıions and also for Konkani-speakıng
11C5. Sınce they dıd not know thıs language they made UuUS«c of interpreters.
I’hus the Venerable Joseph Vaz served such and for SOMEC months
accompanıed them from village LO village hıs Was after he returned
from Kanara, somewhere between January an Juli 16584 and
25 September 685 when he jJoined the Oratorians ®, hence after the
promulgatıon of the decree suppressing Konkanı. After hıs departure
others took his place, for know they continue theır apostolate, though
SOMNILC Vicars did not welcome them ın their Parishes 1}

Further ın the Statutes enacted iın (s0a tor the Francıscan Provınce
of St I homas in 686 and 1697 where they speak about what has to be
observed 1n the Parıshes, Many of them 1n Bardez, they admınıster,
nothıng 15 salı about teaching Portuguese tO the Parıshioners in accordance
wıth the decree of 1684, something ON!  e’ would eXpecCL WEeTIC they Ser10us
about obeyıng ıts prov1s10ns. hıs strıkes ONC, ın other places they
refer to the decrees of the Provıincıal Synods which had to be observed
in the Parishes 1

In the 1689—90, Joao0 da Pa1ıxao, member ; of the Francıscan
Province of the Mother of God, traversed parts of Kanara and Sunda to
admıniıster the Sacraments LO the Catholics who for long time had not
been able to recCelve them He visıted 0N$S others the vıllages of
Geddem and Chandor 1n Kanara, Karwar, Sodashivghar and Cabo de
Rama 1n Sunda 1 Now the Christians both 1ın Kanara ! and Sunda 1*
WeTC of (G0an stock. 'TIo admıinister to these people Joäo da Paixäo must
ave used Konkanı, thus provıng that at least SO111LC Frıars knew this
Janguage and made UuUsS«c of ıt, VCn if ıt WasSs outside (G0a We mMay
PTESUMC that Fr. Joäo0 dıd the SaInec within its orders.

We also find that VeCn after decade had passed Since the promul-
gatıon of the decree of 1684, number of books WEeIC written 1n Konkanı
partly for the benefht of Parısh-priests, Missıionaries, Confessors an
Preachers, 15 clearly stated ın the tıtles. JIhey WEeTC STAMMAAT,

PEREIRA, Life of the Venerable Joseph Vaz (Galle
Letter of Kıng to Viceroy, February 1688, Vol 53, 163

11 MEERSMAN, Statutes of the Francıscan Provıince o} SE T homas the Apostle
ın Indıa, S6— 16 Studia No 1 S FA S
1: Report of JERÖNYMO DOS Rzıs, Vic. Prov., Jan. 1691 HAG,
Vol B,

hat the Catholics of Kanara WOIC almost exclusıvely of (Goan extractıon 15
stated 1n the Statistics of H22 where 1Iso find the village of Chandor
mentioned, not however, Geddem. MEERSMAN, S5ome eıghteenth Gentury
Statistics of the Archdıocese o} 70a an of the 20CESE of Cochin Indian Church
Hıstory Review (1968) 105

Jhat most of the Catholics 1n Sunda t00 WeTC originally f{rom Goa 15 stated
1n the Jesuit Report of November 1751 HAG, Vol 124A, 255



vocabulary and Gonfessionarıo0 an! Were composed in thed—_
the Airst by S1imao Älvares, the other LWO by the an his father,
Lourenco Alvares 1.

1 hat neıther the Archbishop LOT the Francıscans 1n their Parishes of
Bardez WEIC concerned about observing the decree of 684 15 clear from
the tollowing. In 1698 Dom Agostinho da Anunciacäo, Archbishop of
Goa (1691—1713), conducted visıtation of the Parishes 1n Bardez and
1ın wrıting, ate Dec 1698, he certihed the following:
0‘ have SCCIHN an heard most of the Religious (Franciscans of the St.

TIThomas Province) instruct nd preach in the mother-tongue of the people to
the edihication of the faiıthful an! the contfusion of the Pasans who thus heard
their O W CITOTS refuted 1n their OW:' Janguage” 1

Perhaps ıt Was due LO thıs statement of the Archbishop that 16 De-
cember 1700 the Viceroy Was able to wriıte the following to the Kıngy“By this letter supplyıng the information hıch yOUr Majesty ordered

to do concerning the Religious of St Francis an their Missions. It 15
certaın that they ATC workıng vVery much in accordance ıth theır obligations” 1

Some after this Franciscan, Domingos de Bernardino, wrote
book booklet ıin Konkanıi. Was explanatıion of the Creed 1 hiıs

Frıar at 038[  (D tıme taught Konkanı an in 713 functioned Commissaryof the Holy Office for Bardez !®. In 720 find hım Parıish-priestof Parra in Bardez A Later he Was Jected Vicar Provincial to completethe term of the Provincıial, Manuel do Nascimento, who had died
1726—7) anı Provincial of the St IThomas Province 1730—3) 21.

1 hat during thıs per10d there Was ample supply of Konkanı-
speakıng Frıars for the Parishes 1n Bardez and eisewhere 15 evident from
the memorı1al the Provincıial, Clemente de Ir  1a (1721—4) composedaround the YCar L09 He wriıtes:

“”CThe Province of 1Ihomas has had tO thirty-two asters ıIn the
Janguage (Konkani) an excellent preachers ıIn the 5amle 1ıdıom. In the last few

thirteen of the best have died, but VvVen today notwıthstanding the bad

CUNHA RIVARA, Ensa10 Hiıstorico, XV.  r
The Portuguese orıgınal an Englısh translation of the whole document

Can be found InN:! MEERSMAN, Notes the Study of Indıan Languages Dythe Franciscans, NZM 1960 BA
“Senhor, Por sta carta ve]jo qJuU«C Magestade mando sobre Religiososde 530 Francisco SUas Missöes: he Certo YJu«C obräo IU Y contorme as SUas

obrıgacöes ... Viceroy LO Kıng, December 1700 Quoted by FORTUNATO
COUTINHO, Le regıme paroıssıal des dioceses de rıte latın de l Inde des originesXVIe sıecle) NOsSs jours (Louvain CUNHA RIVARA, Ensaıo Histörico,LXXVII 1so refers X9) this document.

CUNHA RIvArRA, LXV; MARCELLINO CIvEZZA, OLF Sag gı0 dı Bıblio-
grafia sanfrancescana (Prato 1879 431
19 COSTA, Anaıs Francıscanos Bardes (Nova Goa 1926HAG, Vol S6A,
21 MEERSMAN, T’he Provincıals of the ancıent Francıscan Provinces ın Indıa
Archivum Franciscanum Historicum AFH) 1967



tımes and the shortage of personnel still have eleven who are continuously
occupied in the pulpiıts, preaching Missions an other days when there 15
CONCOUTIS: of people. In imiıtatıon of their predecessors, they an!: INOTEC than
forty others do the SAaInle 1n the contessionals. Ihe latter, though they do not
preach in the Janguage, since tor thıs there 15 need of extensive vocabulary,
NOW anı understand enough for the conftessional ” 2i

TOM the INanner 1n hıch the Provincıal CXPITECSSCS himself, the
Francıscans of hıs Province WEIC not observing the decree of 1684, LIOT

dıd they SCCIIi LO ave any intention of doing
From the above and the absence of an y reactions references LO the

decree the part of others, ıt 15 clear that neıther the Franciscans LOT

others observed the law suppressing Konkanı. Hence it
surprıse that ın the twentıies and thirties of the 1 8th century, the
Francıscans egan insıstıng the ıimplementatıon of the decree. hus
the Procurator of the St IThomas Provınce, obviously behalf of the
Provıncıal, requested the Viceroy, Dom ]Joäo de Saldanha da (Sama
1725.=32). to insıst the observance of the decree. hıs he dıd by
virtue of portarıa, ate: 11 November 7928 But it lasted only
few days, when, it S; it W as withdrawn a Subsequently the SAadIiIlc

Procurator, UÜbaldo da Vısıtacao, requested officıal CODY of the roya
letter confirmıng the orıgınal law. Ihe CODY he received bears the date
of 20 December 7928 S few later the Provıncıal an SOIMNC Frıars
of the St IThomas Province requested the authorities in Lisbon to 1Ssue

document ordering the law of 1684 to hbe strictly observed Z hıs W as

done by vırtue of Provisao of the Gonselho Ultramarınoa Department
of Overseas Affairs, afe ] 9th Jan 732 and addressed X0 the Viceroy

UunNns ollows:
“I make known to yOou Viceroy and Captaın General of the State of Indıa

that (the following) W as represented to the part of the Provıncıal anı
other Relig1i0us of the Order of St Francıs of the Provınce of St. Ihomas ın
Indıa By virtue of alvara of 17 March 1687 an by another issued to
him when the Count of Alvor W as Viceroy ot thiıs State 1691—6), confirmed
for hım that the inhabiıtants of these terrıtorıes should speak Portuguese an
that they be catechized an instructed 1ın the SdINC, since it Was considered

(ÜLEMENTE IRIA, oticıa do qu«c obraväo Frades de Francıisco,
Filhos da Provıncıa de I1hom  © ubl by SILVA REGO, Documenta A0
para Hıstoria do Padroado Portugues Orıente, ols Lisboa 1947 V’ 407

Report of DOMINGOS BERNARDINO, 27 Nov 1732 MEERSMAN,
Annual Reports of the Francıscans 2ın Indıa, The hirst part of this
collection has been published 1in  3 Studıa, No 2 9 1969

It might be INCETEC coincidence, but ıt 15 remarkable that 1n 1728 decree
W as promulgated ordering the Indıans, Ven those ın the inter10r of Maranhäo,
to learn Portuguese. WERMERS, Carmo Portugal (Lisboa-Fätima

239
It might be ell to poıint out that only the Friars of the St Thomas

Province, who WeTC ın charge of the Ur in Bardez, WEeTC involved ın thıs
controversy an not the Friars of the other Province, that of the Mother of God



usetful for the welfare of those souls an! would contribute towards the securıty
of those hıs W as observed to the present, when the Archbishop of
thıs cıty (Goa) by virtue of Pastoral ordered that they should cease to teach
Portuguese and orbade an y of the natıve Brahmins 9 learn ıt. And SInNCe the
Provınce of the supplıcants tinds iıtself ıIn possess1on of those Parıshes, hıch
constıtute these territories, (9) adminıster them and AaCcount of the experience
(they have) the spırıtual ell as the polıtical plane for the preservatıon
of the State, they ATC of the harm which thıs provısıon will 1n
hich the Archbishop did not have the right to interfere, (therefore) they asked

to gran hım the favour to order hım to observe the saı alvaras. In
deference to the SamCc, it (g00 to to order you to Sa y that yOou oblige
the supplicants to observe the saı alvara ın the Sda1ilc INAaDDNCT they have
always been observed anı X6} command the Procurator of the Crown of this
State to us«c the hıch AT permitted (to see) that the Archbishop does
not infringe the royal jurisdıiction an! (0) revoke the orders hich he may
have promulgated agaınst thiıs alvara.”

later hand has the following
‘“Of thıs either they have denied the authenticity) of the CODY because TOM
reply made Dy de Conde de Sandomil, Viceroy 1732—41), January

it ApPCAaTrs that the allegatiıon referred to in this SAa letter wWas not
1ın truth it should be“ S
When perusing the above document, find number of poıints hıch

strike and hıch raıse number of questi0ns. In the rst place dIC

lıkely to ask whether ıt 15 true that the Franciscans WETIC the original
Inspırers of the decrees of 7 E Is ıt reasonable to TCSUMEC that the
scribe charged wiıth drafting the repIy, Since ıt Was the Francıscan
Provıncıal and number of Frıars who had requested the present state-
ment, took ıt for granted that they WwWerTrTC the orıgınal instigators anı
accordıngly formulated hıs conviıction. Afterall the draft does contaın

number of iNnaccuracıes such the statement regardıng the ımplementatıon
of the decrees an the impress1ion he g1VES A if the Francıscans WeTIC

admınistering all the Parıshes 1n Goa But vVen if accept the ımputatıon
correct, AT equally oblıged to conclude that they WeTiIC the only

NCS to inspire and support them 15 too much to elieve that the
Viceroy merely at the suggestion of the Francıscans introduced the
legıslation 1Imposing Portuguese and suppressing Konkanıi and that the
Kıng then approved ıt. Others must ave been consulted ell Hence
the Francıscans alone cannot be held responsıble for thıs INCAaSUTe. Further
from thıs document cannot iınter that ıt W as malıce hıch prompted
the Francıscans to seek the iıntroduction of the legıislatıon and that ıt W as
the culmination of of lazıness and indıscıplıne the part of the

Of this document CUNHA RIvARrRA, publishes only the above. The
rest ATC takıng Tom the still extant original.

““Desta Carfa tem negado treslado, PCTd de hua resposta teita plo Sor.
VRey Conde de Sandomiuil de Janeiro de 734(5) cConstia allegacaäo
refferida nesta carta na0 for COMO verde. devia ser.” his note bears

date HAG 101A, 676



Frıiars, has been suggested A 1f thıs WETIC the CasSCl, would the authorities
ave lıstened fo them at all? Moreover, has already been noted, there
15 evıdence that the Franciscans anybody else for that matter
othere: VErIYy much about enforcing them In other words they did not
eN]JOoy Alıy popularıty (3 0824 the majJority of the Franciscans. that
only the Provincıals and few Frilars supported the proposa to 1MDOSE
Portuguese. But should not CCUSC them of bad taıth TIhey INAaYy
honestly, though shortsightedly, 1n accordance wıth the ideas  u current in
the contemporary WOT. ave consıdered ıt go0d INCASUTC 15 fact
that the Provincials who functioned such at the tımes the decrees WEIC

published WeTC INCN of SOINC standıng. Of Diogo da Madre de Deus
1683—6) ıt 15 saıd that he exerted hımself LO ollect sufficient funds LO
SUppOrt the boys and orphans at €1Ss agos, that Provincial he Sa to
ıt that the urch of Colvale, damaged during the Mahratta invasıon of
10682, Was repaıred and that he succeeded 1n obtainıng granits for the
missionaries engaged 1ın the 1ssıon around Quilon 7 As far Ignacio
do Rosario, Provincial 1686—9), 15 concerned, in tWO documents

his 15 ONC of the theses of CUNHA RıvyvAraA 1in hıs Ensazıo0 Hiıstörico da LinguaONCaN.. Hence he compiled kind of Ghronıique scandalous of the PortugueseFranciscans 1n India hıs has been taken VEr DYy others: KRANGEL, Grammüadltıca
de Konkanı OVa Goa 1933), Introduction; FORTUNATO COUTINHO, Le regıme
haro:zssıial, H 9 JosE PEREIRA, Gaspar de Mıguel OF rte da LingoaGanarım, Sintaxıs Gopprosissima, SYNLAX 0} standard Konkani, published In
Journal of the University of Bombay, 1967 Part 1, 77 Idem KAREL
PRIKRYL, Principia Linguae Brahmanıiıcae, TAMMAAT 07 Standard onkanı,
Archiv Orientalni (Prague 1968 630 There 15 doubt that INany disorders
Ooccurred N the Friars. But it 15 equally true that the Franciscans produced
several authors who wrote ın Konkanı, compilors of vocabularies and STam-
marl1ans, Ng the latter (GASPAR MIGUEL, described by Dr. JosE PEREIRA

the greates Konkanı Grammarian of all tımes. Ihe Friars wed their
reputatıon for indıscipline partly to the following. Frequently they WEeIC involved
1n controversıes ıth certaın instances regardıng the OCCUDANCY of Parıshes
wiıth the CGaptains an landlords regardıng exploitation. Those Opposed to them
would Iirame charges agaınst them, ON of them being that they did not NOW
Konkanı. Ihis would be brought to the notice of the authorities who without
much investigation would order the Friars LO apply themselves to ıts study. Ihe
documents contaınıng these orders have in turn een used K9) V that indeed
the Friars neglected this study 'TIo g1ve sıngle instance, In 1654 complaintsagaınst them the authorities ordered them to found language-schools HAG,Vol 23 A, 100), whereas COUTSES in Indian languages had een introduced longbefore thıs In another place the present wrıter has gıven urther information
regardıng the Franciscans an Indian languages. MEERSMAN, Notes the
stud y 0} Indıan Languages by the Francıscans: NZM, 1960 40—54; IDEM,
The Ancient Franciscan Proviınces ın Indıa, a  $ art IL, Chapters 4,his volume 15 being published.

(ÜLEMENTE IRıA, 465, 468, 478



emanatıng from the Viceroy he 15 described ASs INa  $ of ‘“known virtue
an wıth VE good reputatıon 3}

But why did the Provincıal and number of Friars in 14732; when the
decrees had been dısregarded to such extfent that not VCnNn certaın
officıals werTrTe of their real contents, petition the authorities for
re-confirmation of theır valıdıty. cannot be 1gnNorance of opposıtion
to Konkanı, at the time Domingos de Bernardino W as Provincıial
1730—3), the SAaInec who had taught Konkanı and had wriıtten ooklet

the Creed in the Samme language. But chiefly Commissary of the
Holy Office he had become acquaınted wiıth conditions 881 Bardez Cases
of superstition WeTC the increase. Particıpation 1n certaın rıtes W as

commonplace not only ın Bardez, but in other parts of (30a ell hus
find number of documents datıng back LO around 1725, from hıch

ıt aAaPpPCAars that the authorities WeTC concerned about the ceremonı1€es
accompanyıng Hindu marrıages iın whiıch, especlally in the ingıng of
certaın hymns, Christians took Dart - And from letter of 731
know that 1n t[twoO Pastorals the Archbishop of Goa excommuniıcated
“Christian IN  ; serving the Hindus in theır ceremonı1es by carryıng
portable stands and umbrellas’” 32 Clertain vıllages WEerTr«cCc VerYy much
affected 111 AaPPCar urther down. Besıdes there Was always the threat

the part of the Mahrattas and others LO se1ze Goa And INalıy 1N-
habitants, also from ONS the Christians, WEIC abetting them must
be to these disorders the Provincial reters where he SaYyS that WeIC due fo
the non-observance of the decrees of0

hat there WEeETITC others who thought in the SAd1ilec WaY the Provinciäl
and wanted the decrees maıntaıned 15 clear from what Inquisitor
wrote 1ın 7A31 Sınce it also discloses the 1CASONS why certaın sections
consıdere the INCASUTEC ımportant and continue: to support ıt, ıt might
be ell to nclude the following rather extensıve quotatıion:

”CI he hirst an foremost T1CAason for thıs lamentable decline (refers to
loss of souls) 15 that they longer observe the law of Dom Sebastiäo of
glorious INCINOTY and the Goan Councıils hiıch forbid the natıves of the

Goa, Jan 1688, Archivo Histoörico Ultramarino, Lisboa AHU) ÖOcs
Avulsos, Indıa, Caixa 34; Goa, Oct 1688, HAG, Vol 5 E 360

HAG, Vol 99A,
.. homens Christäos quc«c SCIVECIN A0US gent10s 1NOS mınıster10s delles evarem

andor sombreiros.” King to Viceroy, March 1731, HAG, Vol 9 9 41
An andor Was kınd of portable stand used by the Hindus to Y the images
of their deities in process1ion. The Christians to00O used them to y their tatues
In process1i0n.

Dom Sebastiäo, Kıng of Portugal, 1568—78 do not know of an y such
legislation promulgated by thiıs Kıng. By law of Dec 1567 he diıd make
ıt compulsory for the non-Catholics of the cıty of (s0a tOo attend lectures
Christian Doctrine. Thıiıs Was later extended.

As far 9 NODNEC of the Councıils held ın Goa VCI ıimposed
Portuguese. Quite the cContrary, they prescribed knowledge of Konkanı



country to speak the language anı oblige them to make use of the Portuguese
1ıdıom only 34a eECaUSE they do not oblige them to observe the prohıbition, ıt
results in grea and ın gT1EeV10US evils and irreparable harm to their souls
an VCn tO the Ireasury of Hıs Majesty. hus Since IT though unworthy, have
become the Inquisitor of thiıs State, the (following) vıllages have COINC to Tu1n:
Nadora, Revora, Kra Assonora an Aldona ın the Province of Bardez;: 1ın
Salsette (the villages) Conculım, Assolna, Dicarpallı, Consua an Aquem and

the Island of Goa Bambolim, Curca an Siırıdiao an at present the village
of Bastora the (Gancares of hich all find themselves prisoners an others
accused and in the SAdINCc INAaNNCT their WI1Ves an chıldren, sıince because they
only speak the Janguage of the COUNLrYy the Botos an Grous of the temples
(from ACT0O0SS the border) secretly COINC tOo these villages an (discuss) the
doctrines of their sect ıth the INCIM an and persuade them to g1ıve Ims
tor the saıd hagodes (temples) an for the decorations, remindıng them of the
good ortune all their forefathers enjoyed ın supporting them an! telling them
that because they failed ın the saıd oblıgation, the misftfortunes they experience
have them Convincing them 1n thıs INANNCTI, they INOVC them tOo gıve
the saıd Ims Aan: {O to the hagodes Aanı! there make offerings an perform
sacrıfıces an other diabolical ceremon1es, abandoning the Law of Jesus Christ
which at Baptısm they professed. hıs would nOot happen ıf they only NEW the
Portuguese language, because not knowing the local (1idiom) they would not be
able to ommuniıcate ıth the Botos, GrOus anı other servants of the hagodes,
who only NOW the SAaIilnec natıve Jlanguage of the country. And thus would
the grea harm hich 15 inflicted the Christian communıty who being but
feebly rooted 1ın the Faith, ATC easıly inclined owards that hıch they teach ."38

Ihe above reveals the basıc motiıves why certaın sect10ns, whose g00d
faith must PTCSUMC, supported such adıcal INCASUTC suppressing
the mother-tongue of people. 10 be SUTEC ıt W as shortsighted and
unrealıstic and hıghly un]ust, but Was not consıdered such in those days
They felt Justified especially when what they envisaged Was the elımı-
natıon of superstition, something which had LO be achieved at al cCosts.

hat the Franciscans during thiıs partıcular period insısted the
observance of the decrees of O 7 Was also due to 1ssue of

the part of the Parısh-priests. Bullarıum Patronatus Portugallıae, I! 123 Re
ommunıcatıon ıth non-Catholics, the Council of 1585 has several decrees.
Ibidem,
349 Remarkable that the Inquisitor Was unacquaınted ıth the decrees ot s  s

proof that they had tallen iınto disuse.
(sancar 15 member of the agrıcultural communıty hıch exısts 1n each

Goan viıllage. They share ın the income of the communal lands Dalgado,
Glossärıo Luso-Asıadtico, Vol I’ Coimbra, 1919, 416

oto (Bodhisatvas), Hındu prıest educated Brahmin. Though all Brahmins
ATC of the priestly caste, not all ATC raıned tOo exercise their priesthood.
Dalgado, 1, 141

Grou Guru though the term 15 frequently sed to denote sacred teacher
who hımself 15 ascetic, Was indıvidual of the Sudra Caste who served ın
the temples an W as devotee of Shiva. Dalgado, I! 444
8} CUNHA RIvVARA, Ensaıo Histörıico,



different nature. In 1721 Dom Ignacıo de T heresa became the Arch-
bıshop of Goa He functioned such for INa y c u to 1739 I wice
he Was member of Junta hıch governed Portuguese India ın the
absence of Viceroy, from July 1723 to September 1735 and agaın from
January to October 7392 In the COUTISC of his Carcer he met wıth good
deal of opposıtıon either because he invıted ıt because the times WEIC
such He Was ınvolved 1n number of controversı1es, 0) el  (D of hiıch
concerned the Franciscans. Ihe coniflict wıth them revolved the pPTIro-
Vv1sıon of churches, a right ınherent in the ep1ıscopal office and the pr10r
rıght of the ecular Glergy LO the parıshes. But the Holy See had granted
permi1ss1on LO the Relig1ious to fill the offıce of Parısh-priest and in
Missıons entrusted to them, for all practıical PUTDOSC theır Provincials
did the appomtıng. Besides thıs there 15 another poınt to be consıdered.
As matter of fact 1n India neıither the Bishop 18(0)8 the Provincıials could
provıde the Parıshes wıth Pastors. ese rıghts had been granted to the
Portuguese Kıngs By viırtue of the called Padroado rıghts and the
priviıleges they en]joyed Grandmasters of the Order of Christ the
dısposal of Parıshes an the bestowal of benefices Was exclusıvely ın
theır hands As later the Marquıs of Alorna drawing hıs OW. experiıence

Viceroy (1748—50) iınformed and warned hıs SUCCESSOT that durıng h1s
tıme the Archbishop and others wanted the churches to depend solely
the Ordinary and not the Order ol Christ to hıch they by right be-
lon 3!

Notwithstanding, Dom Ignacıo sought to gaın control of the Parishes.
the Samne tıme he wanted (Gsoan Seculars of whom there W as

sufficiently large number, to be appoımınted an who had prior claım
theır OCCUDANCY. The Relıgio0us WOu then be relıeved of theıir posts

As matter of fact around 1600, Dom Aleıxo de Menezes had sub-
stıtuted the Religious ın the Parishes around Old Goa In the COUTSC of
the 1 7*h CENLUTY Varıo0us attempts WeTC made to do the Sd1I11C 1n Salsette
and Bardez As far the Francıiscans 1ın the Parishes of Bardez AT

concerned, they clung to them an refused to surrender them. { hıs 15
understandable they had ounded them and needed the
Income to support those working there an ıf possible to contriıbute
towards the upkeep of their study-houses and mM1SS10Ns elsewhere. The
problem WOU. become INOTC acute the utch and Englısh monopolızed
the Eastern trade and impoverished (G0a Notwithstanding ıt would ave
been wiser Aan! INOTEC appropriate had they retired from the Parishes of
theır OW accord. They WOu then ave been able to dedicate themselves
LO INOTEC speclalized forms of the apostolate and to have dispatched INOTC
INnCn to the MmM1SS10NS. But vVecn though they did not tollow thıs COUTSC,
ıt WOu be unjust to ACCUSC them an make them bear all the blame

30 Instruccao do Marquez de Alorna SEN SUCLESISOT,. Annotated an
publıshed by } D X AVIER Nova (G0a
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In the end the Padroado aut‚horitiesk WeTITC responsible an ıt Was to
them to TCINOVEC them when the tiıme dINnec o do But chielly for polıtical
TC4aSONS they maıntaıned them

few al after he had taken pOssess10N of hıs See, Archbishop
lgnacıo sought and obtaıned perm1ssıon LO dispose of the Parıshes in
Bardez. According LO decision of the Department of Overseas affaırs,
ate: 7th priıl, 1728, he Was allowed to provıde these Parishes wiıth
ecular Priests who knew the anguage of the Country and WEIC otherwise
qualified and in aAasCc such WEeTC not avaılable wıth Regulars. He Was also
empowered to TEINOVEC AanYy Francıscan who dıd NOot OIlNC LO the
above mentioned standard A} Is it i1HET coincıidence that about the Same
tıime the Kıng perhaps antıcıpatıng such INOVE issued decree., dated

July FEZS: forbidding the Relig10us anybody else under SCVETC
penaltıes fo seek Aavours from the Holy See, something which
Was later repeated by roya order of August 760 41 Whatever ıt INAaYy
be, when the Archbishop began ımplementing the PrOVIS10NS of the decree
he Was opposed not only by the Franciscans, but also by others who had
gr1evances agaınst hım Ihe Archbishop hımself an the Franciıscan
Provincial WEeTC appalled at the lack of restraınt the part of the
opponents 4 Hence the Viceroy ecided to uspend the execution of the
dec1isiıon an refer matters LO Lisbon. JIhereupon the Kıng, Aprıl
1731; instructed the Archbishop, untıl! the whole affaır W as reviewed and

final decision taken, to nomiınate tor the Parishes of Bardez those Frıars
who WEeTIC qualified and 1ın ase of VACaNClcYy to gran Jurisdiction to the
Friars the Provincial propose 4:

But all along the Archbishop had his supporters who favoured his
polıcy of removıng the Franciscans from Bardez Ihus Jan 730
the Procuradores of the (‚amara (reral of Bardez requested the confir-
matıon of the decree, obviously the ONC of prı 1728, excludıng them &-

number of months later 16 December 730 the Kıng refused to granthis request and asked the Viceroy for information A of (zancares
forwarded sımılar petition the Procuradores, tor in letter of the
Viceroy to the Kıng, ate 16 January 1732 read the following:
4(0) CUNHA RIVARA, Ensaio Histörico, ET 41 HAG, Vol 118A,

CUNHA RIVARA, Ensaıo Histörico, 5 SG €
43 “Por carta de de Abril 1731 fuy serv1do recomendar ArcebispoPrimas desse Estado qUucC emquanto nao0 tomaua üultima resolucäo sobre
controversl1as qu«c hauıa entre elle Rellig10sos da Prouincia de Thome
da Ordem de Francisco desse Eistado sobre parrochiarem Igrejasde Bardes CTa seru1do ınterınamente ordenar quc 2Q0OS Relligiosos quce estao
parrochiar AS dıtas lgrejas 1he desse Jur1sd1cao fazer vagando algumadesse tambem Jurisdicäo YyucC Prellade regullar Ihe 9  propuzesse... Copiada Carta de Magde de 27 de Marco de 1744, HAG, Cartas Ordens Portarias,
No LA Vol 795 HAG, Vol

Ibidem,



A He letter the (GGancares of Bardez wrote to Y our Majesty does not SCCII fO
to be genulne, but Was made at the request of an due to persuasıon the

part of the Archbishop. do not doubt that mMan y of the (rancares want natıve
Glergymen their Parısh-priests aCCount of the lıberty hiıch 111 result
{rom this an Iso do not doubt that Y our Majyesty grantıng this, the harm
111 be caused concerning hich SaAaVC account LO Y our Majesty hıch Your
Majyjesty approved 4'

ToOomM the above ıt 15 clear that the Archbishop W as bent obtaınıng
tull control of the Parishes in Bardez and that the iın hıch he
went about it LO gaın Ssupporters for hıs policy W as ın the CYCS of the
Viceroy suspect. Moreover 1ın another letter, also of January 1732, the
Viceroy wrote to the Kıng that the Archbishop WAasSs actıng agaınst the
pPrIOLLEZ10S da Ordem de Ghriısto hıch WOU. result 1ın the rTuına do
Estado 4

the tiıme the Archbishop W as agıtatıng to be lowed fo TEINOVC the
Francıscans from their Parishes in Bardez, ONC of the argumen(ts he used
LO Justify hıs demand Was that they WEIC not conversant wıth the language
of the COUNITY. He CC wrote to the Kıng who prı 732 replied
that 1in Case there WEIC Friars deficient thıs poıint, he should TEHMMOVE
them and send them to theır Sduperio0r d} But the Friars 1n India countered
by asserting that Konkanı Was longer requıred and referred LO the
Conde de VOTrL. Moreover they accused the Archbishop, have SCCHI),
that he had forbidden the teaching of Portuguese, especially LO the
Brahmins, something hiıch Was equally unJust. However, there to

“A Carta qu«c escreuerao V.Magde. de Bardes nNnaAaO IN aTCccC
altectada InNnas feita requerimento POI persuacoes do Arcebispo Prımas, nNnaoQO
duuido UJUC multos dos Gancares queirao clerıgos naturaes POTI SCUS5 aro'|  chos
pella Liberdade YQUuUC d1sso Ihes resulta täobem nao0 duuido qu«c concedendolhe

Magde sta segu1lraäo preju1zos de UJUuUC Ja de1 conta Magde.
qual Magde aPprovou Comprometo ella contem, lem do

offerece dizer Magde qJucC sta materıa sta cometida INCZa de
Consciencia que Magde foı seru1do declarar qUuU«C aquelle Irıbunal tocaua.”
Goa, Jan 1732 Viceroy.” HAG, Vol 99, reiutation of the
allegations of the Gancares Was wrıtten by ON of the Frlars: Discurso apolo-
get1co qQUC monstra falsıdade da queixa quc Canarins CO informe
do Bıspo de Goa, Ignacıo de Teresa, remeteraäo Conselho do Ultramar
Contira Relig10sos Francisconos, Parocos da Provincıa de Bardes. nell‘
Archivio della Torre del Tombo de Lisbona. Marcellino da Civezza, Sagg10,
No 145 CUNHA RIıyvArRA who to have been rather fond of collecting
scandals regardıng the clergy g1VeEs the following description of Archbishop
Ignacio de Teresa. He refers to the Instruction of the Marquıis de Pombal,

VeEry suspect SOUTICC, an letter of the Viceroy, DE January 1729 “NO
Arcebispo, lem da hypocrisia fanatismo prevalecıa orgulho, arrogancıa

ambıcao de metter debaıiıxo de SIra Jur1sdicäo Nnao0 todos Regulares,
INas Eistado temporal da India” Ensa1ıo0 Hiıstor1co, XXIX

HAG, M Vol J4} HAG, MR, Vol 101 B, 1141



ave been SOM ou to the veracıty of thıs aCcCcusatıon. The only
place where ıt found the letter of the Department of Overseas
A{ffairs, ate January 7392 But later hand, after January
4—5, had remark that the authenticıty of the CODY had been
questioned 1{ contaıned alse allegatıon “ Though 1t not saıd
hıch statement W as consıdered false, ıt that 1{ concerned the
Archbishop prohibıition to teach Portuguese

Subsequently G0a both the Vıceroy, Conde de Sandomil 1732—41
an the Mesa da Conscıiencıa siıded wıth the Archbishop far his
insıstence the Vicars knowiıng Konkanı concerned 50 Ihey found
that what the Archbishop emande: Was not agaınst the decrees of
T7 Obviously they WEeTITC hardly acquaınted wiıth them But CVECN

though the Archbishop had WO  — poın he Was bent obtaınıng full
rights OVCI the Parishes Bardez Hence the language dispute wiıth which
thıs problem Was bound continued. Ihe Franciscans t00 refused LO
surrender and appealed to Lısbon Ihe Kıng reacted to thıs appeal an
sent the following instruction LO the Viceroy

A make known tOo yOU, Conde de Sandomıl, Viceroy an Gaptaın General of
India, that considering the representatıon hıch the Procurator General of the
Proviınce of St Ihomas of thıs State made, that the Alvarad hıch orders that
the natıves of the COUNLrY speak the Portuguese Janguage an be catechized
an instructed ıt it tOo (g00 to order that you SCC to it that the
Alvard of 1687 be strictly observed an! chieily that the schools the
Portuguese language be taught and you 111 take special Arc that the Parıiısh-
prıests an others ATC acquaınted ıth the language of the CoOun(try an that they
be examıned accordıng to hat orders dıspose Rey, Lisboa, Aprıl
1739 51??

Thıs instruction of the Kıng contaıns contradıction On the ON hand
he orders the Alvara of 687 to be observed and the other that the
Parısh prıests be conversant wiıth Konkanıiı and be examıned the SAame

Janguage Had the Kıng himself another interpreted the SUPPTESS1ON of
Konkanı thıs INAaNNCT had the Franciıscan Procurator hıs applı-
catıon suggested it? In that asec the Francıiıscans had modihied their stand

But VCO then, though Dom l1gnacıo de TIheresa had died 739
the Controversy did not abate, for by wrılıng of D March 744 the
Kıng rdered that what he had determined his letter of I9 Aprıl 1731
should be observed The Friars WeTC maıntaiıned the Parıishes of
Bardez

But that Samne yCafl, L1CW Archbishop, Dom Lourenco de Maria
(1744—50 arrıved from Portugal Had he together wıth other

instructions received anı y regardıng the implementatıon of the decrees of
684 an Yy rate A November 745 he ordered them {o be strictly

Note 27
CUNHA RIVvARA Ensaıo Histörico, 51 HAG Vol 109 126
Note
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observed. But ıke all other such orders hardly An Yy attention Was pald to
them d
During the per10d the CONLrOVversy regardıng the observance of the

suppression-decrees raged, there were always NS the 1ss1ionaries
number who tudıed Konkanı and made UuUSCc of ıt 1here WEeIC SOILNLC who
dıd because the Archbishop insısted ıts USCcC 1n the Parıshes. Öthers
cultivated ıt for ıts O W: sake an because they consıdered the INCASUTC

unj]ust. hus find that are Prikryl S5. ] iın the d 1748 — 61 studied
Konkanı and wrote Grammar hıch has recently been publıshed Dy JOSE
PEREIRA®%. And iın 1758 I{ HEOTONIO JOSEPH S:} publıshed Gompendium
o} Christian Doctrine ın three parts, the hrst of whiıch Was in Konkanı °
As far the Francıscans AT concerned do not hear of Aalıy Konkanı
wrıitings they produced. But though OUT SOUTCECS AICcC SCan(ty, there IS
evıdence that throughout there WEeTC aft least SOILLC who knew the lJanguage.
We ave sSCCH that in FEA they still had goodly number who WEIC

acquaınted wiıth Konkanı, SOINC of whom WeTC st111 alıve durıng the
per10d they clashed wiıth the Archbishop. Then 1ın the d G7
find that arge percentage of the Friars knew Konkanı, SOINC of whom
had studied ıt before the last of the 29 had died

JIhe d Da WCOCIC crucı1a]l for the Francıscans ıIn Bardez, for ıt
W as iın those d} they WEIC expelle from theır Parıshes there Here LOO
the language 1sSsue served 1CAd5SOI) to ring about theır removal.

Accordıng to COUTINHO theır expulsıon Was chielly due to agıtatıon
the part of polıtical organızatıon, the (‚amara de Bardez TIhe members
of thıs body assembled dossıer of complaınts and torwarded ıt to the
authorities 1n (s03 o 'The correctness of thıs statement 15 borne out by
documents which dIC SEl extant In Jetter, ate Lisbon, 23 Aprıl 1766,
the Secretary of State writes fto the Viceroy that he 15 forwarding
ndated petitıon of the G(‚amara de Bardez askıng the Kıng to order the
removal of the Franciscans irom theır Province. They supply the Kıng
wıth number of 1C45S0O0115 why they A makıng the request, oN$S them
“that they (the Franciscans) ATC completely ı1gnorant of the language of
the COUNLTY, that they cannot know it to the present they ave
known SEL quıte comprehensıve accusatıon and thıs account quıte
innocent and eminently refutable.

The ILLOVC to expell the Frıars however, dıd not recelve unanımous
Support. When the people In Bardez WEeTC inftormed about ıt, MAanYy
protested and 881 petitions addressed to the Kıng defended the Friars and
urge theır retention. They emanated from the tollowing villages and

CUNHA RIVARA, Ensazo Histörico, A
54 Note CUNHA RIvARrRA, Ensa1ıo0 Histörico, (CEXV:

COUTINHO, Le regıme paro:ssıal,
HAG, M Vol 1539, 405, 409 hat ıt Was the (‚amara Geral de Bardez

that requested the removal of the Frıars 1S clear from other testimonı1es well
Ibidem, Vol 143 B, 847, 877
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parıshes Sırula, Sıolım, Verula, S50COTrTO, Colvalle, agoa, Parra, Pılerne,
Connaca, Gumrim, 1 ıvım. Anj]una, apuca and eiur Ihey AT all ate:
between January and February 7067 Besides CXPDPTCSS1ONS favour
of the Krıars they contended that the request W a>5 made by PECISONS
wiıthout character who had been commıssıioned LO make such
request”

But what ere most whether the contemporary Friars
WEeETC unacquaıinted wiıth Konkanı the members of the C‚amara de
Bardez contended 1 hıs has bearıng the veracıty of their other
AaCCusatıons ell Now find that the Provincıial, Mathias de ıta
1766—8), 26 November 1766 SaVC orders to the Secretary of the
Province to COMLDOSC lıst of those Friars who WEIC then still INAaDNNINS
the Parıshes of Bardez and X6 append to each LaIllc ote whether he
knew Konkanı TOM thıs lıst it clear that the ast maJorıty WeTC

acquaıinted wiıth thıs language Further February 767 the S2AaINc

Provincial requested Christoväao de Rıta, member of the Proviınce
and Konkani of the Archdiocese by appomtment of Archbıshop
Anton1o Taveira da Neiva TUum (1750—7 to CXamne the Frıars and
lıst those who WEeTC conversant wiıth Konkanı His lıst contaıns the of
iorty Frıars, INOTC than sufficient for the Bardez Parıshes ® 'Thiıs TC-
sents vVery hıgh percenftage, accordıng to the statıstıcs of ebruary
1770 there WeTIC only 122 Frıars iN the whole Provınce including
Students, Lay brothers and those absent ortuga the ques
Finally from the offices certaın Frıiars, mentioned the SAaImnc statıstıcs,
Occupled it 15 evıdent that the Francıscans WeTIC LO SaYy the least interested

Konkanı Ihus Manoel de Marıa Mestre da [ing0a da
terra at St Francıs Frlary, Old (503 oSC da Conceicäo AS Examiınador
de Moral Lingoa da Terra € XMO NOT Diocezano at Reis agos;
Christoväo de Rıta Mestre da Lingoa da TTa at Reıs Magos;
Francısco de Thiago Examınador de Moral Lingoa e Execmo
NOT Diriocezano at xel

AÄAs the past the TCason why certaın sSeCLIONS agıtated for the removal
of the Francıscans from Bardez, W as not that they WeTC ı1gnorant far

Konkanıi concerned They WeTC of another order, but this has already
been described another place

HAG Vol 143 B 8309877 That the pett10Ns from the Gancares
of these places WEeIC sent to Portugal certaın They Ca  - be found the
Biblioteca Nacional of Liısbon, M5S, Caixa I, 4bıs8, doc. 1 n Fr Hambye,
SJ of de Nobilıiı College, Poona, kindly intormed the present wrıter.

Appendix Appendix II
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eENd1ıX
ıst of Francıscan Parısh-priests of the Bardez Parishes, composed Dy the

Secretary of the St. Ihomas Province, Manoel de Rıta, Nov. 1766
Reis Magos, Alexandre da Piedade, 3 9 Sabe lingoa do Paiz Ö:
Nerul; Manoel do Rosaärı1o, 3 5 Sabe lıngoa.
Candolım, Bernardo de Rıta, 6 9 Sabe lıngoa.
Galangute, Faustino de Anna, 4 E} See Appendix I1
Linhares, Estacio de Christo, 61, Sabe lıngoa.
Pilerne, Antonıo de Nossa Senhora,
Guirim, Luiz da Madre de Deus, 5 ’ Sabe lıngoa.
Nagoa, Lucas de Diogo,
Parra; ntönı0 da Encarnacäo, 4 9 Sabe lıngoa.
Anjuna, Joäo da Madre de Deus, 4 E} Sabe lıngoa.
Siolim, Joäo do Espirito Santo, 5 9 Nee appendix I1
Joäo da Irindade, 73, Sabe lıngoa.
Oxel, Vicente da Madre de Deus, 47, Sabe lingoa.
Colvale, Manoel de Maria, 4 ’ Sabe lıngoa.
Revora, Henrique de Anna, 47, See appendi1x il
Jıvım, Luiz da Encarnacäo, 42, Sabe lıngoa.
Moıiıra, ntönı10 da Paixäo, 7 9 Sabe lıngoa.
Mapuca, Manoel de Jesus, 57, Sabe lıngoa.
Aldona, Joäo de Quiteria,
Naxinola, Manoel de Clara,
Ucassaim, Jose de Jesus, 53, Sabe lıngoa.
S50COorTO, ntöni0 de Rıita, 3 ’ Sabe lıngoa
Pomburpa, Manoel Kusebio dos Martyres,
Clemente da Resurreicäo, 58, Sabe lingoa.
Penha de Franca, ntönio de Padua, 46,
Jose de Egypto, 8 $ Sabe and lıngoa.
Sırula, Jose da Conceicäo, Sabe lıngoa.

hıs lıst Was sıgned Dy Manoel da Penha de Franca 78 November 1766
an witnessed by Jacınto de Jesus Marıa. Bears the seal of the Province an
ıts authenticıty testited by Notary Public Ö:

ENAd1LX I
M. R Examinador Diocezano da lıngua deste Paız Er. Christoväo de

Kıtta cert1idäo jurado dos Religiosos observantes filhos desta sancta
Provincia sabem e lıngua desta terra taliäo naturaes della. Manoel da
Penha de Franca, Fevro de 1767 Fr. athiıas de Rıitta, Minro, Proval.

Em cumprimento da ordem do M.R.P Mo Provincıal Fr. Mathıiıas de
RNıtta Fr Christovao de KRıtta rellig10so observante de N. P.S Franco.

fo da Provincia do Appo. Ihom  e  Z nesta India Oriental nella ex-Deffor.
examınador da lıngoa do palız pello ‚XMmMOoO. e RKmo NOr. Arcebo. Diocesano,
Anto aveira de Neiva Brum. Certifico OINO sabem lıngoa neste

Paiz falam naturaes delle Relligiosos abaıxo nomeados.
athias de Rıtta, Provincial;: Joäo da Madre de Deus, Ex-Prov.: ntöni0

de Ritta, Ex-Definidor: Clemente da Resurreicäo, Ex-Definidor:; Luis da

TIhe number indıcates the asCc of the Frıar mentioned. “Sabe lıngoa do
37  paız He knows the Jlanguage of the Country Konkanı.
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Madre de Deus, Ex-Definidor:; ntönı10 da Paixäo, Ex-Definidor: Lui1s da
Encarnacäo, Ex-Definidor: Manoel de Marıa, Ex-Definidor: Vicente da
Madre de Deus, Ex-Definidor: Joäo da Irindade, Ex-Definidor:;: ntöon10 da
Encarnacäo, Ex-Definidor: Bernardo de Rıtta, Ex-Definidor: Estacıo de
Christo, Ex-Definidor: Joäo do Espirito Santo, Ex-Definidor:;: Manoel de

TIThomas de Manoel daFrancısco, Ex-Definidor:; Luzıa, Ex-Definidor:;
Conceicäo, Definidor: Jose da Conceicao, Mestre: Manoel do Rosari0o, Mestre;
Nicolao de Rıtta, Guardıam;: Jose de Antonio, Guardiam; Caetano da
Conceicao, Guardiam; Caetano de Anna, Guardiam: Jose de Jesus Marıa,
Guardiam; Henrique de Anna, Guardiam; Alexandre da Pıedade, Guardiam:
Jose de Anna; Jose das Chagas; ntönıo0 da Penha de Franca; ntönio de

Thomas; Domingos de Francısco; Caetano de Jesus Marıa:;: Esteväo da
Expectacäo; Bernardo de Anna:;: Felix de ]Joäo; Faustino de Anna:;
]Joaquım de Anna:;: Francisco de Quiteria; Phiılipe da Conceicäo; Jose
de Egito

Por tenho teito huns pleno conhecimento tenho de Ooutros
Juro 1n Verbo acerdotis, Collegio de Boaventura, de Fbro de 1769

Christoväo de Rıtta Sıgned and sealed. Certihed bDy Manoel da Penha
de Franca, decretary of the Province, Conv de Frco de Fbro de 1767
Counter sıgned: In testımonıum verıtatıs, Fr. Ignacıo de ITheresa ö

Ibidem, 787



ZUR „ IHEOLOGIE DER RELIGION
UvOo  a aul Hacker

Cornelis, Etienne, G hristliche Grundgedanken 2ın nıchtchristlichen
RKelıgionen Valeurs chretiennes des religıons LO  s chretiennes. CGerf/
Parıs 1965; deutsch VO  } Zadow, OP) Bonifacius-Druckerei/
Paderborn 1967; 195 S 19,50
Thıuls, Gustave: Propos et problemes de Ia theologıe des religi0ns NO  x
chretiennes. Casterman/Tournai 1966; 204 P-, 150,—
Klostermaier, Klaus Christ un Hındu ın Uriındaban. Hegner/Köln
1968; 158 S: 11,80
Maurier, Henri, Essaz UNeE theologıe du haganısme. Preface
de Danielou, 5. ] Orante/Paris 1965; 3927 P-; 21,—
Dazu die deutsche Übersetzung:
Maurier, Henri: T heologie des Heidentums. Eın Versuch Übersetzt
VOoO  - etitr SV  - Bachem/Köln 1967; 293 S 285,—

Die Fertigstellung der nachfolgenden Ausführungen ıst durch mehrere Ur-
sachen verzoögert worden, dadurch, dafß der Rezensent angesichts der post-
konziliaren Entwicklungen seınen eigenen Standpunkt auf der Grundlage der
HI Schrift, der Tradition und der indischen Religionsgeschichte durchdenken
für nötıg hielt Dies hat einstweilen vier Publikationen geführt: „Inter-
pretatıon und Benutzung” (anläßlich VO  - PANIKKAR, G hriıstus der Unbekannte
ım Hınduismus ZMR 1967, D  F Besprechung VO  w} PANIKKAR, ult-
mysterium. . (T heol. Revue 1967, 369—377), °“ T ’he Religions of the Nations
in the Light of Holy Scripture” (ZM 1970, 161—185), ‘” CThe Religions of the
Gentiles Viewed by Fathers of the Church” ZMR 1  9  n  8) Die beiden
letztgenannten Arbeiten siınd gedacht als Anfang un! als Anregung einer
Neubesinnung; S1e implizıeren teilweise 1N€ Antwort auf Thesen, WI1EC sS1e VO  e
Cornelis, 'Thils und andern aufgestellt worden sınd. Cornelis, Thıils und Kloster-
maıler ahneln sıch ın ihrer Grundhaltung, dıe derjenıgen VO  =) Paniıkkar nahe-
steht un deren spekulative Begründung VOT allem arl Rahner ın seinem
revolutionären Aufsatz „Das Christentum un: die nichtchristlichen Religionen“
gegeben hat (in RAHNER, Schriften zUVT Theol 11962] 136—158). MAURIER
unterscheidet sıch VO  w} allen diesen Autoren. Die Auseinandersetzung mıt (CORNELIS
un! THILS muß oft auch auf RAHNER Bezug nehmen: sS1e könnte, Wenn auf alles
eingegangen wurde, ein Buch fullen. Das gleiche gılt für dıe VO  } KLOSTERMAIER
aufgeworfenen (nicht durchdiskutierten) Probleme. beschränke miıch überall
auf eın paar Aspekte.

Das Werk VO  ® CORNELIS wiıird hier nach der deutschen Übersetzung VO  }
Zadow besprochen. Doch gıilt für dıese der gleiche Vorbehalt, der nde dıeses
Berichts bezüglıch der deutschen Übersetzung VO  ; MAURIERS Arbeiıt ausgesprochen
ist. Wo Zadows Übersetzung nıcht N: se1in schıen, hat Rez daher
das französische Original zıtıert (in solchen Fällen sınd wel Seitenzahlen
gegeben: zuerst die des Originals, annn die VO  } Zadows Übersetzung).
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CORNELIS betont, daß die 'i'heologie der Einheit des ‚Alten mıiıt dem Neuen
T estament testhalten musse (S Aber gıbt diesem zweıtellos gesunden
Grundsatz ine recht seltsame Anwendung. So W1€e das uberlebende Judentum
ıne staändıge Anklage un:! Infragestellung für das Christentum sel, se]len
auch die heidnischen Religionen 12) AUS$s denen den Buddhismus besonderer
Betrachtung auswählt. Der Christ musse sıch dem Buddhismus „öffnen“, ıhn

„verstehen”, ja musse „Sıch der Verführung durch den Buddhismus A4Uu5s-

setzen“ (77 accepter d’eprouver la seduction 105 des Originals). iragt
„Les Peres de l’Eglise sont-ıls detfendus la seduction QUC degage
la pensee de Platon?” 109) Es scheint, überträgt die modische Wert-
schätzung des „angefochtenen Glaubens“ 1n dıe miıssı1onarısche Sıtuation. Aber
die Haltung des christlichen Glaubens ist Parrhesie un! Plerophorie, Sa5NzZ
hne Infragestellung der Sar mıiıt Willen erfahrene „Verführung“; vgl twa
Heb 3! 1 6, 11 Wenn der Glaube „Verführung” zuließe, dıe Bereıt-
schaft, remden Religionen in dem Sınne, W1€e un: 1n ahnlicher W eise auch
Panıkkar vorschlägt, 1n gew1sser Weise zuzustımmen ob ıhn dann der hl
Paulus mıt einem Schild hätte vergleichen können, der alle feurıgen Pfeile des
Feindes auslöscht (Eph 6! 16)? Was dıe Väter anbetrifft, annn ihre Haltung

den griechischen Denkern 1ın keiner Weise als Bereitschaft, sıch verführen
lassen, beschrieben werden. Sie haben Wahrheit un!: Irrtum unterschieden un!
wußten sehr wohl, und in welchem Maiflße S1C I1deen der Philosophen
„benutzen“ durften und mußten. Vgl hierzu dıe 1! un meıner ben
genannten Publikationen.

(CORNELIS zahlt verschiedene Einschätzungen des Heidentums auf, die 1ın der
christlichen Theologie vorgekommen se]en 36ff un: 56f) Er selber häalt mıiıt
RAHNER. Er zıtiert zustiımmend Rahners Ansıcht, die heidnischen Relıgionen seıen
„legıtıme, posıtiv VO  - Gott gewollte Heilswege“ (42) un! Rıs „ Iranszendentalıs-
Mus tormuliert in eigenen Worten: Die Vernuntit musse «discerner quc 1 elan
VeEeTrIS l’absolu quı anıme V’affirmation relıgieuse est 1SSUu de la meme racıne YJyu«c .
PrOpIC exigence cr1ıt1que» ( 17 38)

Da solche Ansichten, schlicht gesagt, der Schrift und I radıtion fremd sınd,
können die Beweise, die Cornelis iın dieser Richtung versucht, nıcht überzeugen
41—46 Auf solche Versuche, dıe sıch ja nıcht DNUr bei finden, habe ıch ine
posıtıve Entgegnung versucht 1ın der dritten meıner ben genannten Publikationen.
Hier 11UTX en paar Bemerkungen. bagatellısıert die atl Warnungen VOT den
alschen Göttern und Kulten mıt einem schr fragwürdigen Argument: dieselben
selen „Von einem Eıter geformt, der nıcht NUTr relig1ös ist 41) Daß das
nıcht anders urteilt als das verschweiıgt I: Methodisch ware einzuwenden,
daß den nterschied zwischen den VO  } der Bibelkritik vermuteten Vorstuten
un dem kanonıschen ext nıcht beachtet un:! daß manchen biblıischen Aus-
gcCn einen 1nnn unterschiebt, den S1C nıcht haben, z. B dem Noebund, den
Prophetenworten uüber Cyrus und der Stelle Dan 11, 36—-39, die nach seiner
Meinung ein positives Urteil über heidnische Kulte implizıert 46) Zudem zıcht

außerbiblische Ansichten über den Noebund un! dıe Völkerengel heran 59{)
ber diese Ansichten besagen nıchts über iıne Legitimität und Heılsbedeutung
eidnischer Kulte.

Der Buddhismus ist für besonders interessant, weiıl 1€ apriorische
Heilsidee eın verwirklicht“ „weıicht nıcht VO  } einer wahrhaft transzenden-
talen Soteriologie a 128 Das ist VOI dem Rahnerschen Ansatz her sehr VCI-
ständlıch. Nach Rahner ist „Iheologie wesentlich Heilstheologie” (Mysterium
salutıs I4 409) Fıne solche Anthropozentrik würde 1mM Buddhismus $ einen



passenderen Anwendungsbereich finden als 1im Christentum: denn die buddhisti-
sche Lehre ist INTAR Heıilslehre. Darum 4  ware SanNz sınnvoll, den Buddhismus
in seinen verschiedenen Entwicklungsstufen, nıcht 1Ur den altesten mıt den
Ausgangspunkten des Rahnerschen Denkens vergleichen: mıt dem (Marechal-
schen, letztlich subjektreflexiven) „ Iranszendentalismus”“ un: mıiıt der KEixistenz-
philosophie. Der Vergleich mit dem katholischen Christentum aber, mıiıt der Ab-
sıcht, Ahnlichkeiten aufzudecken, ist unter der Herrschaft solcher Philosophien
doch 1ne€e geistige Strapaze.

sıeht richtig, daß dıe buddchistische maıtrı, der christlichen ANYATEN ähnlıch,
1m System des Mahäyana-Buddhismus „unerklärt bleiht” 130) Hıer, WIie auch
In dem auch den Laienbuddhismus auszeichnenden Enthusı:asmus tur dıe
Reinheit der Moral, waren 1in der Tat Ansatzpunkte für 1ne fruchtbare Kon-
frontation mıiıt dem Christentum denn auch dieses ist ıIn die Welt eingetreten
als ine Relıgıion, dıe absolute Sıttenreinheit verlangte. übersieht die Wiıchtig-
keit der Moral 1mM Buddhismus nıcht vgl i{wa 111), ber ist doch weni1g daran
interessiert.

Statt dessen lıest INa  -} Sätze W1€e die folgenden: „Bref, tout
61 le Bouddha avaıt PCICU, S1X siecles l’avance, le MCSSASC de Jesus 'Qui
cherchera epargner V1 la perdra, et quı la perdra la conservera’ CEUC;

notre VIS c’est bien le SCIHS de ce parole evangelıque qu avaıt
l’origine la doctrine bouddhıque de "anatta SIC du ”nOonN-SO1’ du renoncement

outfe activite egocentree“ (146; 131) „Kine solche Religion steht dadurch 1m
Gegensatz ZU T’heismus, daß sS1e dem Göttliıchen keinen personalen Charakter
zuerkennt, ber S1e setiz mıt dem Monotheismus dem Polytheismus einen wesent-
lich einheitlichen un! allgemeinen Begriff des Göttlichen S1C) entgegen. Daher
ist legıtım, die Lehre VO dharmakäya mıiıt dem Prolog des heıligen Johannes
SIC un!: der Lehre VO COTDuS mystiıcum SIC 1n Beziehung setzen ”
„Der einzıge Führer S1C) des Asketen auf seinem langen Weg ist das Leiden
Diese Bemühung, die DUT die gekreuzigte Exıstenz S1C) im Jlick hat, SEIZ ıne
Hoffnung VOTauS, hne die S1e sıinnlos ware „Überspitzt könnte INd

SCH, daß Buddha jenen höchsten Augenblick der gläubigen ‚Entmythologisie-
rung‘ vorbereitet, der 1m Kreuzestod Jesu erreicht wiırd, denn se1n radikaler
Verzicht auf die Welt schiebt diese nıcht einfach beiseite, sondern führt s1e gerade

iıhrem eigentlichen 1nn S1C) 162 „Buddha richtete die Aufmerksamkeit
der Seinen auf den Vorgang, der das Leiden gebiert. Er sıecht in der Erkenntnis
des Geheimnisses dieses Mechaniısmus den einzıgen Weg ZUT Befreiung G: Die
Eınführung 1n das Geheimnis ist Iso iıne paıdera, die ZU nırvana führen soll
Ebenso S$1C) erkennt der Hebräerbrief (12, 5—6) dem Leiden einen erzieherischen
Wert Zzu

Die Strapazen, die ıIn den zıtierten Stellen dem chrıstlıchen Leser, der etwas
VO Buddhismus weiß, zugemutet werden, sind VO Rez jeweıils miıt $21C be-
zeichnet worden. Die anatta-Lehre hat mıiıt der christlichen Selbstverleugnung 1Ur
iıne nominelle Ahnlichkeit. Einen „Begriff des Goöttlichen“ gıbt im Buddhismus
nıcht Zum dharmakaya vgl twa BAREAU 1n Die Kelıgionen Indiens I11

Die Relıgionen der Menschheit, Stuttgart 1964; Bespr.: ZM  z 1969, S10
314), Index Nur en Mißverständnis europäischer Darstellungen ann dem
Einfall führen, den dharmakaya mıiıt dem Johannesprolog und dem COTPUS
mystıcum „In Beziehung setzen“. Dafii die Welt durch den Weltverzicht für den
Buddhisten „erst ihrem eigentlichen 1nnn komme, sodann Buddhismus und
Christentum parallelisıerende Ideen W1€e dıe, daß dıe das eıd überwindende!)
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delbstbefreiung des Buddha irgendwiıe den (durch das eıd erlösenden!) TEUZES-
tod Jesu vorbereıte diese und andere Behauptungen VOI (ORNELIS verlieren
NUr ann eiwas VO  . ihrem grotesken Charakter, WeNnNn das Christentum anthro-
pozentrisch verzerrt wird Nur dann wird uch einigermaßen verständlich,
dalß, W1€e findet, „IN einem bestimmten Sınne auch für den Buddhisten ‚alles
(snade ist  . (152 Die Worte „alles Gnade ist stehen be1 ın Anführungs-
zeıchen. C’ der französisch schreibt, denkt dabe1 ohl zunachst BERNANOS,
durch dessen Journal d’un UTE de ampagn das Wort «Tout est grace» bekannt-
geworden ist. Da ber offensichtlich VO  w} RAHNER beeinflußt ist, muß 190020  - das
Wort be1 ihm im RAHNERSchen Sınne verstehen, umsomehr als sıch auch bei
KAHNER (Kırche UN Sakramente |Freiburg 1960 Quaestiones dısputatae, 10|
16) der Satz findet „weıl ja alles Gnade iıst” In der Lat annn INa einıgen INn
1in Cornelis’ Behauptung L1UT dann finden, WECNnNn INa  - ausgeht VON AHNERS
Gnadenbegriff der ıin manchen Formuli:erungen (so a.a.0.) die kühnsten
gratia-ırresistibilis-Lehren uberbietet un! zugleich 1im Zwielicht eiınes UPDCI-
naturalisıerten Naturalismus erscheint vgl {wa RAHNER, Schrıften Theol 1
67ff) Nach CORNELIS ist der „fade Geschmack, den der Mißbrauch der Dinge
dieser Welt hinterläßt“, Was „n der Verbindung mıt dem Glauben s1Cc!) A
einem nutzlichen 1nwels auf dem Wege ZU Heil“ WIT: und das berechtige

SCH, auch für den uddhisten se1l ın einem gew1ssen 1NNn „alles Gnade“!
Die Verbindung RAHNER lıegt hier 1n dem Gedanken, daß der Mensch, W1E

ist, 1n sıch etwas vorfindet, W as iıhm ZU Wegweiser ZUT (RAHNERSchen) „Selbst-
transzendenz”“ wird, daß 1mM „Glauben“ der Sanz unexplizıt seıin ann
das (RAHNERSChe) „selbstverständliche Geheimnis” AUS dem „Modus der Ferne“
1n den „Modus der Nähe“ rückt, W as nach RAHNER ben die „Gnade” ware
(Sch I 77) Diese verbindenden Gedanken spricht (CORNELIS nıcht AausS;
ber LUTX 1m Rahmen des Rahnerschen Exıstenzıdealısmus bekommen se1INE Be-
hauptungen einen 1INn.

Merkwürdigerweise sagt (CORNELIS dann ber doch, da das Kreuz ur dıe
Heiden und auch für die Buddhisten ine Torheit ist 168 Und „Die heid-
nıschen Religionen mussen ıhr Leben verlieren‘, 1ın Christus 1n einer A
läuterten Form wıeder aufzuerstehen“ (67) Aber das bleibt ein Widerspruch. Man
sieht nıcht, WOZU Kreuz un: Auferstehung Jesu noch notwendig N, WECNN 199028  —

außerhalb des Neuen Bundes weıt kommen kann, W1€e RAHNER, PANIKKAR,
CORNELIS un! viele andere heute darstellen.

CORNELIS’ Gedankengang ist oft abrupt; 100078  -} sieht oft nıcht Nn  9 worauf
hinaus 111 der W 3as seine eigentliche T hese ist. Besonders lange Darlegungen

dieser Art sınd dıe er die 'Taufe 7—92) und über Weltentsagung (169—185).
Die Daten der indischen Religionsgeschichte sınd oft (zurückhaltend ausgedrückt:)
recht uUuNSCHAau berichtet (aber solche Ungenauigkeıt ist uch bei Unkenntnis 1N-
discher Sprachen durchaus vermeıdbar, W1€E auf katholischer Seite ti{wa
LUBAC und auf protestantischer ÄLBERT SCHWEITZER bewılesen haben) CORNELIS’
Buch iıst iınteressant, weil CS die Ausstrahlung RAHNERScher un! PANIKKARScher
Ideen dokumentiert auch 1n der Religionsgeschichte, siıch diese Ideen 1n
katastrophaler Verwirrung auswirken.

I HILS unterscheidet sıch VO:  } CORNELIS 1mM Denkstil und ın der Absicht
seiner Studie. Er will einen Überblick (tour d’horizon, 10) über dıe Probleme
geben, ıne Art Bestandsaufnahme (releve, 197) Dabei1 aßt ıne große ahl
VO  } Autoren Wort kommen:;: schreitet bedächtig abwägend und dıstıngu1e-
end So ist se1n Buch, obwohl eindeutig für gEWISSE heute verbreitete



Meınungen, einschliefßlich derjeniıgen VO  w} GORNELIS, Stellung nımmt, VO  - Wert
auch für den, der seine These nicht bıllıgen CIMMAS:; der Leser wırd heraus-
gefordert, dıe eigene Position uüuberdenken.

Dafß ott einem Menschen uch außerhalb der verfaßten Kırche das ewıige
Heıl schenken kann, bestreıitet eın Katholik Mıt einıgen Jheologen nımmt I HILS
. dafß 1ne€e solche Rettung nıcht 11UT auf Grund der natürlichen Gotteserkenntnis
geschehe, sondern 1i1ne W1€e immer ergehende UOffenbarung voraussetze. I{ HILS
handelt uüuber diese IThemen ausführliıch. Wie ber können OÖffenbarung und Heiıl
den Außenstehenden zukommen? Zur Diskussion diıeser Frage stellt ACHIES ıne
dankenswerte Distinktion auf. Bezüglıch der Heiden fragt «Vont-ils Jouir de
GesS bienfaits dıyıns malgre leur relıg1on, dans leur relıg1ıon, pal leur relıg10n?
Ou peut-E&tre, malgre elle, elle et par elle, tout la 01sS?» (131) ITHILS selber
neıgt der Ansıcht, dafß die Heiden das Heil durch ihre Religionen erlangen.
Darum zıtıiert auch zustiımmend AaUus AHNERS Aufsatz „Das Christentum und
die nıchtchristlichen Religionen” und Aaus SCHLETTES Buch Die Relıgionen
als Thema der I heologıe (Freiburg 1963; vgl ZM  z 1964, 292—296). SCHLETTES
radıkale Jhese, die heidnıschen Relıgionen selen der ordentliche, dıe Kırche der
außerordentliche Heilsweg a.a.0 85) wıird VO  - I HILS jedoch nıcht erwaähnt. Er
begnügt sıch damıt, SCHLETTES negatıve und daher etwas mildere) Formulıerung

referieren: die Kıirche se1 nıcht „gleichsam dıe privilegierte Schar jener, die
auf dem ordentlichen Heılsweg dahınschreiten, während ‚.die andern‘...
allentalls aut ırgendeıine außerordentliche Weise VO  - Gott gerette werden“
(SCHLETTE 05, I HILS 190)

'T HILS’ Darlegung der Probleme sieht streckenweiıse wunderschön konsequent
AUS:! als SE1 dıe TIheologie nach früheren blolßen Annäherungen 19108  w endlich ZU1IN

1e1 der Erkenntnis fortgeschritten. Zwar gıbt 1ın den eidnischen Religionen
Entartungen 110) und Unbestimmtheiten ber die Religionen können als
«le fruit et le support d’une revelation unıverselle» angesehen werden (94  — In
ıhnen und durch s1€e, durch ihre Lehren un:! Rıten, annn der Mensch se1ıin Heil
finden (163; 184) Ziwar bleibt das Christentum als Heilsweg «un tierme)> VeOIS

lequel conduiısent les dıverses relig10ns 110  e retiennes» 186 Aber solange bis
das Evangelıum einem Menschen als suffiıcıenter credıbile vorgelegt ist 163{),
bleiben die Reliıgionen „legitım un verpflichtend” 148)

Aber dieses Gedankengebäude, das 1ın seiner Mitte klug geplant un solıde
ausgeführt scheint, hat seine Schwächen 1mM Fundament und 1n der Spitze. Das
Fundament ist der Sache nach, WECNN auch nıcht ın THILS’ Darstellung die

Schrift un die Tradition, die letztere in ıhrer Bezeugung durch die Väter.
I HILS handelt ziemlıch ausführlich uüber den noachitischen und 15—79;

Er ziecht azu auch rabbinische und frühchristliche Überlieferungen heran.
ber baut se1ine These nıcht alleın auf einer Interpretation des Noebundes auf.
Er Läßt dıesem se1ne Bedeutung: der Noebund sichert den Bestand der geschaffe-
Ne  ] Welt (78) Eın Anachronismus ıst C5, da: IHILS (mit DANIELOU) Noe
einen „gläubigen Heiden“ nennt Jan vgl hilerzu meıne Bemerkung In ZMR
1970, 166 Daß die Kulte der Heıden sowohl 1im als auch 1m verurteılt
werden, verschweigt THILS nıcht. Aber entschärit diese Urteile, iındem die
(rhetorische) Frage aufwirft, ob die betr Stellen nıcht her „pastoral” verstehen
selen. Prediger un! Propheten aller Zeıten, meınt 1 HıLS, pflegen dıejenıgen,
«qul rısquent de nuıire leurs ouailles», pessimistisch beurteilen Aber
ann INa  - 1iıne Fülle VO  } eindeutigen Aussagen der Hl Schrift derart VCI-

unwesentlichen? Die JIheologıe würde sich selbst aufheben, WenNnn S1e dem hier
implızıerten Relativismus Raum gyabe. Die Wölfe, dıe die aie schädıgen wol-



len; schaden unausweichlich auch iıhrem eigenen Heıil Nıcht weniıger unbefrie-
digend ıst 1T HıILS’ Auswertung der Väterzeugnisse. Er ist geneıgt, JUSTINS Lehre
VO XO YOG OTEPLATLXOG auszudehnen ZUT These eıner „Universalofenbarung”
99f) Er erwähnt Außerungen alter Theologen er persönliıche Offenbarungen
un über Prophetentum Aber arbeıtet nıcht klar heraus, WWUAS die Väter
bei den Heiden anerkannt, W as S1e verworfen un! ob S1C den posıtıven Elementen
ine Bedeutung für das EWLCE Heıil zuerkannt haben Sonst wurde sich ein KEr-
gebnis herausstellen, das mıt der 1 hese VO  ® der Rettung durch dıe Religionen
unvereinbar ist vgl meıne eingangs dieses Artikels genannte Publikation.
Im umer1i1-Kommentar des ÖRIGENES 16, 1) findet sich ine Stelle, dıe auch
CORNELIS a.a.0 20, Anm 6) angeführt hatte, die THILS VO  3 CORNELIS
uübernıimmt un! iın der gesagt ist, daß Gott auch solchen, diıe heidnische Opfer
feiern, se1ine Gegenwart gewähre. ÖRIGENES sagt das miıt Bezug auf Balaam.
Aber fügt ausdruckliıch hinzu: SBr manıftestiert sıch jedoch nıcht 1n den Opfern,
sondern Kr zeıgt sıch dem, der VOT Ihn kommt  “ Man iragt sıch, "THILS
diese Stelle anführt, obwohl S1e eindeutig die These spricht, daß das Heil
durch die remden Religionen erlangt werde.

Wenn 111  - Schrift und Väter gelten läßt, steht nıcht gunstıig miıt der
Grundlegung der „JIheologıe der Religionen“ 1m Sınne VO:  } RAHNER, CORNELIS,
THILS, SCHLETTE und andern. Ebenso fragwürdig wırd dıe These, WECeNNn 190078  — das
Wesen der Kirche 1n Betracht zıcht Nach RAHNER (zıtiert bei THILS, 189) ist dıe
1r 1Ur eın „ Vortrupp“”, 1Ur 1€ Gemeinschaft derer, die ausdrücklich be-
kennen können, Was s1e und die andern se1n hoffen.“ { HILS bemängelt
dieser These mıiıt Recht, daß in iıhr dıe ırchlıchen Wirklichkeiten, insbesondere
die sakramentalen, nıcht vAn Geltung kommen. Er möchte die Kolle der Kırche
darın sehen, dafß S1C «Dar seule presence lumineuse c<devoile> Au  M non-chretiens
le dessein de Dieu SUT eux-memes et SUuTL leurs propTCS relig10ns» 190) dafß S1e
ein „Zeuge” se1 für dıe Völker Aber ist denn das alles?

In der Frage des Verhältnisses des einzelnen Nichtchristen ZUT Kirche bedıient
sıch Thıils einer Juridischen Terminologie. Diese, den Vätern noch fremd un —
scheinend besonders 1ın den etzten Jahrhunderten ausgebildet, hat einen beacht-
lichen Vorteil. Strenger als geWI1SSE Redensarten UNSCICT eıt macht S1C (um e1IN-
mal ine solche Redensart gebrauchen:) den Anspruch (xottes deutlich. ber
S1e hat ihre TrTENZEN. Im ist den Christen das Gebot gegeben, das Evangelium
allen Menschen verkünden, die Völker Jüngern machen un S1€E taufen
(ein Gebot, das bei Yhıls merkwürdig verblaßt); bezüglich der Heiden jedoch
WIT: ZWal betont, da: Glaube un Taufe ZU' Heil notwendig selen (Mk 1 E} 16),
ber wırd ıhnen eın «brecepte d  A  etre baptıse» (T’HILS 147) gegeben. Dagegen
ist gesagt, daß dıejenıgen, die erwählt sınd, das ıhnen bekanntgemachte Evange-
lium glaubend annehmen Apg 2, 47 ; 13, 485; 1. Ihess L 'Thess 2 1 Pet l!
u. a. St.) der dafß sie, obwohl das jel noch nıcht sehend, bekannt werden mıiıt dem,
der ıhnen das FEvangelium mitteilt (Apg 9  A ‚1—11,18). Die heilswirksame
Annahme der OÖffenbarung hat Iso doch ohl Tiefen, dıe VO  - bloß juridischer
Argumentation nıcht erreicht werden. In der Tat ist diese In der traditionellen
Theologie durch manche Lehrstücke eingeschränkt und kompensıert. Heute ber
trıtt die jJurıdısche Argumentation 1n umgekehrter Rıchtung auf. Vereintacht AausS-

gedrückt: nıcht, eın „Gebot, sich taufen lassen“, sondern, eın Recht,
ungetauft bleiben, erweısen. Rahners Aufsatz „Das Christentum Uun! die
nıchtchristlichen Religionen“ beginnt ‚WarTr mıiıt der These „Das Christentum
versteht sıch als (nicht: „ist“!) 16 für alle enschen bestimmte, absolute elı-
g10N, dıe keine andere als gleichberechtigt neben sıch anerkennen ann (Schr



139); ber 1in seinem Hauptteil hest sich doch WI1eE eın Rechtsgut-
achten ZUT Frage: Wie annn Gott machen, Menschen außerhalb des Christen-
tums retten ” Thıls tormuliert das jJuridische Argument ıIn tradıtionellerer
Form, ber doch unverkennbar VO  —$ Rahners IThesen (wenn auch nıcht VOoNn dessen
„IT’ranszendentalismus”) beeinflußt: «Ceux quı, Oufe honnetete, ent
pas dans l’Eglise catholique quı la rend normalement suffıcıenter credı alıs,hi
peuvent, et IA  meme, certaın SCNHS, doivent demeurer fideles leur relıigion,

L’institution qu1, POUT CUX, hıc et NUNC, est voulue par Dieu, legıtiıme
ei obligatoire» (153: ahnlich 185)

Die postkonzılıare Lage der Kirche 1m allgemeinen und der Mission 1mMm beson-
deren drängt ber der Frage, ob AHNERS Lehre, dıe nebst den VO  - ıhm
inspırıerten Vulgarıiısationen ZUT Schaffung dıeser Sıtuation mitgewirkt hat, nıcht
das Ihrige dazu beiträgt, die „ausreichende Glaubwürdigkeit” der Kırche 1ın den
Augen der Außenstehenden vermındern un!' die „Unüberwindlichkeit des
Hindernisses“” (vgl ] HILS, 185) vergrößern. Es ließen sıch Gründe für ine
Bejahung dieser Frage anführen. Dies argumentum eventu $1UC fructu kan  ware
die starkste Infragestellung der JIhesen, zumal da diese auch mıiıt „pasto-
ralem Akzent erklingen. Ferner: Viıele Christen der ersten Jahrhunderte, die
die Kırche als Heilige verehrt, wurden Blutzeugen, weıl S1E sıch weigerten,
eidnische Rıten vollziehen. Hätten die T hesen recht, annn hätten jene
Martyrer nıcht NUTr dumm, sondern sundhaft gehandelt. Denn wWenn die VCOCI-

weıigerten Riıten legıtıme Religion N, dann hätten dıe Christen, weltoffen,
s1e vollzıehen mussen. Denn VOT dem Einen Gott annn in solchen Dingen ıne
relatıve Legitimität nıcht geben. Idolatrie ber ıst immer und überall Sünde
In AHNERS Aufsatz und bei allen, dıe ıhm folgen, auch bei T HILS, ıst die Sunde
miıt Konzessivsätzen 1ın 1nNne belanglose Ecke gestellt, un! ‚.WarTtr diejenige
Sunde, die 1MmM Heidentum 1ne Sache der relıgı1ösen Institution selber ist. HENRı
MAURIER hat, WIE WIT sehen werden, diesen Punkt nıcht übersehen der bagatel-
1isıert.

KLAUS KLOSTERMAIER War wel Jahre als Lehrer für „christliche Philosophie“
der visnuitischen Hochschule 1n Vrndävan tatıg. In dem ZUT Rezension VOI-

liegenden Buch 111 „persönliche Erfahrungen un! persönliche Überlegungen“
berichten (11) Er malt farbenreiche Bılder VO Hindu-Leben in jenem Städt-
chen, das dort lıegt, Krsna mıt Raäadha, der bevorzugten unter den tausenden
ihn liebenden Hırtiınnen, sıch dem Liebesspiel hingegeben haben soll Noch heute
ist Vrndävan eın Zentrum der Krsna-Devotion. urch seinen anekdotischen Ge-
halt ist das Buch eın interessanter Beitrag ZUI Kenntnis des lebenden tradıtıo0-
nellen Hinduismus. Wie ber sicht Vf. die Konfrontation des Hinduismus mıt
dem Christentum?

Die leidenschaftliche Frömmigkeıt vıeler Hindus beeindruckt ıhn stark. Die
philosophisch-theologische Diskussion ın einer Gruppe, uch innerhalb
des Hinduismus scharfe Gegensätze ZU Vorschein kommen Läßt ih:
befriedigt. Das Passende findet schliefßlich 1mM „Dialog”. Dieser, sagt KL.,
die Partner „heraus Aaus der Sicherheit ihrer eigenen Gefängnisse, die ihnen Tre
Philosophie und Theologie gebaut haben, stellt S1e hın VOT dıe Waiırklichkeit,
VOT die Wahrheıit Diese Wahrheıt stand da 1ın manchem echtem Dialog; nıec

kam der christliche Dialogpartner| sıch klein VOT, hilflos,
inadäquat“ 136) Im Dialog WIF: der Mensch „immer mehr ın das hineinge-
SCH, WAas INan ‚Spiritualität‘ nennt” 132)



KI kritisiert viel Seine Kritik macht den Eiındruck des Unruhigen, Ungeklär-
ten „Christliche Gotteserfahrung“ ist nach 144 9560 viıelen Stücken e1in fast
SCHNAUCS Gegenstück ZUTr vedäantischen Realısierung des Brahman“; 154
„Christuserkenntnis ist VON der Natur der Brahmavıdya”. Diese ber ist die
„KRealisıerung des Brahman“, 1n der, W1E Kl 1592 zutreifend erklärt, 16 Identi-
tat VO  > Atman und Brahman absolut gesetzt” wırd Dazu dann dıe Mitteilung:Is ıch ann Meister Eckehart E ging mM1r auf, W1€e sechr vıel tieter doch
eın sogenannter ‚Pantheismus‘ sıiecht als i1ne brave Schultheologie, die alles be-
weısen 111 und dıe T hesen immer schon den Antang der Stunde setzt, damıt

Schluß ja das Gewünschte erauskommt“ 152) Sıcher ist Eiıckhart wesentlich
christlich verstehen. ber ist denn der authentische Lehrer für christliche
Gotteserfahrung? G1bt keine anderen christlichen Mystiker, Heilige und
Kırchenlehrer, VO  e denen WIT etiwas lernen hätten, ehe WIT den Gedanken-
austausch mıt dem Vedänta aufnehmen? Die Identifizierung VO  w} Selbst un:!
Höchstem Selbst ist auf keinen Fall christlich möglıch. Ferner: Kl., der doch
auch en 467-seıtiges Buch „Hinduismus“ (Köln 1965 geschrıeben hat, wirkliıch
nıcht weiß, daflß der VO  S ıhm bevorzugte Advaita-Vedänta jahrhundertelanglebendig gehalten worden ist durch ıne „Schultheologie“, auf die fast J  ‚u die
Beschreibung paßt, mıiıt der die katholische Seminarausbildung verspottet ”(Die AÄhnlichkeit reicht bis dem Terminus 1sta, der wortlich „das Gewünschte“
bedeutet und den Schulstandpunkt bezeichnet, der anzunehmen ist!)

Kl ordert, dafß WIT „den ‚Ruf‘ Christi hörbar machen in den Worten un!
Strukturen des indıschen enkens“ 144) Genau 1€e8s ıst uch das Anliegen des
Rezensenten. Weisen KL.s Andeutungen einen gangbaren Weg dazu?

„Indien braucht vorläufig keine Dogmen uüber d1e Natur und die Person
Christi Indien sucht das Christuserlebnis 1n der Tiefe Erfahrung der Wirk-
lichkeit . .. Um Christus ‚wissen‘ bedeutet ıIn der Sprache der Schrift viel mehr,
als die Kategorien griechischer Metaphysık auf einıge Aspekte der ErscheinungChristi anzuwenden. Christus ist eın philosophisches Problem Christus ist
Heilsmysterium ... Wir brauchen ZUr Verkündigung Christi ın Indien keine
griechische Philosophie, keine westliche Wiıssenschaft“ s „ In Indien
werden WITr Paradoxe verwenden mussen, das Mysterium Christi offenzu-
legen: Das Paradox ruift 1ine exıstentielle Erkenntnis hervor, weil den Men-
schen zwiıingt, über das rein Begriffliche hınauszugehen, vorzustoßen ZU eın
„Das Paradox verneıint un behauptet zugleich beide einander ausschließenden
Begriffe... Christus ıst weder die Inkarnation des jüdischen Gottesbegriffesnoch die Apotheose der griechischen Idee VO Menschen“ (148)

Mıt Hındus ıin Paradoxien ber Gott reden, ist gewiß manchmal AdNSC-
iINnEeESSECN. Man wurde damit tormal ine Hındu- Iradition anknüpfen.Aber 190028  w mußte diese EAUUR Kenntnis nehmen un wurde dann finden, dafß die
Hindu-Paradoxien weder ın ihrer Form noch ın ihrer Zuelrichtung immer glei-cher Art sınd (einiges ZU 1Ihema 1N: {M  D 2892 und 1N: HACKER,Prahlada | Mainzer Akademie-Abh., Wiıesbaden 1959/60 und 134
Manchmal ist Sar nıcht ihre Absıicht, „vorzustoßen ZU eın Und nıemals
schließen S1e Säatze AQUS, dıe den christlichen Dogmen vergleichbar sınd.

Im anzcnh machen die zıtıerten und viele andere Satze 1n KlLlıs Buch den Eın-
druck, daß meınt, die Basıs für eın christliches Gespräch miıt Hindus bauen

können mıt falschen Antithesen (ZB „weder die Inkarnation.. noch die
Apotheose .. S, O.), undurchdachter Polemik (z. B „keine westliche Wissen-
schaft”) un einıgen Slogans alles heute bei uns sechr modern wobei



nıcht ausbleiben kann, daß sıch (mit Cornelis reden:) der „ Verführung“
des Hınduismus aussetzt.

„Der Partner hatte 1el mehr nachgedacht, besaß en viel größeres Wissen,
iıne vıel subtilere Art denken, ine uralte Kultur Uun! Iradition“ Hat
KL VEISCSSCH, da{iß dıe Kırche 1n ihren Vätern, heiligen Lehrern un: großen
Theologen auch 1nNe€e „uralte Kultur und Iradition“ besitzt und sehr viel „nach-
gedacht” hat? Warum hat sıch nıcht davon bereichern lassen? Weiß nıcht,
dafß C5, 1n Harmonie mıt Dogma und Theologie, ine vielgestaltige christliche
Spirıtualität gibt? Um einen Begriff VO  - Spiritualität gewınnen (über den
Kez nıcht urteilen möchte), gab azu keinen andern Weg als das Hilflosig-
keitserlebnis se1nes „Dialogs“? Die Diıaloghaltung gegenüber dem Hindu als
menschlıche Grundlage des gegenseıtıigen Verstehens ist gewiß erstrebenswert
un: notwendig. Aber Dialog ist eın Selbstzweck ber erscheint bel KıLz
entsprechend der Mode Es geht Wahrheıit (gleich ob WIT deren Obsiegen
erfahren der nıcht), und diese ıst nıcht LUT 1mM „Paradox”“ erreichbar, sondern
uch der Hindu tormuliert sS1e 1n Satzen. Schon 1m können WIT das Inein-
ander VO  - geistlicher Praxiıs und formulierten Glaubenssätzen beobachten. Auch
ın nıchtchristlichen Reliıgionen findet sıch eın ahnliches Ineinander. Denn hat
ıne anthropologische Grundlage, CS ıst 1n der Geschaffenheit begründet:
Der geschaffene Geist ist eın Aactus TU verwirklicht seinen Errkenntnisvoll-
ZUS immer Gegenständen. Im Religiösen gıbt daher eın Engagement
der Erleben hne (mehr der wenıger explizite) Anerkennung tormulierbarer
(„objektivierender”) Satze KL.S Begriff VO  - Wahrheit macht den Eindruck eines
verzweitelten Exıistentialismus. Eıne weıtere Realıtät, ebentalls ın der Ge-
schaffenheit fundiert un! heute ebenso W1€e dıe Formulijerbarkeıt der Wahrheit
mißachtet, ist dıie Überlieferung. Wır haben die christliche Wahrheit ın der
Jebendigen Iradıtion. Der Versuch, VO  - ein pPaar N’T-Sprüchen AUSs in einem
Sprung ZU Gedankenaustausch mıt Hindus gelangen, ist ein Irrweg. Wer
ıhn beschreitet, erreicht den Ausgangspunkt, das 1ın selner eisterfülltheit,
doch nıcht Er bleibt volens nolens den er  NC Eintällen ephemerer enk-
ansatze ausgelıefert. Das Gespräch miıt dem Hındu wird dann auf seıten des
westlich-christlichen Partners iıne Flucht ın das Fremde, auf seıten des Hindu
ine Bestätigung des eigenen Systems. Gewiß ziemt gerade dem Christen die
menschliche Achtung un! sachliche Aufmerksamkeit gegenüber dem fast 3000-
Jahrıgen Ringen der Inder un die Wahrheit. Aber die gleiche Haltung un:
TSt recht die Liebe ZUT Kıirche erlaubt uns auch nıcht, W1€eE heute modern,
mißachten der ignorı1eren, W as 1n drei Jahrtausenden Israel un!: die Kırche
geistliıch ertahren und auch sechr „subtil“”!) begrifflich erarbeitet haben Die
Iradition des alten und des Israel ist konfrontieren mıt der I radition,
der siıch der jeweıilıge Hindu-Gesprächspartner verbunden weiß Natürlich annn
eın einzelner nıcht enzyklopädısch alle nhalte diıeser Iradıition kennen. Aber
ann 1n ihr leben, theologisch-begrifflich un!: spirıtuell, Das Leben ın un aus
der Iradition bewahrt VOTLT unkritischer Übernahme iragwürdiger polemischer
Slogans un unechter Antithesen. Es vermiıttelt z. B dıe Eınsiıcht, dafß Heıls-
myster1um un! Christuserlebnis un!' Spiriıtualität keine Gegensätze sınd Zzu

Dogma und glaubensgehorsamer Metaphysık. (Der Rez selber bekennt, da:
hinsichtlich der Iradıition 1n den etzten Jahren noch hinzu- un umzulernen
hatte.) Leben AaUus der JI radıtion ist ber auch etwas anderes als Festhalten AaIn
Herkömmlichen eintach deswegen, weıl immer WAarT. Wie alles Leben bleibt

offen, aufnahmefähig 1n uUunNnsSseTCIM Falle für ıne Assımıilation indıscher
Weisheit. So ann ohl auch einmal eın indischer Ausdruck der christlıchen



Wahrheit gefunden werden: nıcht unter Ausschaltung dessen, Was 1m esten
erkannt wurde, sondern 1m Kınklang mıt diesen KErkenntnissen, In geduldıgerKonfrontation, in bereichernder Ausweitung. Kı behauptet kühn, „daß MNSCIC
Iheologie eigentlıch dem Hindu nıchts wesentlich Neues biıetet ja dafiß wirk-
lich viele Probleme VO  e den Hindu-Scholastikern viel subtiler und ausführlicher
behandelt worden waren“ 144) Wenigstens ZUTFTE Hälfte ıst dieser Satz eintach
falsch un! das Umgekehrte richtig. Wirklich viele Probleme“ sind z. B in der
5Summa CONLETa gentıles des hl. LThomas „vıel subtiler un austührlicher behan-
delt“” als VO'  ® irgendeinem „HMındu-Scholastiker“, ja Probleme, dıe ein Hindu
Sar nıcht sehen konnte, Iso auch „wesentlich Neues“. Es kommt auch VOT Rezspricht nıcht hne Gesprächserfahrung), daflß selbst einem Hındu, der, seiner
Tradition festhaltend, jahrelang 1n katholischer Atmosphäre gelebt hat, manche
Inhalte des katholischen Glaubens als etwas „wesentlich Neues“*“ erscheinen, wenn
s1ıe ihm erklärt werden. Dies mu{ß festgestellt werden: Der damıt ist nıcht g-Jeugnet, daß dıe Hıindus manches gedacht haben, Was für den Christen ıne
Bereicherung ware. Rez könnte Beispiele anführen, vgl seinen Versuch „KEssere

spirıto nel Vedänta“ 1nN: Fılosofia 1ta 10, 4) Roma 1969, ss)Ein beschränkt-autochthones, lokal-indisches „Christuserlebnis“ könnte 11UX i1ne
Spielart des Hinduismus werden. Wahrheit un! Kirche sınd beide unıversal.
Was zuerst griechisch ausgedrückt Wäal, bleibt gültig. Es gibt keine griechischeWahrheit, die VO  } der hebräischen einerseıts und der indıschen andererseıts
verschieden —a  wWware. Die „Übersetzung“ 1Ns ndische ist reilich mehr als eın blofß
phılologisches Problem. Die (christlich geformte) griechisch-lateinische Geistig-keit mußß, sıch selber dabei bereichernd, dıe (vorchristliche) indische Geistigkeitdurchdringen, 1Im Lichte der OÖffenbarungswahrheit, 1m Lichte VO  $ Schrift Uun!
Tradition.

KLOSTERMAIER kritisiert auch 1€ Unmöglichkeit uUNseTer christlichen Bibel-
übersetzungen. Kein einzıger wesentlicher JTerminus War übersetzt, daß ein
Hindu Von seinem Hıntergrund Aus unzweıdeutig verstehen konnte, W ads
sıch handelte“ 74£) Nun, Rez hat selber se1ine Einwände auf diesem Gebiet.
Aber konnte denn 1m Altertum eInNn hellenistischer Heide €e1mM Lesen des
griechischen und der Septuaginta „Von seinem Hıntergrund aus unzwel-
deutig verstehen, sıch handelte“? „Verstand“ Celsus dıe heiligenSchriften der Christen? Auch das Griechisch der Bıbel War für einen Hellenisten
zunächst „unmöglıch”. Eın Hindu, der Hinduismus festhält, wıird auch in
der besten indischen Bıbelübersetzung „Unmögliches“ finden Sonst würde die
Übersetzung das Christentum einer Hindusekte machen. Für jede Fremd-
religıon ist das Christentum etwas wesenhalit Neues. Das Neue ann 1ın einer
Sprache, 1n der noch nıcht erklungen WAaT, zunächst nıcht hne anstößige Ver-
anderungen der gewohnten Wortbedeutungen ausgedrückt werden.

151 kriıtisiert KL., daß die Missionare Christus als (den einzigen) Avatara
bezeichnet hatten. Aber INa  } hat nıcht den Eindruck, daß die Avatäralehre
ın Konfrontation ZU katholischen Dogma ausreichend bedacht hätte Vgl dazu

NEUNER 1n Das Konzıl vo  S GChalkedon hrsg. Grillmeier und
Bacht, CGhalkedon heute“ (Würzburg 1954 7851 un HACKER

in UMıiener LZeıtschr. Kunde Sud- UN Ostasiens 1960 47{1 Was ist die
„Christuserkenntnis“, die nach Kı „Von der Natur der Brahmavidya ist und
ın der „Christus dem Hindu begegnet“ (154)? Erreicht S1C Christum 95 Patre
natum ante OmMmNMNLA saecula“? Wo bleibt die Menschwerdung, dıie Fleischwerdung?Diese markiert eınen scharfen Gegensatz ZU vedäntischen Hinduismus, für den
eın Avatära „Scheinmensch“ (maya-manusya) un 1ın Wirklichkeit die Eine Gott-



heıt selber ist, monophysitisch und doketisch zugleich gedacht. Wenn WITr die
übrıgen Bestimmungen der katholischen Christologie nıcht verschweigen, mogen
WITr iımmerhiın Christus avuatara enNnnNnecen (denn das Wort bedeutet „Herabstieg”
descendiıt de coelıs). Jesu Wunder, dıe nach dem KEvangelısten Johannes
„Zeichen“ sind, nennt KL Mayd, obwohl weiß, daß Mäya „,Verhüllen' der
Wirklichkeit, {[llusion“ ist 153 Eın Zeichen ist ein inweis. Maäya ist das
Gegenteil eines Hinweises. KL.sS Adaptatıonen scheinen mißglückt.

Trotz allem hinterläßt das Buch beim Leser einen erfreulichen Eindruck. Es be-
statıgt VON ‚u  y dafß auch 1m tradıtionellen Hındutum Christus heute nıcht
unbekannt ıst, daflß Er geachtet un:! verehrt wird Sıcher auch KL.S Taätig-
keıt 1n Vrndävan giCc T OOKOTUNV OU EÜXYYEALOU EANAUDEV (Phıl L TOLZ
seıner prıvaten Ideen. Wiırd dies Wissen VO  a Christus einmal ZU Bekenntnis
werden” Wird ein Element des polymorphen Hinduismus werden” Wird
VO wuchernden Materialismus verdrängt werden”

MAURIERS Essaz wiıird eingeleıtet durch ine Pretace (7—9) VO  5 JEAN
DANIELOU. Das ist keine bloße Empfehlung durch einen 1 heologen, der be-
kannter ist als der Autor. DANIELOU „sıtulert" M.s Studie in der gegenwartıgen
theologischen Lage. Größer als die Gefahr, die Werte des Heidentums über-
sehen, sagt DANIELOU, ist heute die Gefahr «de mınımı1ıser quı ftaıt le
caractere un1ıque du christianısme et de tomber dans le syncretisme le
relatıvyısme>» (7) fordert, den Neophyten iıne Verständnishilfe (clef)
vermıiıtteln, «ql.li leur permette de juger saınement le passe et le present et
d  z  €  tablir unec synthese harmonieuse entire leur tradıtion paıenne ancestrale e
leur christianısme NOUVCAaU>», ine Theologie «qlli incorpore le paganısme dans

V1IS10N, le sıtue exactemen: reference R7 an O la revelation du Christ» 16)
MAURIER g1ibt einen unpolemischen Überblick über dıe bisherigen theologischen

Beurteilungen des Heidentums bis hın RKAHNER un: (JRIFFITH (17—24)
DANIELOU ber bemerkt, miıt deutlicher Spitze KAHNER: «H Maurier
evıte 1C1 ’erreur quı consısteraiıt dıre QucC le christianısme taıt qu expliciter

quı seraıt implicıtement dejäa contenu dans les paganısmes» (7£1) Und
SCHLETTE (dessen Name ber ebensowen1g genannt wiıird W1€e der RAHNERS):
«On peut aucunement dıre qu«c les paganısmes seraıjent la vole ordınaıre
du salut, dont le christianisme seraıt quc la Vvo1ı1e extraordinaire.» Denn
«les paganısmes trouvent perımes partır du moment Ou Dieu
repondu L’attente qu'ils representalent» (8) ben dieser Dynamısmus der
die neojuridische der statische „Pluralismus“-Idee, WI1IE sS1e bei RKAHNER un!
etwas anders be1 SCHLETTE erscheint, hinter sıch aßt WIT VO  w} MAURIER
gründlıch un! energisch, WECNN auch hne jede Polemik, ZUT Sprache gebracht.

Die Theologie muß, betont M7 OÖffenbarung und menschliche Gegebenheiten
ın Betracht zıehen (25) Im Lichte dieser Forderung erscheinen die VO  w andern
aufgestellten Theorien dem Vertasser „vag“ 26) Die menschlichen Gegeben-
heiten, auf die sıch bezieht, sind Fakten aus fremden, insbesondere afrı-
kanischen Reliıgionen; diese stellt 1n das ıcht der OÖffenbarung, un War
der heılıgen Schrift, auf die en Vielfaches häuhger Bezug nımmt als
ÜORNELIS, THILS, KLOSTERMAIER, RAHNER un SCHLETTE. Die Kırchenväter (als
Zeugen der Tradition) kommen bei wen1ig Wort. Dennoch ist M.s Methode
N: die der Väter einerseıts die Realıität des Heidentums, W1e sS1e großen-
teils Aaus seiner Missionstätigkeit kennt und W1€e die Väter S1€E aus ıhrer Um-
gebung kannten), n 1mM Auge behalten, andererseıts nach der Schriftt
urteilen. DANIELOU, der große Patristiker, hat das ohl bemerkt: « H Maurier



exprıme 1C1 fidelement la pensee des Peres de l’Eglise, trop soOuvent presentee
d’une facon unılaterale» (Preface, ın der Tat ist ıne Bezugnahme auf
dıe Väter, die schonend als „einseıt1g” bezeichnet werden kann, charakteristisch
für viele Erzeugnisse der heutigen „Iheologie der Religionen“.

Manche Autoren vertreten heute diıe ben iın der Besprechung VON THILS
erwähnte Ansıcht, nach der den Heiden ine Offenbarung zute1l werde. och
ist das Wort „Offenbarung“ dabel oft 1ine AÄquivokation, ındem 108028  w damıt
AHNERS (mit der katholischen Iradıtion aum vereinbares) exıstenzıdealistisches
Schema meınt: Vermöge des „uübernatürlichen Existentials“ transzendiert der
menschliche Greist 1m „Vorgriff“ auf das unendliche Seıin, das ın der theo-
logischen Iransposition „selbstverständliches Geheimnis“ un! „Gott“
genannt wiıird un! als „Gnade“ zugleıich ine „Bestimmung des geistigen Sub-
jektes” ıst (vgl. RAHNER., (re1ist ın Welt; Hörer des Wortes: Schrıiften Theol
I 51—99 ÜU. VIIL, 43— 65 SOWI1E andere Arbeiten). MAURIER alßt dieses Schema
beiseite. Er erklärt: «Le palen, lu1, possede AUCUNC revelation» (248 Die
heidnischen Religionen sınd «essentiellement anthropocentriques» 90) Die
Grundthesen se1lner Studie formuliert W1E folgt «1 Dieu faıt chercher
des hommes hartır de leur condıtion humaine: 2O Dieu laısse les hommes SOUS
la u des Putrssances; 30 Dieu donne Au  n hommes le temps de deployerla fois toOutes leurs TEIIJOUTCES humaines ei toutes SOrtes de heches; 4O Dieu appelle
les hommes $ OUUTLT quelque chose d’autre, partır des iınsatısfactions
eprouvees ans cCe economiı1e meme ef des symbolismes qu elle contient>» (50)

spottet nıcht W1E SCHLETTE a.a.0 95) uber dıe „Finsternis un: Todes-
schatten“ VO  - 1’ 7  9 stellt fest «Lie paganısme est le temps de l’ignorance»
und erläutert dıesen Satz mıiıt inweis auf Stellen des (MAURIER, 95)
Gerade 1n diesem Siınne gilt: «Lie paganısme est un  (D economie de salut qQuc«cDieu voulue, dans Jaquelle l dirıge les hommes VeOTIS le Christ.» Und weiıl die
Lage des Heiden ist, WI1E ben beschrieben, «O pas de CcCe economie
du paganısme DA L’economie de la Nouvelle Allıance Sans uUNCc rupture radıcale „ >

104) Obwohl 1n einer S5anz anderen Denkbewegung vorgehend, visiert das-
selbe d} Was ich ın meıinen eingangs genannten Publikationen den „CVanNnScC-lıschen Dynamismus“ genannt habe

Es gıbt 1m Heidentum Gotteserkenntnis 8SOff gibt Mythen 62{ff) Riten
(681f) ymbole 255), Gebet (71  — g1ibt moralisch gute Handlungen und echte
Gottesverehrung, ber auch deren anthropozentrische Verkehrung in Idolatrie
(231; 178) un: Magıe 170ff); g1ıbt «l’homme paıen fascıne pa les PU1SSanCeES»121—160). MAURIERS Studie erreicht 1ne größere Tiete als die meisten heutigenVersuche einer „ I’heologie der Religionen“ schon dadurch, daß C anders als
diese, das beunruhigendste Ihema der biblischen Anthropologie nıcht mıt e1in PAdarobligaten Begriffen auf Eis legt, sondern ıhm eın eıgenes Kapıtel (195—232)wıdmet: « Tous ont pech: ei sont prıves de la gloiıre de Dieu» (Rm 3:23)DANIELOU sagt mıiıt echt «Une des partıes les plus interessantes de lıvre est
celle Ou MAURIER montre Yyu«c le temps des paganısmes est celuı Ou L humanite

LTrOUVeEe SOUS l’emprise du pech et des pulssances du mal quı seront Vvaıncues
qyuc pPar le Christ» (Preface, 8) Sunde sraels un:! Sunde der Heiden werden
betrachtet ıIn sorgfältigem, gruüundlıchem Hören auf die Hl Schrift (über- 400 Hın-
welse autf Bibelstellen auf 37 deiten!).

«Si L’economie paıenne est verıtablement artıculee “economie chretienne, l
doıt etre possıble de reconnaitre empırıquement, chez les paıens, des possıbilitesd’ouverture» 258) In der Tat haben ja schon dıe Väter, 1n nuchterner „eEMpI1r1-scher“ Konfrontation, solche „Möglichkeiten der OÖffnung“ entdecken versucht.



Aber handelt sıch dabei nicht 1U Ideen Les symbolismes relıg1eux de-
Couverts Par I homme dans les realıtes visıbles de condıtıon sont eux-memes
porteurs des intentions (non explicıtement revelees paien) du Dieu createur et
redempteur. Dieu met dans la creation de quo1 entrainer I homme au-delä de
u1ı-meme. L’homme paıen peut refuser dynamısme, GCes ouvertures,

s’entermant dans l inversion ıdolätrıque anthropocentr1que» 259)
Da dıeser Dynamısmus ine unbewußfte Hınordnung auf Christus ıst, wiıird iın

der Kvangelısatiıon ZU Zaiele geführt. M.s Studie schließt deshalb mıt füunf
Kapıteln rein mi1ss1ı0logıschen nhalts (271—318). «Mais Gr quı estent
dehors de l’Eglise, qu1ı n ont pas CNCOTE entendu COMPTIS la Parole .. sont
pas POUTL autant perdus nı delaısses. Le Seigneur faıt chercher d’eux: 11 respecte
leur ıberte ei la enteur de leur demarche ... Bref, le paganısme n est pPas
ennem1, mMaıls premier pas VeIrs le deigneur» 322)

Was geschieht ıIn der Konversion miıt der condıtion humaıne, VO  e der AdUu$S-

gehend der Heide Gott sucht? «La condıtion humaiıne n est pas supprimee, elle
est re-prıse par le Christ, eclairee, ennoblie, achevee Pa Iu1 L’homme est
decentre de lu1-meme» 104) Das erste ıst, dafß dem Heiden, der sıch dem Evan-
gelıum öffnet, seine Sunde offenbar gemacht wird (216—221), und TSLT ann

VoO  - der Gewalt der „Machte” befreit werden 140—154).
MAURIER uübernimmt VO  - DANIELOU den Ausdruck „die heiligen Heıden des

Wenn dıeser jedoch ınterpretiert wiırd, W1e tut 248—255), dann
wıird Z Wal nıcht die sprachliche Formulierung, ohl ber das theologısch (remeinte
sinnvoll. Die VOT der eıt des Sinaıbundes ın der Schrift erscheinenden heiligen
Gestalten, VO  w} denen besonders Abel, Henoch, Noe, Lot un! Melchisedech
hervorhebt, besitzen «la fo1, quı leur taıt obscurement atteindre quı n existe
CNCOTEC qucec ans le plan forme par Dieu de Oufe eternıte» 250) Dadurch «ıils
Ouvralen: des ADr  ches> dans le complexe religieux, moral et culturel de leur
ePOque» 251 Sie zeıgen, dafß «les vVvoles de Dieu sont pas celles des hommes»
252) ine bıblısche Wahrheit, dıe In uUunNnseTET anthropozentrisch-rationalıstischen
eıt gut W1€e VETSCSSCH scheint. bel und Melchisedech sınd Zeichen des Kom-
menden (252; 254) Henoch «faıt route VCOCIS (quelque chose> quı le depasse,
ma1ıs quo1 l s’ouvre» «Lot est jJuste milieu des cıtoyens OTIrTOMPUS
de Sodome» 254) Gleich ob INa diese Gestalten Heiden CLINNCH 11 der nıcht
(in der eıt VOT dem Sınaibund der allentalls dem Abrahambund gab ent-
weder DUr Heiden der Sal keine!) auf jeden Fall lehrt uns der Heılıge Geist
durch die inspırıerte Redaktion des heıligen Textes, dafß Menschen VOT der
außerhalb des Von Gott miıt Seinen Erwaäahlten geschlossenen Bundes keineswegs,
Wı1e AHNERS Sozl0ologismus will, durch diıe relig1ös bestimmten Institutionen
der Gesellschaft, der S1C gehören, geheıiligt worden sınd. Im Gegenteıil: «Sl CCS

exemples sont valables, peut dire qu«c des PETSONNASCS paıens ont .  D portes
Par la foi VCIS le Christ venir, dans la INESUTC precisement Ou als sont Das
enfermes dans les manıeTES de faire OX de WLUTE de leur ENLOUTAZE. Une porte est
donc par{fois Ouverte SUr les realıtes NO  ; CIICOTC revelees pal Dieu lorsque les
palens, heu de s’enclore dans leur systeme propre, regardent VCIS Dieu POUFTFr

attendre Aautre chose quc qu ıls ont L’habitude de Iu1 demander»
Hervorhebungen VO Rezensenten). Das ist n dıe Ansıcht der Väter, -
gefangen VO:  w} JUSTINUS vgl meıne eingangs genannte Publikation). So W1e
twa ÄUGUSTINUS mıiıt der Möglichkeit rechnete, daß außerhalb des Alten und
Neuen Bundes einzelne Menschen (mit MAURIER reden:) 1ine „Bresche schla-
gen in das soz1ı1al etablierte System ıhrer eidnischen Religionen, können WITr
ohl auch heute noch damit rechnen. MAURIER sagt das nıcht ausdrücklich, ber
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führt 1n einer Fußnote (14 auf 255) den Fall e1INeESs Moslem d der weder
lesen konnte noch jemals VO  w} Christus gehört hatte, der ber seine relig1öse
Sehnsucht ausdrückte: «Ce qUC J° voudraıls, c’est UJuC le Bon Dieu soıt aussı

homme mMo01.>
MAURIERS Studie ist modern un: tradıtiıonsverbunden zugleich. Modern, indem
dıe Bıbelwissenschalfit kennt un mıt relig1onswissenschaftlicher Forschung

Tau ist. Iraditionsverbunden, indem die VO  - Schrift und Überlieferung VOI-

gezeichnete Linie treu fortsetzt fortsetzt: das heißt nıcht, dafß früher Gesag-
tes einfach wıederholen wurde.

Es ist sehr erfreulich, daß Mauriers Buch, das die Diıskussion über die nıcht-
christlichen Religionen wesentliche, anderswo vernachlässigte Gesichtspunkte
bereichert hat, auch 1Ns Deutsche übersetzt worden ist. Die Übersetzung aßt
Danielous Vorwort WCS. Im anzch g1ibt s1e, in iüssiger Sprache geschrieben,
gewilß eın zutreffendes ıld Voxnxn den Gedanken des Autors. Aber 1ın der Frage
des Verhältnisses zwischen Christentum und Heidentum kommt oft auf prazıse
Begriffe un! SCHAUCH Ausdruck des Gemeinten Leider ist Bettrays Über-
seizung hıerın übereinstimmend mıiıt sehr viıelen Übersetzungen AaUus dem
Französischen und Englischen nıcht überall NauU, dafß INa  w ın der WI1ssen-
schaftlichen Diskussion iıhren Wortlaut als getreue Wiedergabe der Gedanken
des Verfassers zıtıeren könnte. gebe LUT ZzZwWeEeI1 Beıispiele. Maurier sagt
«Ces mots paraıssent signıler qu«e le paıen peut connaitre Dieu, s’approcher
de la divinıte (qu a tätons> (Act PE 27) CAar, dehors du Christ et des prophetes,
Dieu revele rıen SUT ul-meme diırectement.» Bettray übersetzt: „Diese Fest-
stellung ll offenbar besagen, daß dıe Heiden ‚Gott suchen sollten, ob s1e iıhn
ohl spüren und finden möchten‘ Apg 1727 Denn Gott offenbart sich, sıeht
168078  - VO  =) der durch Christus un! Cdie Propheten geschehenen Offenbarung ab,
nıcht direkt” (S 67) Hıer aßt der Übersetzer das „nur” WCS („der Heide kann
Gott NTA ‚tastend’ erkennen”) STa dessen AÄpg RS ausführlich
zıtıeren terner sagt „Gott offenbart sıch nıcht direkt”, während MAURIER
sagt: „Gott offenbart nıchts ber sıch direkt.“ Solche nterschiede, W1e S1e hiıer
zwischen Original un! Übersetzung hervortreten, können ber in der manchmal
recht diffizilen Erwägung der iın Frage stehenden Probleme ine bedeutende
Rolle spıelen.
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MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES INTERNATIONALEN INSTITUTS
FÜR MISSIONSWISSENSCHAFTLICHE FO  GEN

Im Exerzitienhaus Himmelspforten/ Würzburg fand Juni 1970 die
satzungsgemäße Mitgliederversammlung sta Der Vorsitzende, Konsul Dr.
Frey, begrüßte dıe Erschienenen. Er gedachte des verstorbenen langjährigen
Mitgliedes des Instituts Benno Bıermann O 9 der sich 1m Vorstand und
in der Wissenschaftlichen Kommission schr verdient gemacht hat. Die ersamm-
Jung erhob sıch einem stillen Gedenken. Weiter gedachte die Versammlung
der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universitaäat Frıbourg Prof. Dr.
Johannes Beckmann SM  e Das Protokoll der Jetztjahrıgen Miıtglieder-
versammlung wurde verlesen un:! aNgCNOMMEN.

Dr. rom p berichtete 1n wenıgen Worten anstelle des erkrankten Vor-
sıtzenden Trof. Dr. Glazık MSC, der sich entschuldigen ließ, er dıie NVOI-

anderte Sıtuation der ZM  z SOWI1E er die MA1l, für die NU: dreiı Manuskripte
vorliegen.

Der Rechenschaftsbericht des Schatzmeısters tüur 1969 un!
die erste Hälfte 1970 w1es einen Kassenstand (4 Juni 1970 VO  -} D}g'
auf. Die ahl der Mitglieder hiıelt sıch miıt Abgängen und Zugangen
bei 271

Hauptpunkt der Tagesordnung War die Verabschiedung der Satzung,
dıe VO:  } der beauftragten Ommı1ssıon vorgelegt wurde. Mit geringen Änderungen
wurde S1C einstimmı1g verabschiedet.

Kine kurze Aussprache über den Preıis der ZMR ergab den einstımmıgen
Beschluß, den Mitgliederbeitrag ab 1971 auf 25,—- erhöhen.



Die Wahl des Vorstandes erfolgte nach der Satzung: Vorsitzen-
der rol. Dr. Bernward Wiıilleke OFM (Würzburg). Die Wahl erfolgte e1Nn-
stimmıig. Vorsitzender: Dr. Werner Promper (Münster). Die Wahl
erfolgte mıt einıgen Stimmenthaltungen. Zur Wahl des Schrifttführers rof.
iılleke schlug den bisherigen Schriftführer Dr. Schmuiutz SVD (St. Augustin)
VOI, WOSCECH Koppelberg Aachen) un! Dr. Promper (Münster) Jaspers
MSC (Münster) ın Vorschlag brachten. Auf Wunsch VO  — rof. illeke verließ

Schmitz den Saal Be1 der nachfolgenden Wahl hielen Stimmen auf Rei-
NCT Jaspers, auf Schmitz, Mitglieder ubten Stimmenthaltung. Einige
Mitglieder hatten die Versammlung verlassen, der Eröffnung der
Missionsratssıtzung teilzunehmen. Die Wahl des Schatzmeisters, aul

Ü CSSp erfolgte einstiımmıiıg.
Mıt einem kurzen Dankeswort den scheidenden Vorsitzenden Dr. Georg

Frey un! dıe Erschienenen beschlofß Prof. Willeke die Versammlung.

ATZUNG DES INTERNATIONALEN INSTITUTS
FÜR MISSIONSWISSENSCHAFTLICHE FO  GEN

Der Name des Instituts ist Internationales Institut für missıonswıssenNsSchaftlıche
Forschungen. Es besteht aAus Wissenschaftlern und Freunden des Instituts. Seinen
Sıtz hat das Instıtut ın Münster/Westf. Es ist November 1911 ın das
Vereinsregister des Amtsgerichts unster unter Nr 68 eingetragen.

S 2
weck des Instituts ıst

a) das wissenschaftliche Studium theoretischer un! praktischer Probleme der
Mıiıssıon ın gemeinschaftliıcher Arbeıt und prıvater Forschung

b) die Herausgabe der „Zeitschrift für Missionswissenschaft und Religionswissen-
schaft“ ZMR) als Organ des Instituts

C) die Förderung selbständıger missionswissenschaftlicher Publikationen
die Veranstaltung un: Durchführung VO:  - Missıonstagungen SOWI1Ee die Mıt-
wirkung solchen Veranstaltungen.

Das Instıtut verfolgt ausschließlich und unmittelbar wissenschaftliche un:
gemeınnutzıge 7Zwecke 1m Sınne der Gemeinnützigkeitsverordnung VO De-
zember 1953

Die ZMR als Organ des Instituts wırd 1n Verbindung mıt dem Institut für
Missionswissenschaft der Universitat Münster herausgegeben. Miıt der Redaktion
WIT': ın der Regel der jeweıilıge Lehrstuhlinhaber beauftragt. Ihm steht e1n
Redaktionsausschuß ZUTr Seite, der VO Vorstand berufen wıird.

S 4
Etwaige ewinne dürfen NUur für die satzungsmäßıgen Zwecke verwendet

werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile un!' ıin ihrer Eıgenschaft
als Mıtglieder auch keine sonstigen Zuwendungen Aus Miıtteln des Instituts.
Es darf keine Person durch Verwaltungsausgaben, die den Zwecken des Instituts
fremd sind, der durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.



Das Institut besteht AUS Wiıssenschaiftlern, die gewillt SInd, den Zielen des
Instituts beizutragen, un Aus Förderern und Freunden, die diese Bestrebungen
unterstutzen.

Die Mitgliedschaft wird erworben 3urd1 Anmeldung he1 der Geschäftsstelle
des Instituts un:! durch Zahlung des Jahresbeitrages. Die Mitgliedschaft erlischt
durch Tod der schriftliche Erklärung des Austrıtts ZU nde des lautenden
Geschäfts] ahres.

Die Rechte der Mitgliedschaft werdeä ausgeuübt 1n der Mitgliederversammlung.
Jedes Mitglied hat 1n iıhr 1ine Stimme. Die Mitglieder haben terner das echt
auf Zustellung des Vereinsorgans. Das Abonnement gılt durch den Mitglieds-
beitrag als abgegolten.

Die Mitgliederversammlung lindet möglichst alle wel Jahre sta Außerdem
kann s1e aus trıftigen Gründen auf schriftlichen Antrag Von wenıgstens
Mitgliedern der durch den Vorstand einberuten werden. Die Einladung erfolgt
schrıftlich vıer Wochen vor- der Versammlung unter Angabe der Jagesordnung.

Den Vorsitz ın der Mitgliederversammlung führt der Vorsitzende des
Instıtuts. Er annn durch den 9. Vorsitzenden vertreten werden. ber die Ver-
sammlung wırd VO Schriftführer eın Protokall erstellt. Das Vereinsorgan be-
richtet über die Versammlung.

Die Mitgliederversammlung hat folgende Befugnisse:
a) sı1e wählt den Vorstand des Instituts

S1e nımmt den Rechenschaftsbericht des Vorstandes entigegen un! gewährt
dem chatzmeister Enlastung

C) sSı1e Seiz den Jahresbeitrag der Mıtglieder test
d) S1eE beschließt er allgemeıne Angelegenheiten des Instıtuts, uüuber notwendıge

Satzungsänderungen un: uüber die Auflösung des eingetragenenen ereıns.

11
Alle Beschlüsse werden gefaßt mıiıt einftacher timmenmehrheit der anwesenden

Miıtglieder. datzungsänderungen erfordern ıne Mehrheit VO  - 2/8 der anwesenden
Miıtglieder. Der Beschluß der Auflösung bedarf einer Mehrheit Von 3/4 der
Anwesenden. Zum Beschluß der Auflösung mussen wenıgstens 10 %/ der Miıt-
glieder anwesend se1IN.

$ 12Der Vorstand besteht Aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vor-
sıtzenden, dem Herausgeber der ZMR, dem Schriftführer un! dem Schatzmeister.
Der Vorsitzende vertriıtt das Institut mıt einem weıteren Vor-
standsmitglied gemäß des BGB gerichtlich un! außergerichtlich nach
außen hın

Der Vorsitzende un:! se1n Stellvertreter werden AaUus den Miıtgliedern des
Instituts gewählt, dıe über ine wissenschaftliıche Qualikkation verfügen. Der
stellvertretende Vorsitzende leıtet bei Abwesenheit des Vorsitzenden die Mit-
glıederversammlung.

7



Q 14
Üıe Amtszeit des Vorstandes dauert ın der Regel Vier Jahre Scheidet der
Vorsitzende während dieser eıt auS, nımmt se1nNn Stellvertreter dıe Leitung

des Instituts bıs ZUT nächsten Mitgliederversammlung wahr. Scheidet ein anderes
Mitgliıed des Vorstandes AauUs, hat dieser das echt ZUT Beiwahl für den est
der Amtszeıt.

Der Vorstand hat die Beschlüsse der Mitgliederversammlung vorzubereiten
und auszuführen. Er trıtt auf Einladung des Vorsitzenden der auf Antrag VOo  w}

wWweIl Vorstandsmitgliedern Der Vorstand regt die Arbeiten der
Wissenschaftler d Oördert Inıtiativen, berät uber Finanzierungsmöglichkeiten
und bereıtet dıe Veröffentlichungen des Instıtuts vertraglich VOTL. Über die
Beschlüsse des Vorstandes wırd VOTN Schriftführer eın Protokall geführt. Die
Beschlüsse gelten als rechtskrälftig, wenn sS1e VO Vorsitzenden und einem wel-
teren Vorstandsmitglied gegengezeichnet sSind.

Aus den Reihen der Wissenschaitler ann en Arbeitsausschufß (Wissenschaft-
liche Kommission) gebildet werden. Dieser schlägt ine etwaıge Aufteilung in
Arbeitsgruppen VOT un: berät uüber die Bıldung tester Sektionen, die sıch miıt
bestimmten Bereichen der wissenschaftlichen Arbeıt befassen sollen. Arbeits-
STUPPCH un: Sektionen können auch Nichtmitglieder ıhren Beratungen un
Arbeıten hinzuziehen.

S 17
Im Falle der Auflösung des Instituts, seiner Aufhebung der be1 Wesgfall

se1nes bisherigen Zweckes tallt das Vermögen ] einem Drittel dem Päapst-
lıchen Werk der Glaubensverbreitung Aachen), dem Päpstlichen Missionswerk
der Kinder ın Deutschland Aachen) un dem Ludwig-Missionsverein (Mün-
chen)

CONFERENCE MISSION STUDIES

Oslo, T Z TE August 1970

Die erste European Consultatıon ON Miıssıon Studıies wurde 1m Aprıl 196585
ın Selly OQak (Birmingham) abgehalten. Kınıge Katholiken nahmen daran teil

GLAZIK MSC trat durch eın Reterat uüber The Meanıng and the Place of
Missıology Today (vgl. IR  z 1968, 459—467) besonders hervor.

An der Osloer Konferenz beteiligten sich i{wa sıebz1g Missiologen. ort
bildeten dıe dreizehn katholischen Vertreter nach den Lutheranern, dıe bei
weıtem 1n der Überzahl au 9 die staärkste Gruppe. Zwei Referate befaßten
sıch mıiıt dem 'IThema Relıgıon AAan Ghange (CAMPS OFM, Nijmegen;
PFEFFER, Münster). SAMUEL RYAN 5] (Cochin) sprach uüuber Mıssıon after atı-
Can un:! AGAARD (Ärhus) uber Miıssıon after Uppsala MACKIE
(England) und SAMARTHA (Indien) berichteten uber dıe gegenwartıg laufen-
den Studien 1m eltrat der Kirchen (Department Studies in Missıon Aan:
Evangelism). Es ıst bedauern, daß die breıt angelegte Thematik der
Referate diıe Klarheıt der Darstellung un! dıe anschließende Diskussion beein-
trachtigt hat. Es hielt schwer, scharf umrıssene Themen diskutieren. jel der
Veranstaltung schien wenıger dıe Behandlung eıner abgegrenzten IT hematık
SCWESCH se1n, als vielmehr dıe Förderung VO  w ontakten un!' Gedanken-
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austausch auf Okumenischer Ebene noch in weıtem Maß eın Novum
besonders ber dıe Planung einer internationalen mı1ssi10logıschen Vereinigung.

Gileich Beginn der Tagung Jlegte ÖOLAv MYKLEBUST, Leiter des Egede
Instituttet Oslo un:! Organisator des I reffens, den J1eilnehmern eın Memoran-
dum ber die Gründung einer solchen Vereinigung VO  < Er WI1eS darauf hın, daflßs
gegenwartıg zahlreıiche internationale Vereinigungen den Austausch 1n den VCI-
schiedensten Zweigen der Wissenschaft, auch der T heologie, pllegen. FKs sSe1 Iso
Oopportun, daß die Miıssionswissenschaft mıt ihrem weltweiten Forschungsgebiet
er ine internationale, ökumenisch representatıve Vereinigung verfüge, zumal
1ın jJüngster eıt mehrere interunıversıtäre un ökumenische Forschungszentren
gegründet worden seien (Interuniversitair Instituut VOOT Missiologie QOQecu-
meni1ca, Utrecht-Leiden; Department Studies ın Mission Aan: Evangelism des
Weltrats der Kırchen, Genf Das Memorandum wurde 1ın den etzten Sıtzungen
diskutiert. Darauthin wurde eiIn provisorisches Arbeitskomitee miıt der Planung
dieser International Assocıatıon for Mıssıon Studies betraut: Ö ENSICHEN
(Lutheraner, Professor für issionswissenschaft 1n Heıidelberg), (AMPS OFM
(Direktor des Missionswissenschaftlichen Instituts der ath Universität Nıjmegen),

SAMARTHA (Lutheraner, Department Studies ın Mission an Kvangelısm,
eltrat der Kırchen, Genf), WALLS (Methodist, Sekretär des Scottish
Institute of Missionary Studies, Aberdeen). Das Sekretariat übernimmt rof.
MYKLEBUST Oslo Eine Generalversammlung der Vereinigung soll 19792
nach Holland anberaum werden.

Im Verlauf der Tagung wurde auch dıe Gründung einer internationalen
ökumenischen miss1iologischen Zeitschrift SOWI1e dıe Ausweltung mM1SS10NSWIissen-
schaftlicher Literaturberichte (mit Austauschmöglichkeit zwischen den bedeu-
tenderen miss1ologischen Bıbliotheken) Cr WOSCNH. Andr.  C SCUMOLS OMI

(Übersetzung AUS dem Französischen P))

ITI TEIEUNGEN
VON DER MÜNSTER

AÄAus Krankheıtsgründen hat Proftessor Dr JOSEF (GGLAZIK MSC seiINe VOTI-
zeıtige Versetzung ın den Ruhestand bıtten mussen. Seinem Antrag ıst VO  - der
Landesregierung miıt Wirkung VO 10. 1970 stattgegeben worden. Bıs ZUT

Neubesetzung des Lehrstuhls für Missionswissenschaft bleibt mıiıt der Heraus-
gabe der ZM  z betraut.

Mit Urkunde VO: wurde apl Professor Dr. theol JOHANNESÖRMANN ZU Wissenschaftlichen Rat un! Professor ernannt. 1970 ıst
für die Dauer des WS 1970/71, längstens jedoch bis ZU  n Neubesetzung des

Lehrstuhls, mıiıt der Vertretung des Lehrstuhls für Missionswissenschaft betraut
worden.

Promotionen Am 11 1970 ist REINER JASPERS MSC ZU Dr. theol
promoviıert worden. Der Titel seiner Dissertation lautet: Die mıssıonarTısche Er-
schließung Ozeaniens. FEın quellengeschichtlicher uUuN mıssıoNSsZgEOZgrTAafhischer Ver-
such z2UT archlichen Gebizetsaufteilung ın Ozeanıen hıs 1855 Jaspers ist ab

1970 mıt der Verwaltung der Stelle eines Wissenschaftlichen Assistenten
eım Institut für Missıonswissenschaft beauftragt.

Ebenfalls 11 1970 ist auch Herr JOSEF MÜLLER ZU Dr. theol O»vıert worden. Seine Dissertation handelt ber Die mıssıonarısche ARkommodatıion



als theologısches Prıinzıp. Herr Müller ıst 1in der Deutschen Stiftung für Ent-
wicklungsläander (Abt Erziehung und Wissenschaft) tatıg.

Missıionswissenschaftlıches Dıplom Die Abschlußprüfung 1n Miıssıonswissen-
schaft machte 1970 Sr MARY- JOHN MANANZAN OSB (Philippinen).
Ihre wissenschaftliche Arbeıit nannte s1e Än Interpretative Study of the Hıstory
of the Missıonar y Benedictine Sıster of Tutzing (1885—1969)

VON DER

Die Theologische Fakultät der Universität Würzburg verlieh 1970
Dr. Heinrich DUMOULIN 5 seıt 19492 Professor fur Philosophie und Religions-

geschichte der Sophıa-Universıität (Tokyo), SCH seiner Verdienste die
Erforschung und christliche Würdigung des Buddhismus sow1e den Dialog
miıt den nicht-christlichen Religionen Asiens den Ehrendoktor der Theologie. Die
Laudatıo hielt der Ordinarius füur Missionswissenschaft roft. Dr. Bernward
WILLEKE OF  z Prof. DUMOULIN hielt bei dieser Gelegenheıt einen Vortrag über
T’heologische Aspekrte des Diaalogs mıt dem Buddhısmus, der demnächst ın der
ZM  z erscheinen wird

ESPRECHUNGEN

MISSIONSWISSENSCHAFI

Aagaard, ohannes: Missıon, Konfession, Kirche Die Problematik iıhrer
Integration 1mM Jahrhundert 1n Deutschland. un: 11 (Studia
Missionalıa Upsaliensia, Gleerup/Lund 967 S16 5., Skr 15,—

Vf. hat 881 seiıner umfangreıchen Dissertation eın schwier1ges uUun!: ZU eıl
delikates Ihema behandelt: das Verhältnis VO  - Mission, Kontession un: Kırche
bzw. die Problematik ihrer Integration. Selbst ın der örtlichen und zeitlichen
Begrenzung auf das J 1n Deutschland bleibt eın difüiziles Unterfangen,
das Vf. jedoch mıt ungewöhnlıcher Sachkenntnis un!: gestutzt auf ıne rel
haltiıge, schier unerschöpfliche Laiteratur bzw. Quellenmaterıal bewältigt hat
eıl (17—181) behandelt die „Problematik im etzten Drittel des Jhs.”, VOTLT

allem WARNECK und den Kreıs Warneck, ber auch andere Kreıise. eıl I1
(182—381) untersucht die Problematik 1 ersten Drittel des Jhs., die Ent-
wicklung ın Suüd-, West- un: Norddeutschland: terner die Stellungnahme Fr.
SCHLEIERMACHERS und den Begınn der lutherisch-konfessionellen Mıiıssıon durch
Gesellschaften. Der 111 un:! Hauptteıil, der den anzch 11 umfaßt (401—762),
bringt die Problematik 1m zweıten Drittel des Jhs., das Selbstverständnıis der
niıcht-konfessionellen und der lutherisch-konfessionellen Mission soOWwl1e einen
Überblick ıber die Haupttendenzen. Jedem and ist ıne kurze dänische Zu-
sammenfassung beigegeben 382—390; 763—776). 11 bringt zudem (777—811)
ine zıemlich vollständıge Bibliographie, diıe als hervorragend bezeichnet WeOeTI-

den muß und den Wert des Buches sechr erhöht. Überhaupt stellt die Arbeit
iıne missionswissenschaftliche Leistung auf einem Spezialgebiet dar, das nıcht
leicht überschaubar ıst. Vor allem beeindruckt die gediegene Sachkenntnis SOWI1EC
die gründlich-sachkundige Auswertung der Quellen un!: Literatur: auch die
systematische, geordnete Darbietung des Stoffes. Manchmal allerdings erweckt



den Eindruck, als sahe Vf VOLFr lauter Baume den Wald nicht mehr; als ob
die vielen Quellen, Erklärungsmöglichkeiten und Hinweise, Fakten un!: Deutun-
SCH den Vf überfielen und dadurch die souverane Beherrschung des Stoffes
der der Problematik verlieren wurde. Iypisch dafür sınd die Ausführungen
über dıe Stellungnahme Gustav W ARNECKS, dıe den Anschein erwecken, als
partızıpıere A AR selbst den Schwankungen un der Unsicherheit Warnecks 1ın
bezug auf die Problematik. Denn se1ne Stellungnahme wıird nırgendwo eindeutıg
Testgelegt. Auch ware manchem Leser ine chronologische Folge der Darstellung
dieser Problematik VO  e Mission, onfession und Kırche zusagender, ZU mın-
desten logıischer, als diıeser Rückgriff VO etzten Drittel des Jhs. auf das erste,
auch wWenn Vf. ın seiner Kınleitung die vorgelegte Ordnung entsprechend
verteidigen sucht, mıt Gründen, dıe gewiß auch ihr Gewicht haben Jedenfalls
ist diese wertvolle Arbeit allen Missionswissenschaftlern un allen, die dieser
besonderen Fragestellung interessiert sSınd, sehr empfehlen.

Rom Johannes Schütte SUD

Amalorpavadass, Destinee de l’Eglıse ans ’Inde d’aujourd ’ huz.
Conditionnements de J’evangelisation. Mame/Tours 1967; 3458

Das umfangreiche Werk ist 1964 Institut Catholique de Paris als Doktor-
these unter Leıtung VO  w} Jean >“  . S entstanden. Auf diesen Ursprung
weısen dann uch die staunenswerte Kleinarbeit der Dokumentation, die Sanz
ausgezeıchnete Bıbliographie und die ausglıebigen (gelegentlich reılıch ermuden-
den) Zitationen hın. Die her weıitschweifende Darstellungsweise dürfte die
tamulische Muttersprache des Autors erınnern, der jetzt 1in der katechetischen
Arbeit der Erzdiözese Pondicherry steht. Die pastorale Studie, die meıne
Darstellung der indischen Kırche (Maiınz 1963; Bespr.: ZM  z 1965, 137£ AdUS-

gezeichnet ergaänzt, 111 auf ZWEI1 Fragen Antwort geben: Erwartet Indien das
Christentum? Ist dıe Kirche bereit, ıne solche Erwartung ertfüllen? So ergibt
sıch Gelegenheit uüuber indische Spiritualität, 1oleranz, ber Kvangelisation,
Adaptation, Akkulturation, Dıalog, ber auch Liturgie, Schulen, Katechetik,
Caritas USW. dıskutieren. Obwohl Vf dabei geschichtliche Entwicklungen ıIn
Betracht zıeht, lıegt iıhm die Analyse der gegenwartıgen Verhältnisse und Strö-
MUNSCH naher. Er bemuüuht sich mıt Fleiß ıne dıtferenzierte Darstellung un!
e1in AUSSCWOSECNCS Urteil, das reilich gelegentlich nıcht hne weıteres überzeugt(etwa über den Besuch Pauls LÜER 1ın Bombay). ÄMALORPAVADASS stellt W1€e manche
andere modernen Autoren allgemeın gehaltene Forderungen un:! Wünsche
diıe Kirche ndiens die sich dann auch mıt Krıiıtik deren Vergangenheit VCI-
iınden), hne daß seinerseıts wirklich konstruktiven un:! konkreten Vor-
schlägen kommt der Sarl der Nachweis geliefert wird, daß sıch diese 1n der 'Tat
verwirkliıchen lassen und als TU!  ar erwelılsen. Zum Dialog gehören ben wel
Partner und mır scheint, daß der dem NT geistig sehr nahe stehende Abbe
Monchanin 1n Kuropa größeren Anhang fand als ıIn Indien, die Hindus
ıhn wenıg beachteten. Irotzdem der vielleicht gerade deshalb finde iıch, dafß
sıch eın gründliches Eingehen und ine Auseinandersetzung der Missionare mıt
diesem Werk aufdrängt. Da ıch namlıch den 1ın Spanien aufgewachsenen

Panikkar bıldungsmäßig ZU Kreis der westlichen Indologen zahle (ob-ohl sıch sehr indisch gebärdet!), betrachte ich ÄMALORPAVADASS, Direktor
des allındischen Instituts für Liturgie un! Katechetik in Bangolore vgl 7Z7M  z
1968, 951), als den ersten indischen Theologen, der sich ın wissenschaftlicher
und zugleich umfassender Weise 1nNne Reflexion über Gestalt un: Auifgabe



der Kırche Indiens bemüht. Hoffentlich Se{iz damıt den Begınn theolo-
gischen Retflexion indischer Pragung.

Zürich Felix Plattner S]

Amalorpavadass, < Kd.) ost UVatıcan Liturgıucal Renewal Indıa
National Catechetical and Liturgical Centre S Mary S Town) anga-
lore Indıa 19658 9257

Der Leıter des Katechetisch lıturgischen Sekretariats Bangalore veröffent-
licht hier die wichtigsten Dokumente ber die nachkonziliäre Liturgiereform
Indıen 1963—68) Die Suche nach „authentischen indischen Liıturgie CT -
weıst sich bei den vielgestaltigen kulturellen Verhältnissen ubkontinent
als sehr komplexes Unternehmen, un:! doch hängt VO  } der Lösung dieses Pro-
blems die für die indische Kirche wichtige Frage des Zusammenfindens der
TE1I Rıten Gruppen weitgehend ab Die Entwicklungen, dıe
weıteren and dargestellt werden sollen, geben gute Hoffnung

Zürich Felix Plattner S

Amalorpavadass, The Theology of “Indiırect Evangelisatıon
National Catechetical an Liturgical CGentre/Bangalore (St Mary
Town) India 1969 2()

Der Jıtel trıfft nıcht Sanz das Anliegen Der Vortrag des indischen Theologen
enthalt überzeugenden Appell zugunsten ganzheitlichen Miss1ıons-
auffassung, die dıe einse1tıge Betonung des Wortes gegenüber der 'Tat der
Seele gegenüber dem e1b des einzelnen gegenüber der Gesellschait des
Ewigen un: Geistlichen gegenüber dem Zeıitlichen un: Weltlichen zugunsten

wirklich inkarnatorischen Verständnisses des Missıons- und Kirchenauiftra-
SCS uüuberwiındet Dabei gelingt der Appell doppelter Weise Er kann sich auf
das Vatikanische Konzıl bezıehen, das ZU vollen Verständnis christlicher
Botschaft Wort und 'Tat Verkündigung un:! Dienst zurückgerufen hat un!
auf die konkrete Sıtuation t{wa Indiens, die 1iNe sıtuationsgerechte Verwirk-
lıchung des christlichen Auftrags ordert Im Sınne dieses Appells stellt dıe
Unterscheidung VO  w direkter und indirekter Evangelısatıon 106 Herabminderung
der T atmissıon gegenuüber der Wortverkündigung dar Die ZCNUINC ndische
Stimme verdıent Übersetzung breiteren Offentlichkeit hörbar
gemacht werden

Wiıttlaer Hans Waldenfels S]

The Church Grossing Frontiers Essays the nature of IN1ISS1ON,
honour of BENGT SUNDKLER Studia Missionalıa Upsaliensı1a, AXI)
Gleerup/Lund 1969 Auslieferung für Deutschland Vandenhoeck
Ruprecht/Göttingen; 254 P-.;) 39,

his collection of C554 Y5S, ediıted by PETER BEYERHAUS and (lARL HALLEN-
GREUTZ, has een wriıtten tor BENGT SUNDKLER the of hıs sixtieth
birthday Dr SUNDKLER perhaps the most influential liviıng hgure the theld
of m1ss1010gy, havıng made whole SCT1C65 of most notable contrıbutions
wıde varıety of helds, an thıs triıbute VCrIYyY nıtting It Iso really worthy
of ıts PUTrDOSC tor the C554 Yy5S ATC of extremely high standard an they



wide Ng' of theology, h1story, an contemporary problems. The wrıters
include mManYy of the best known Protestant miss1o0logısts Proftfessor (GENSICHEN,
Bishop NEWBIGIN, Bıshop NEILL, JoHN TAYLOR, and INanıy others. It 15 pıty
that the Catholic contrıbution 15 small but ATr at least represented by
JOHANNES BECKMANN who contrıbutes study Dialogue 2th Chinese
RKRelıgıon. ıke Bengt Sundkler hımself thıs book admırably combines
scholarshıp and determinatıon: objective study of mM1SS10Nary history ıth

of OUT continumg call Among the theological contributions that of PETER
BEYERHAUS The Ministry of Grossing Frontiers 15 outstandıng, while NS

number of pleces of Africana of VCIYyY real worth, the extensiıve study of
Doctors AÄJAYı and ÄTYENDELE Wrıting Afrıcan Church History 15 to be
mentı.oned. Bıshop KIBIRA, Bengt Sundkler’s SUCCESSOT ın Buhaya, speaks
movıngly of thıs church today, whıiıle HENRY WEMAN has interesting chapter
U} recent developments 1in African church MUsS1C 1ın both Catholic anı Lutheran
Communlo0ons. partıcularly ımportant contribution 15 the final y 1n the
book, study by ESSLIE NEWBIGIN examınıng afresh the relatıonship between
the call tOo unıty an that to m1ss10n. select three of hı1s remarks to quote an
comment Firstly, he frankly admıiıts that today “these LWO words longer
SCCM tO belong together” 257) Surely such admissıon, comıng from such

Ma should cshake the presupposıitions of the ecumenical movement 86 their
VCIYyY CO an indeed the possıbilıty of such admıssıon helps, think, to
explaın the present uncertaıinty ıIn hich the organısed ecumenical movement
finds itself. Secondly, he 50C5S to claım that the present mM1SS10NAary thinking
of Conservatıve Evangelicals ..  15 much carer to that of the Roman Catholic
Church than ıt 15 to current ecumeniıcal thinking" (p 265) thınk ıt NECECSSATY
to Sa y here that whatever INa Yy have een the Case few 4A5 O, Roman
Catholic m1sS10Nary thinking IS today In WdYy homogeneous. It would be quite
miıistaken to assımiılate ıt to single stream ın current Protestantism. 1f there
AIc approaches closely comparable to that of (CConservative Evangelicals, there
ATC others far INOTE simiılar to that NO characteristic 1n enevan cırcles of the
World Council of Churches. Thirdly, do believe nevertheless that his plea for
.. Judic10us combinatiıon of morphological radıcalısm ıth evangelıcal funda-
mentalısm“ 264) provıdıng the key 86) cCorrect M1SS10Nary strategy
for today, 15 OTIC that should be taken Very ser10usly indeed. The selective
mention of SUOMNLC artıcles, whiıle inevitable, 15 somewhat INV1dı0us for the quality
of the whole book 15 high We must be truly grateful to the edıtors for
producing ıt and tO Dr Sundkler for helpfully havıng sixtieth birthday
{tO Justify the whole thıng. He has for provıded for VCIYyY INany of
example an! inspıratıon ın the fields of evangelısm, of ecumen1sm, of
miıinısterijal traınıng, an of the scientific study of all that attempt. Ihe
volume closes ıth Jengthy bıbliography of his published wrıtings, 218 ıtems
extending from 1933 to 1968 May they extend for Man y INOTC yet

Kıtwe Zambia) Adrıan Hastıngs
Devanandan, Thomas, Ed.) Christian Partıcıpation ın
Nation-Building. Ihe National Christian Council of Indıa/Bangalore
1960:;: 3925 Bestellanschrift Conseil Oecumenique des Eglises, 150,
route de Fernay, Geneve

How Can christians an the christian churches help towards the buildıng of
Secular State an the establıshment of a  a Socialıist pattern of Society in India,



hıch wıth polıitical independence has entered per10d of rapıd polıtical,
eCconNOMmMI1C anı: socıial changes? Such Was the object of the Varıous Study-
Conferences organısed bDy the Instıtute for the Study of Kelıgıon AAan Soctiety.
In 1956 the Study Conference In Bombay recommended three yYCar study
FoOSTaAaMmM the christian understandiıng of anı involvement in the political,
eCONOMIC and socıal development of India The present book 15 the Report
the findings of the Study an it presen(ts the CONSCHNSUS of christian thinking
(excepting that of the Catholic community) certaın crucıal natıonal problems,
an the of christian soc1ı1al wiıitness 1n relatıon 9} them hıs compılatıon,
though necessarıly dated ıth regard O the statıstıcs Aan! SOINC of the problems
raised, anı! though O'  m mMay not 7 fully ıth all the practıcal suggest10ns,
15 of interest VvVen today anı contaıns insiıghts an suggestions still valuable.

Rome Joseph Mattam , 5

Forster, arl (Hrsg.) Das Christentum uUN: dıe Weltreligionen. Echter/
Würzburg 1965; 117 S: 6,20

Die Beıiträge: Das Christentum UN: Adıe Relıgıonen der (Delt VO  - FRIES
15—37), Phiılosophisch-kritische Überlegungen ZUT Qıelheıt der Relıgionen VO  -
SCHLETTE (39—39 Der Islam ın Vergangenheit un Gegenwart VO  - PARET
(71—94 un! Die Lehre des Buddha ın Vergangenheit un Gegenwart VO  e}
LANCZKOWSKI (95—117), sınd auf einer Tagung der Katholischen Akademie in
Bayern Aprıl 1963 gehaltene Referate. 1e] der Tagung WAaäT, „1n das
Verstehen großer nıchtchristlicher Weltreligionen einzuführen und zugleıch den
Weg aufzuzeigen, WIE der Christ diesen Religionen aufgeschlossen begegnen
kann, hne 1n den relıg1ösen Relativismus vertallen“ (FORSTER, Vorwort,
Die TIThemen der Vorträge lassen die umsichtige Planung der Tagung erkennen:
In einem theologischen uUun!: 1n einem philosophischen Reftferat wurden einleitend
dıe allgemeıinen und grundsätzlichen Fragen aufgeworfen, 881 weıteren Referaten
ZWeEI Weltreligionen konkret vorgestellt. Unsere JTheologie der nıchtchrist-
lichen Religionen ıst inzwischen ın vielen Punkten über das AauSSCcWOSCNHNC Referat
VO  =} FRIES hinausgelangt; iragt sıch jedoch, ob sS1€E dabei immer den richtigen
Weg beschritten hat. Seine These, dafß dıe Religion durch die Geschöpflichkeit
des Menschen, durch die uübernatürliche Erhebung und durch den Sundenfall
konstitujert sSC€1 und demnach die gesamte empiırische iırklıichkeit der Religionen
1n kosmische, ethische und LErlösungsreligionen eingeteilt werden musse 23f)
ann den Religionswissenschaftler nıcht überzeugen. Sie dürfte 1m Gegenteıil ein
Beispiel tüur en gründlıch uberholtes theologıisches Denken se1ın, das VO  - einem
theologischen prıor1 aus ein großes Gebiet historischer irklichkeit
klassifizieren un: normıjeren versucht. SCHLETTE stellt methodenkritische
Überlegungen ın den Mittelpunkt. Seine Argumentation ist einfach erfrischend.
Der Aufgabe, den Islam der den Buddhismus in Vergangenheit un: Gegen-
wart 1ın einem kurzen Vortrag darzustellen, dürfte eın Sterblicher gewachsen
sSC1IN. Im Rahmen des Möglichen ist PARETS Aufsatz eın Meısterstück. Die
Vergangenheit wiıird mıiıt der Gegenwart verknüpit und Wiıchtiges gerade auch
über den gegenwartıgen Islam vorgebracht. Bei LANCZKOWSKI vermißt 108028 ıne
Schilderung des gegenwartıgen Buddhismus.

Münster Johannes OÖrmann
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Gheddo, Pıero, P.I.M.E.: l difficıle CammınO dell' Indıa ToDliem11 C

realtä di continente. Massımo/Miılano 1967; 3004 24 D., 1600
Seit der Pastoral-Konstitution des ı88 Vatikanums Gaudıum et Spes un! seıit

der Enzyklıka Pauls ALCE Populorum Progressi0 stehen dıe Probleme der Drıtten
Welt auch 1m Brennpunkt kirchlichen und missionarıschen Interesses. Neben dem
„katholischen” Lateinamerıka ist CS, da das kommunistische China 1SCIHN kon-
kreten Möglichkeiten entzogen bleibt, wıiıederum Indien, das infolge seiner hohen
Bevölkerungszahl un:! seiner besonders gelagerten sozlalen un! wirtschaftlichen
Probleme Aufmerksamkeıt verdıient. Der bekannte Vit versucht, gerade dıese
Probleme ndiens ın populärwissenschaftlicher Korm aufzuzeigen. Es ist daher
eiIn hochaktuelles uch Dem werden 1mM wesentlichen auch Inhalt un! Ausführung
gerecht. Vft 11 e1in möglichst breites Publikum erreichen, CS für Not und
Probleme ndiens interessıieren un! engagıeren, 1im Sınne eines Appells
Uun: nıcht 1Ur eıiner Berichterstattung. Er schreıbt mehr als Journalıst denn als
Wissenschaftler: Konkrete Sıtuationsschilderungen un Beispiele wechseln ın
bunter Folge mıt Überblicken un!: Zahlen, Zusammenfassungen un! grund-
satzlichen Krwagungen. Um den lautenden ext Nüssig gestalten und nıcht
miıt Statistiken un! Zataten belasten, wurde der „wissenschaftliche Apparat”
geschickt in einem umfangreichen Anhang (Zahlen und Statistiken, Auszüge AUSs

Reden un:! Veröffentlichungen führender indischer Politiker, ine bibliographische
Auswahl) untergebracht. Das Buch ıst flüssig un! interessant geschrieben,
ber nıcht immer ganz entsprechend in der Perspektive. S0 wirkt der Beitrag
der katholischen Missionare und der katholischen Kırche überhaupt „vergrößert”,

doch die katholischen Christen aum 1, Prozent der Bevölkerung ausmachen.
Gelegentlich WIT:! sehr VO  - konkreten Siıtuationen un! Beispielen her gefol-
gert, die doch NUur {llustrationen se1in können. Der Übergang Von Ilustration
konkreter Schlußfolgerung ist nıcht immer durch sachliche Darlegung überbrückt.
Irotzdem bleibt das Buch sachlich wertvoll Uun! menschlich anregend.

Rom Johannes Schütte SUD

Hillman, Eugene, C.S.Sp The Uıder Ecumenısm. Anonymous Christian-
1ty and the Church Burns Oates/London 1968; 160

Vfit erganzt und vertieft Gedanken, die schon in The Ghurch As Miıssıon
1965 vorgetragen hat (Bespr.: ZM  z 1969, Das Buch bringt ber auch
Neues. Als erfahrener Missionar, der die Feder tühren weiß, vertritt
„dıe Sache der Heiden“, wählt für seine Untersuchung e1in “pre-Christian
viewpoint” (14) Beachtung verdient die T hese, daß die Neuorientierung uUunNnseTer

Theologie VO missionarischen Wesen der Kirche auszugehen habe un: das
Verhältnis Von Kirche und Welt zuerst 1m Lichte der Heilsfrage der Menschheit

betrachten sel1. Die übersichtliche Abhandlung glıedert sıch in ZzZweı Haupt-
teile The Implications of Anonymous Christianity 19—78); I1 The Signif-

of Historical Christianity 79—158).
Im ersten Hauptteil wiıird die Heıilsirage der Menschheit aufgeworien und. ent-

schieden 1m Sinne er T heorie des „ANONYMCHN Christentums“ beantwortet
(RAHNER, SCHILLEBEECKX, SCHLETTE u. a.) ILLMAN betont die grundsätzliche
Gleichheit aller Menschen hıinsıchtlich der Heilschance un! der Heilsgnade;
einen Vorzug der Christgläubigen bestreitet Jle Menschen, die auf das un1-
versale, meiıst verborgene Heilswirken (Gottes 1n ihrem (sewissen pOosiıt1v ant-
worten, befinden sich auf einem „gemeiınsamen Wege“ ZU gleichen übernatur-



lıchen 1el Kp.) In den nichtchristlichen Religionen sieht er einen Ausdruck
des verborgenen iırkens der göttlıchen Gnade S1€E S1IN! Instrument heilsvermit-
telnder Gnade un zugleich Zeichen der Sunde, wıe dıe biblischen Religionen
(4 Kp.) Die Konzeption des „ANONYINC Christentums“ verlangt ine Neu-
besinnung auftf das Besondere des „historischen Christentums“. Sie erfolgt 1m
zweıten Hauptteıl.

Das Wesen der siıchtbaren Kirche wird mıiıt dem Begriff des „sakramentalen
Symbols”, dem Zentralbegriff der Abhandlung, umschrieben. Ist die gefallene
Schöpfung durch Christus mıt (rott verscöhnt un! ist die Erlangung des Heıls
allen Menschen überall un jederzeit be1 voller Chancengleichheit möglıch,
verbleibt als W esensbestimmung der siıchtbaren Kırche, diese innere Wirklich-
keıt der Erlösung als sakramentales Symbol reprasentieren un! den Völkern

verkünden. Die Sakramentalıtaät der Kirche wird aus der nkarnatıon abgele1-
tet Die sıchtbare Kirche ist dıe sakramental-symbolische Fortsetzung der Inkar-
natıon ın der Geschichte bıs ZUT Parusie, ein eschatologisches Zeichen. Die
Notwendigkeıit der Kırche wırd mıt der inkarnatorischen Struktur der Heıils-
ökonomie begründet: alle Akte der verborgen wirkenden Heıilsgnade S1N! hın-
geordnet auf ihre sozlale und historıische Manıtestation iın der siıchtbaren Kır-
che Da alle Menschen ZU gleichen übernatürlichen Heil berufen SIN! un:!
sıch auf dem gleichen gemeınsamen Wege /AUK ewigen Ziel befinden, erg1ıbt sıch
dıe Frage nach dem Charakter der speziellen Berufung ZUT Gliedschaft 1in der
sıchtbaren Kirche. S1e ıst Erwählung ZU111 explizıten Zeugn1s für dıe universale
verborgene Realıtat der allumtfassenden Erlöserliebe (xottes. Damiıt ist dann auch
das W esen der missionarıschen Aktıivıtat umschrieben. Sie ist als heilsgeschichtliche
Sendung verpflichten: und notwendig, bleibt ber 1n ihrer Zeugnisfunktion auf
die „kleine Herde“”, auf iıne kleine Schar erwählter Zeugen beschränkt. Als
sakramentales Symbol steht die Kirche mıiıt ihrem Zeugnis der Erlösung stell-
vertretend 99  ur dıe Vielen“.

Damıiıt ist der tradıtionellen Missionsauffassung der Abschied gegeben; denn
dıe Kirche ist nach ILLMAN nıcht gesandt, möglichst viele Menschen be-
kehren, „deelen raffen”, sıch auszubreiten und dıe Menschheit verchrist-
liıchen Same sanctification 15 already offered authentically fO all InNenNn. Ihe
world 11 be "more saved’ than ıt 15 rıght NO For Jesus 25 the ord of
all” Ist die Verchristlichung der Welt kein Missionsziel, bereıtet das
alte Problem der Akkommodatiıon eın Kopfzerbrechen mehr. ILLMAN hat keine
Bedenken, polygame Verwandtschaftsordnungen auch in der Kıirche zuzulassen.
Ihre sakramentale Begründung macht iıhm keine Schwierigkeıt: “"bven the
medieval theological developments through hıch marrıage W as recognized
O1NLC of the ‘seven important sacraments’, symbolically representing the relatiıon-
ship between Christ an His Church, would not SCCIIH to be essentially 1N-
compatıble ıth polygamy: tor the Church 15 plural” Aber w1e verhält
sich dıe Sache 1im Falle der Polyandrıe”

PıeT FRANSEN 5 ] urteilt in seinem Vorwort uüuber HILLMANS Bu:  B- ”I ’hıs 15 the
work not only of well-informed theologıan but of ON  (D who speaks to us ıth

clarıty an prophetical tone (9) Das Buch ist klar konzıpiert
un! mıiıt Suggestivkraft geschriıeben. Man wird jedoch fragen mussen, ob iın die-
SCT Prophetie nıcht falsche 'Löne mitklıngen. Die grundlegenden Gedanken
sınd keineswegs originell; S1e werden VO  - anderen uSSgEWOSCNCI vorgetragen.
Radikalität und Vergröberung werden subtilen theologischen Sachverhalten sel-
ten gerecht. Die Lehre VO allgemeınen Heıilswillen (Gottes gehört /AHE festen
Bestand der ITradıition. Nur War INd:  . mıiıt Globalurteilen uber die konkrete
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Heilssituation der Nichtchristen vorsichtiger. Neben dem verborgenen Wiırken
der (Grnade in den „ d Christen“ gıbt das offenkundige heilsgeschicht-
lıche Handeln Gottes. Beifragt 198028  - die HI Schrift, stellen sıch dıe Heilsökonomie
Gottes un: die Heıilssıtuation der Menschheit doch ohl anders dar Die Mensch-
werdung Gottes, Jesu Suhnetod tüur dıe Menschheit, seine Auferstehung SINd der
Inhalt des urchristliıchen Kerygmas, das mıiıt der Aufforderung ZU Glaubens-
gehorsam grundsätzlıch allen Menschen verkündet werden soll n Namen
Chrıisti 911 allen Völkern uße PE Bekehrung, LETÄVOLC) und Vergebung
der Sunden gepredigt werden.“ Davon sind die Apostel Zeugen (Lk 9 Es
geht Iso diıe Konfrontation der Menschheit mıiıt dem menschgewordenen Gott,
der 1in sıch schon das höchste Heilsgut, das „ewıge Leben“ darstellt, geht
Bekehrung, Entscheidung, Glaubensgehorsam, das unendlich beglückende
Leben ın Christus und die Gemeinschaft mıiıt dem Vater, dem Sohne und den
Brudern (3 11f) Das Kerygma VO Christus, dem Gekreuzigten, und die echt-
fertigung Aaus Glauben sınd das heilsgeschichtlich authentische Heilsangebot
Gottes die Menschheit. Das ist mehr und etwas anderes als sakramentale
Symbolik 1mM Sinne HILLMANS, mehr un! etwas anderes als das stellvertretende
Zeugnis der Kıirche, dafß Gott auch 1ın den „ d  1 Christen“ in verborgener
Weise das Heil wirkt (sanz abgesehen davon, daß Menschen, die VO  =) Christus
nıchts WI1ssen, auch das trostvolle Zeugn1s der Kırche nıcht ZU Kenntnis nehmen
können. Natürlich ist dıe Kıirche auch das leibhaftige Zeugnis der allumfassenden
Erlöserliebe Gottes, ber nıcht LLUT 1m Sınne des „sakramentalen Symbols”, SO11-
dern auch der erlösenden Krisis, dıe s1e kraft iıhrer dSendung überall und jeder-
eıt bewirken soll Sie hat der Menschheit ihre Frohe Botschaft, welche dıe Aut-
forderung ZU (Glauben einschliefßßt, auszurıichten, und S1C dart S1C keinem Men-
schen vorenthalten: das ist die Unruhe 1mM Uhrwerk dieser Institution. Paulus
sagt: Carıtas Christi urget NO  Z

Die J hese, dafß das verborgene Gnadenwirken Gottes auch 1n den nıichtchrist-
lichen Religionen iıhren Ausdruck finde und diese deshalb als legıtıme Heilswege

betrachten seıen, wird ZWAar VO  - vielen Theologen vertreten, S1E dürifte ber
eın Trugschlufß se1N. Der Beweis AUS$S der Schrift ist noch nıcht erbracht, dıe
KReligionsgeschichte aum bemuht. Es ist schwer vorstellbar, da dıe zahlreichen
Numina, die sıch selbst und dem Gott der Bibel ZU eıl radıkal wiıdersprechen,
legıtime, das Heil vermittelnde Goötter se1n sollen. Spricht Gott mıt vielen
Zungen? Bedartf der Hılfe remder Götter, WCNN die Menschen TOLZ ihrer
Irrungen erlösen will? Die große anthropologiısche Bedeutung der Religionen
soll damiıt nıcht bestritten werden, ohl iıhre theologische Qualifikation als
Heilswege. Sınd dıe Implikationen des „qd.  n Christentums“ bei ILLMAN
Iragwürdig, auch die Konsequenzen. Irotzdem ist seine Kritik vıelen
tradıtionellen Auffassungen beachtenswert. Die theologıische Neuorientierung ın
der Missionswissenschaft ist jedoch noch nıcht erfolgt.

Münster Johannes Oörmann

Hofinger, Johannes, 5. J. 1n collaboration wıth Buckley, Francıs I 5. J
he o0d News an ats Proclamatıon. Universıity of Notre Dame Press/
Notre Dame, ndiana 19658; 354

Zur Auflage schrieb HEODOR FILTHAUT (ZMR 1960, 311f „Dieses
Werk ıst gespeist AUS den besten Kräften der lıturgischen und katechetischen
Erneuerung uUuNseTEeTr eıt Wenn die katechetische Unterweisung in den Mis-
s1ıonen sich VO  } iıhm inspirıeren läßt, ist S1e auf dem siıcheren Weg einer echten



Erneuerung.” Eine Auflage erschien 1962. Die NEuU vorgelegte Auflage
tragt einen Tıtel, der durch einen Untertitel verdeutlicht wıird “Post-
Vatıcan I1 Edition of The Art of Teaching Chrıstian Doctrine”. Dazu schreibt
Vf. in einem Vorwort: ‘”C his NC thırd edition clearly reflects the impact
of Vatıcan I1 catechetics. It W ads NCCESSALY to rethink, reorganıze, anı
consıderably expand art 1wo of prevı1o0us editions. The basıc princıiples
remaıned intact; theır expression and amplification ın the lıght of the Council

entrusted tOo collaborator, Father Francis Buckley, SI of the Universıity
of San Francisco. He Iso helped introduce the teachıngs of the Councıl
throughout the rest of the book Besides the maJor concılıar constitutions, the
decrees On the Bıshop's Pastoral ÖOffice, On the Apostolate of the Laity, On the
Church’s Miıssıonary Actıvıty, an to SOMEC extent the Declaration Christian
Education, WEeTC discussed an applıed to catechetics Dy the International Study
Weeks ot Bangkok, Katıgondo, an: Manıila in 1962, 1964, and 1967 Much of the
thinkıng of these STOUDS 15 reflected in NC chapter hıch has een added to
art ÖOne, "Ihe Impact of the Missions Catechetics’, ell ın SOIMNC
selectıons from theır conclusions, hıch ave een added to the appendix.
The Decree Priestly Formation made ıt possible for to mit chapter
the role of kerygmatic theology in priestly formation, which had appeared in
prevı0us editions. hat battle has O een WwWon

unster WDerner Prombper

Hofinger, Johannes, 5. J Sheridan, erence I 5. J. The Medellin
Pabpers. Selection from the Proceedings of the Sixth International Study
Week Catechetics held AF Medellin, Colombia., August 11—17,; 068
ast Asıan Pastoral Institute/Manıla (P.O Box 1969:;: D

Eın in Salamanca iın spanıscher Sprache erschienener Referatband der Sechsten
Internationalen Katechetischen Studienwoche wurde bereıts vorgestellt (ZMR
1970, 219f Es ıst begrüßen, dafß der verdiente Inıtıator un! Veranstalter dıe-
SCT Studienwochen, JOHANNES HOFINGER, NUu: uch iıne englısche Ausgabe der
Papers besorgt hat. Der Untertitel besagt schon, da sıch ıne Auslese
handelt. Die lateinamerikaniısche Problematik kommt etwas wenıger ZU Aus-
druck Obwohl der 'Titel der englıschen Ausgabe auch Lateinamerika erinnert,
klıngt der Titel der spanischen Ausgabe doch programmatischer: Gatequesis
promocıön humana. Wer den Untertitel der englischen Ausgabe nıcht kennt, denkt
unwillkürlich die Referate der Zweıten Allgemeinen Lateinamerikanischen
Bıschofskonferenz, die etwas spater auch in Medellin getagt hat. Die anläßlich
der Besprechung der spanıschen Ausgabe 1m Wortlaut angeführten brisanten
Konklusionen eiıner lateinamerikanıschen Arbeıitsgruppe sucht 188003  - ın der CNE=-
lıschen Selectıon vergebens.

Münster (VDerner Promper

Katholisches Missionsjahrbuch der Schweiz 37 Schweizerischer
Katholischer Missionsrat, Postfach 50, Frıbourg, 124

Die Sıebhte Freiburger Woche für Fragen der Weltkırche (Juli behandelte
das IThema Miıssıon UNı Okumene. Neben den katholischen Referenten ( WALBERT
BÜHLMANN, Ivo AÄUF DER MAUR, ERICH (IAMENZIND u. a.) kamen auch hervor-
ragende Vertreter der Okumene (PETER BEYERHAUS, FRITZ RAAFLAUB) Wort
Das VOoO  $ Camenzind 1im Anschlufß diese Studienwoche gestaltete ahrbuch
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„möchte die beglückende Begegnung zwischen evangelischen und katholischen
eilnehmern weıtertragen”. Obwohl Literatur ZU 'Thema Miıssıon UN:
Okumene nıcht mangelt, erhellt das Jahrbuch dıe Problematik iın eiıner gylücklichen
informativen Zusammenschau (1—107) Da die Veröffentlichung als Jahresgabe
tür weıte Verbreitung bestimmt ıst, ware ein Verzeichnis weiterführender Litera-
tur wuünschenswert SCWCESCNH. Die etzten Seiten biıeten die üblıchen Informa-
tiıonen und Überblicke Z mı1ssionarıschen Bemüuühen der Schweiz. Die Zwei-
sprachıgkeit wurde aufgegeben. Ob ine Iranzösische Parallelausgabe erscheint,
erfäahrt 198023  w nıcht Der Schweizerıische Katholısche Akademische Missıonsbund,
der Begründer des ahrbuches vgl ZMR 1966, 115), zeichnet nıcht mehr als
Mitherausgeber.

Münster Werner Promper

Kuhl, Josef, SV  - Die Jendung Jesu UN) der Kırche nach dem Johannes-
Evangeliıum Studia Instituti Missiologici 5. V 11) Steyler Verl./
St Augustin 1967; 249 D 24 ‚—

Die aus einer Dissertation erwachsene Arbeit VO  e KUHL blickt zurück: AaAus

„missionstheologischem Interesse“ versucht s1e begreifen, Was dem
Christen Aaus und 1n der Nachfolge des Herrn Sendung A bedeuten hat Aus-
gehend VO  w der Sendungsidee des Alten Testamentes, W1€E S1e sıch 1mM biblischen
WI1IeE außerbiblischen Zeugnis manıfestiert, umreißt VE auch die (Gesandten-
vorstellung der gnostischen Schriften und erhalt einen klar umschriebenen
Horizont der Wirksamkeit jener Idee, der 1m Johannesevangelium, das sıch
ja Sanz in diesem Horizont als seiner Umwelt sıtulert, NU:  w} 1MmM einzelnen nach-
geht: Nach Abklärung einıger terminologischer Vorfragen wiıird zunächst die
Sendung Jesu selber herausgearbeitet. Jesus ist zunächst der „Gesandte schlecht-
hıin“, der dem Waıllen des Vaters voll entspricht (bis ZUIN Kreuzestod un:! gerade
durch diesen |106—122[) So bringt dem Menschen nıcht NUr Leben, Heil
und Gottesoffenbarung, sondern ıst Heıl, Krlösung un Offenbarung Wer
mich sıeht, sıcht den Vater. Gerade darın unterscheidet sich Jesu Sendung TOLZ
geEWI1SSEr Gemeinsamkeiten ın der Begriffs- und Vorstellungswelt (Heimholung
der Menschen, Kenntnis des (+öttlichen Gnosis| USW.) deutlich VO  w} der
Ginosis un! steht 1n dem langsam durch die Jahrhunderte wachsenden Ver-
staändnıiıs des als Führer ZU Heıl (vgl 52—230).

Diese Sendung beschränkt sıch zudem nıcht auf den eigentlichen Gesandten,
sondern verlängert sıch 1n der Geschichte, die ZUTr eigentlichen Heılsgeschichte
wiırd, ın den Jüngern un! über diese ın der Kirche, die beide unter dem VOIN
erhöhten Herrn gesandten Pneuma stehen. Dabei wel Johannes, da dieser
Geist-Auftrag alle Christen angeht un: verpflichtet, ber trotzdem kennt auch
dıe besonderen Verpflichtungen des Amtes VvVon Jünger un! Apostel
im vierten Evangelıum ıst Sendung nıcht ıne diffuse pneumatische Angelegen-
heit, sondern S1e weıst deutlich auf dıe Strukturen einer kirchlichen UOrganisa-
tıon hin 1e1 und Bereich dieser dendung ist der Kosmos, ıhr weck ist dıe
Vermittlung des Lebens durch das Zeugnis für die Wahrheit (d.h für jenen,
der VO  } sıch SCH konnte, Er se1 Wesg, Wahrheit un! Leben) un! durch „Aus-
gießung des „lebendigen Wassers“, des Geistes 1m Verkünden des Wortes un!
1m Heilszeichen des Sakramentes. Aus der nach der Zerstörung des Tempelserfolgten Irennung der Jungen Christenheit VO:  i der Synagoge, ın welcher dıe
„Juden als jene die das Heilsangebot ablehnen den Repräsentanten des —-

gläubigen Kosmos werden } erwachst dem Johannesevangelium die aus-
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drückliche Betonung der Heilsberufung der Heiden un: damit der direkte Ruf
ZUX Missıon (Es versteht sıch Von selbst, daß daraus eın Antisemitismus ab-
gelesen werden ar KUHL verweıst ın einem eigenen kleinen Abschnitt
auf dıe mı1ssıonstheologischen Konsequenzen dieser Tatsache und betont (226f)
dafß der Missionar ın einem unversalen Dienstwillen un darın ın einer vollen
Diıalogsoffenheıit sich stets als Werkzeug Christi des „absoluten Miıssionars”
verstehen habe und WI1E die Kirche, die echt un 1mM 1INnn ihres Gründers
Mission treıbt, immer sıch bewußt bleiben muß, daß S1e besonders In diıeser Mis-
S10N unter dem Kreuz steht in einer Selbsthingabe, aus der allein das Leben
erwächst. Gute Dokumentation in Bıbliographie un! Anmerkungen, saubere
Register und ıne klare Unterteilung des Stoffes machen dieses Buch einem
wiıssenschaitlıch beispielhaften Werk, dessen Wert sıch jedoch nıcht autf solche
Wissenschaftlichkeit beschränkt, sondern sıch auf das Leben des einzelnen hri-
sten un: der 1r ausdehnt, ıne Qualität, die leiıder nıcht immer selbstver-
standlıch ıst.

Luzern Franz Furger

Nuscheler, Franz/Zwielelhofer, Hans, SJ (Hrsg.) Christliche Revolutzion?
Kırche un Dritte Welt, 2} Pesch-Haus/Mannheim 1970; 116 S.,
4,80

Ce volume contient quelques documents deja publıes, ma1s d’acces ditfi-
cıle, quı rapportent christianısme dans la revolution selon la perspective
latıno-americaine. Ge SONt: l’article du JAIME SNOECK dans Goncılıum 1966;
V’article de ONZALO ÄRROYO dans Mensaje 1965, SUT la violence instıtution-
nalısee; V’editorial de Mensaje 1968, SUT les reformes revolutioennaıres, et quel-
QUCS textes de ('AMILO TORRES. On 110 US ffre de plus quelques contributions
orıginales SUTr la theologie de la revolution problematique (PETER
WYCHODIL S ]) et SUr la violence (Hans Z WIEFELHOFER et VALENTIN ÄRENAS
AMIGÖ). Enfin ftrouvera Aaussı dans cet opuscule le document de ravaıl de la
CGonference chretienne DOUT Ia paıx de Soha 1966 Au moment Ou la theologie
de la revolution entre dans l’actualıte, CCS documents seront bienvenus. On
rejoulıra de quc le public de langue allemande so1t mı1ıse Courant de quı1

publie dans le monde latıno-americaiın.
Recife (Bresil) Joseph Comblın

Ortega, Benjamin: Kepertori0 para el estudıo0 de las ıglesias la SOCLE-
dad de Amierica Latına (1960—1969). Colaboraciön especıal de (CARLOS
CONDAMINES. Prefacio de IvÄN ILLICH Cuaderno, 52) Centro
Intercultural de Documentacion, Apartado 479, (luernavaca (Mexico)
1970; 208

Die Geschichte der Missıon un! der Kirchen Lateinamerikas hat VvVon jeher
ın der Missionswissenschaft einen vorrangıgen Platz eingenommen un: mehr
Veröffentlichungen als ırgendeın anderer Grofßraum Anlaß gegeben. In keiner
anderen Region harren noch zahlreiche Archivalien der Erschließung un! der
Veröffentlichung. Da die Missionıerung durch die Vertreibung der Jesuiten 1mM

Jh un die nachfolgenden Ereignisse des J jäah unterbrochen wurde, ist
dıe KEvangelisierung des amerikanischen Sudkontinents bıs heute unvollendet ge-
blieben. So wird das STELSs wachsende Schrifttum VO  m} sämtlichen Missions-



bibliogfaphen weıter miıterhoben. Erwähnt se]len 1n dieser Hinsicht NUur die
1967 —658 erschienenen Bande (für den Zeıtraum 1910—60) der
Bıblıotheca Mıssıonum vgl die Besprechung: ZM  7 |1969| 243—9244)
SOWI1Ee die Bıblıografia M1LSSLONATLA vgl die kritische Besprechung: ZM  z 1969,
295f, auf dıe die Herausgeber leider durch Verweigerung weıterer Rezensions-
exemplare un: Auslassung der ın der ZM  7 veröffentlichten Literaturberichte
reaglerten). Allen subtilen kanonistisch-jurisdiktionellen Gebietsunterscheidungen
und müßigen theoretischen Formuliıerungen des Missionsbegriffs /ä88 Irotz nımmt
dıe gegenwartıge Sıtuation der Kirchen 1im ameriıkanischen Suüudkontinent ın For-
schung und Lehre aller missiologıschen Fakultäten einen hervorragenden Platz
e1in, Was AUus der aum mehr überschaubaren Jlut der Veröffentlichungen SOWI1e
AUus dem STELS zunehmenden Interesse für Lehrveranstaltungen 1n dieser Rıchtung
(weit VOT Asıen un! Afrıka) deutlich erhellt.

So kommt das .ben erschienene Repertori0 des außerordentlich dynamischen
Direktors der Bibliothek des einem echten edürfnis entgegen. Die
Arbeitskrait un:! Leistungsfähigkeit des gelehrten jungen Mexikaners, der sich
auf Anregung VO  $ IVAN ILLICH modernster Methoden und Hiltsmittel bedient,
sefifzen jeden Besucher 1n Erstaunen. Jedesmal,;, wWCNn 119  w die 1DOC-Bibliothek
wieder betritt, se1 auch NUur nach wenıgen Monaten, macht INa  -} NECUC Ent-
deckungen. Dieses Gentro Intercultural de Documentacıon ıst ohl aum mıt
einer anderen, auf die gleiche 'IThematik spezialisierten Bibliothek vergleichbar.
Das vorgelegte Repertori0 umfalst {i{wa 3000 Titel, die Prozent AUS dem
CIDOC-Archiv erhoben wurden. RTEGAS Veröffentlichung bıldet nunmehr die
Grundlage für jedes ser10se Studium der Siıtuation der Kirchen 1n der lateın-
amerikanıschen Gesellschaft während der verflossenen Dekade.

Münster Werner Promper

Panikkar, aymondo: Offenbarung UN: Verkündıgung. ndische Briefe.
Herder/Freiburg 1967, 132

PANIKKAR hat 1n Deutschland studiert, un: seine Art denken ist auch VO  -
dorther beeinflußt. In all seinen Veröffentlichungen geht wesentliche Pro-
bleme Auch dıe Anlıegen dieses Buches sind wesentliche Anlıegen der Kirche
1ın Indien. In siebzehn (z stark überarbeiteten) Briefen dıe meısten
Priester gerıichtet werden akute Probleme diskutiert. Der Untertitel
Indısche Briefe müßte etwas korrigiert werden. Es sind Briefe, die in ndien
geschrieben wurden. Es sınd Briefe, WI1IeE S1e ohl aum ein indischer Christ
schreiben wüurde. Geist, 1on un!: Inhalt der Briefe sind europaiısch. Darum
werden S1Ce 1n Europa gut verstanden. Keiner der Briefe wurde ursprünglıch
1n einer indischen Sprache geschrieben. Keine der darın beschriebenen Diskussio0-
NnCN wurde in einer indischen Sprache geführt. Das schränkt den Aussagewert
stark e1IN. Nur twa ZzZwWeEe1 Prozent der Inder können siıch 1n englischer Sprache
ausdrücken. Die Sıcht der Kirche in den Briefen ist wiederum dıe Sıcht eines
Christen, dessen (Gewissen 1m Westen gescharit wurde. Der durchschnittliche 1N-
dische Christ Bruder, Schwester, Priester, Bischof wird das, W as als
Holzweg bloßstellt, als die eigentliche dendung der Kırche betrachten. Wenn IMa
eınes VO  } der Kirche in Indiıen SCH kann, dann dieses, daß INa immer mehr
Institutionen will, immer ausschließlicher die Aufgabe der Kırche 1n die Wohl-
fahrts- un: Sozialarbeit verlegt, immer wenıger VO  w} dem wiıssen will, W as
als den Hauptzweck der Kirche herausstellt Uun! worın ich ıhm vollkommen recht
gebe. Was wollen indische Christen, Priester der Bischöfe, WEeEeNnNn S1e Briefe nach



Europa schreiben der selbst dorthin gehen? Das Klischee VO spiritualistischen
Indien ist 19108 doch schon etitwas Ars abgenutzt. Der durchschnittliche ndische
Mensch, auch der durchschnittliche indısche Christ, Priester und Bischof ist sehr
praktısch un! realıstısch. Wır mussen unl damıt abfinden. Die europäischen
Priester und Missıionare, die seiıne Briefe richtet, leiden unier der In-
stıtutionalısıerung der Kirche, unter dem Apparat un den uüberkommenen Eın-
richtungen, die alle Kraft un! eıt VOM eigentlichen Apostolat wegnehmen. Sie
können nıchts daran andern. Es fehlen die Briefe die, die die Verantwortung
für das System der gegenwartıgen Kircheneinrichtungen ın Indiıen tragen. Es
fehlen dıe Briefe dıe, welche dıe 1n den Briefen krıtisierten Ordensgesellschaf-
ten beriefen, konkrete Institutionen Sanz bestimmten Plätzen, die SAanzZ
bestimmte Summen kosten, aufzumachen. Es fehlen VOT allem Briefe den
durchschnittlichen Hindu, den INa  w} 1in Indien trifft den jungen Hındu, der
nıchts mehr VOoO  - Religion wıissen will; den fanatıschen Hindu, der nıchts VO  -

Diıalog wıssen will; den wirklich reifen un:! tiefen Hındu, der mehr VO
Hinduismus weiß als ein Paar allgemeine Phrasen über Advaıta und Gleichheit
aller Reigionen. Eıs fehen auch Briefe Christen, die VO  w Hindus verfogt
werden, Briefe Christen, diıe weder Mystiker noch Philosophen noch 1 heolo-
SCH sınd, sondern konkrete Schwierigkeiten 1in iıhrem Leben haben

Dies coll genugen, WaINCH, den VON den Briefen gesteckten Rahmen
fur das N und wirkliche Indıen VO  - heute halten. Man annn verschie-
dener Meinung sein in der Frage, ob INa seıine eigenen Briefe, dıe 190028 als
persönlıche Mıtteilungen Freunde schickte, nach ehn Jahren der Offentlich-
keit zugänglich machen sollte. Wenn schon eın 'IThema 1n Form VO  w Briefen
behandelt werden soll, dann ware ohl besser, hingierte Briefe schreiben.
ÖOder, WCNN echte Briefe se1ın mussen, en mehr abgerundetes ıld bıeten.
Irotz aller escheidenen Bemerkungen 1m Vorwort werden viele dıe Indiıschen
Briefe als Manıifest des ındıschen Christentums die mıssıonarısch-apologe-
tısche Haltung 1m Sınne der bısherigen europärsch-christlichen Überlieferung
benützen, W1e schon der ext auf dem Umschlag versucht. Das dn  ware sicher
talsch. selber bezeichnet die Briefe als ‚Bruchstücke se1nes Lebens ın Indien‘,
dıe NUur ‚widerstrebend‘ veröffentliche. Be1 aller Anerkennung der Substanz,
die in manchen der Briefe finden ist, annn ich doch DUr ‚wiıderstrebend’ das
Buch empfehlen, weil LU ‚Bruchstücke‘ der wirklıchen Fragen g1bt, die
ın Indien geht.

Klaus KlostermazerWinnipeg

Pavese, Francesco, IM Interrogatuur del Postconcılıo sulle Missı0n2.
Schema pCTI stud1., conferenze incontrı1. Edizion1ı Mission1 Consolata/
Torino (Corso Ferruccı1, 14) 1968; P-, 200,—

Die Consolata-Missionare haben mıt ıhren Reihen Mıcrosussıdı2 iıne be-
achtenswerte Inıtiatıve ergriffen. Das vorliegende eit greift Probleme auf, die
sıch der Missionswissenschafit 1ın der nachkonziliaren eıt stellen. Dadurch sol-
len dıe Ergebnisse des Vaticanum {{ nıcht angezweifelt werden: s1e werden
ber auch nıcht als etiwas Endgültiges hingenommen, sondern her als ein
legıtimer Anstoß betrachtet, die verschiedenen Probleme in ihrer Je
Situation durchdenken. VE hat gewagt, heiße Eisen anzupacken. Angesiıchts
der Ihese VO  e} der allgemeınen Missionspflicht des Gottesvolkes iragt nach
der besonderen Berufung des Missıonars „auf Lebzeit“ und, ob und WI1e sS1e
sıch VO  w} einem befristeten Missionseinsatz unterscheidet 7—22); gibt



überlegen, ob und W1€e die missionariısche Verantwortung der Teilkirche Uun!
der Missionsıinstitute mıteinander vereinbart werden können (23—37 Kr kon-
irontiert den Leser mıiıt den erregenden Fragen nach den Werten der nıcht-
christlichen Religionen und der Notwendigkeit der Bekehrung 9—57); fragt
nach der Abgrenzung VO  w Missıionstätigkeıit un Entwicklungshilfe (59—69) nach
der Vereinbarkeit VO  w} missionarischer Anpassung un! allgemeinverbindlichem
Kirchenrecht (71—883). V{1. 508 keine fertigen ntworten vorlegen; SEeLiz
Fragezeichen, ZU) Nachdenken AaNZUFCSCH un! eın Gespräch ın Arbeits-
kreisen 1N Gang bringen. Man wıird oft anderer Meinung se1n als CI'; manches
Problem ist nıcht scharf genug anvısıert un theologisch nıcht tief aAaUu>Ss-

gelotet. Aber zweifelsohne macht Probleme sıchtbar, die nıcht NUr den
Missıonar un! die Missionswissenschaft beschäftigen sollten, sondern jeden,
der den missionarıschen Auftrag des Christen ernst nımmt. Glazık

Samartha, Stanlay Hindus UVOor dem unıversalen G hristus. Beıtrage
einer Christologie ın Indien The Hındu Response LO the Unbound

Christ. Towards Christology in India| Ev. Verlagswerk/Stuttgart 1970;
213 5 28,—

Die grundlegende Frage dieses Buches lautet: „Was bedeutet C5, 1in dieser eıt
1ın Indien Jesus Christus als Herrn und Erlöser bezeugen?” Vft gıbt
zunaäachst mehreren markanten Gestalten des modernen Indien das Wort Der
Reihe nach sprechen ul VO  - ihrem Christuserlebnis Raja Ram Mohan Roy,
Srı Ramakrishna un: se1ıne Jünger Viıvyvekananda und Akhilananda, Mahatma
Gandhi un: Radhakrıshnan 34—118) Sıe alle vertreten Iso den Hindu-
Hörer, der bereits irgendwie Christus begegnete un!: ıhm auch ine hoch-
schätzende Antwort gab Diese wırd VO V1 kritisch, ber mıt außerordentlich
reiner Ehrlichkeit analysıert. Er 111 miıt „Antwort hne Hıngabe” offenbar die
Tatsache bezeichnen, da S1C ausnahmslos als Hindus Christus sahen und als
Hindus die christlichen Schriften interpretierten. Von daher gesehen wiırd dem
Leser nıcht recht klar, worın sich Subba Rao un selıne Bewegung 126—131
von den andern Beıispielen unterscheiden soll Andrerseıts hatte INan vielleicht
1ne deutlichere Abgrenzung jener erwartel, die ihre Christushingabe ınnerhalb
der Kirche vollziehen. SAMARTHA ist sıch namlich der tiefgreifenden Unter-
schiede zwischen den relig1ösen Gemeinschaliften ın Indien durchaus bewußt un
meınt ın AauUSsSCWOSCHCI Beurteilung der Lage: „Bis sıeht gerade AauS, als ob
gegenwartıg nıcht so sehr nötıg ware, dıe AÄAhnlıchkeiten zwischen den elı-
gıonen betonen als vielmehr die Besonderheıit eıner jeden verstehen 104
Die Beiträge einer Ghristologıe 2n Indıen (Es wurde nıcht einem ag-
wort W1e „indischer Christologie” gegriffen!) wurden iın ihrer ersten Form
United Theologica. Gollege (Bangalore) vorgeiragen. Die Studenten wurden
sıcher ZU Nachdenken aufgefordert. Denn gl aufgeworfenen Fragen fehlt
wahrhaftig nıcht Vor allem ber mußten S1€ sich verpälichtet fühlen, selbst
weıter den Ideen ıhrer Hindubrüder nachzugehen. Ob die Verkündigung Christi
sıch 1n Indien schließlich 1m Feld der sıcher weıtverbreiteten Advaita-Lehren
bewegen wiırd, W1€e Vf annımmt, mas ıne offene Frage bleiben. Wiıchtig ist
un! selbst gıbt dafür e1in prächtiges Beispiel, daß indische Theologen uDer-
haupt ständig 1m Kontakt mit der Hinduwelt leben. Sie werden dann VO  } selbst
wahrnehmen, die Christologie 1n Indien ihre Akzente sefzen hat. Und
der abendländische Christ? Er könnte vielleicht meınen, das Buch richte sıch
kaum ih; Um solch einem Mißverständnis vorzubeugen, schrieb rof.



HOorsT BÜREKLE ZUTr deutschen Ausgabe eın kurzes Vorwort. Kann nıcht jeder
Christ, gerade auf nicht-christlichem Hıntergrund, seinen Glauben NCUu ent-
decken?

Parıs Hubert Hänggı \}

RELIGIONSWISSENSCHAFT UND VO  DE

Gigon, lof Die antıke Kultur UN: das Chrıistentum. Verlag Mohn/Gü-
tersloh 1966; 1581 S brosch 19,80

Antike Kultur un!: Christentum: Seit der eıt des Humanısmus ist wohl kaum
eın Gegenstand häulhger behandelt worden, sSe1 als besonderes Ihema, se1l

iınnerhalb eines anderen, un: aum ine Frage hat entgegengeseizte Ant-
worten gefunden. Das AUS der Renaissance stammende Wort VO. mönchischen
un! priesterlichen Zelotismus, der nach dem Sieg des Christentums viele
Denkmaäaler antıker Laiteratur un Kunst vernichtet habe, ist ebensowen1g VCI-

stummt wıe das Verdammungsurteil über das ausgehende antıke He1iıdentum als
ine durch un durch verderbte Welt So ist 1Ur begrüßen, dafß das Ver-
Jagshaus Gerd Mobhn dıeses Buch herausgebracht hat, das fuüur eıinen weiıteren
Leserkreıs geschrıeben ist, bei aller wissenschaftlıchen Genauigkeit den Laien
miıt dem Gegenstand vertraut macht un! auch dem Fachmann em1ges SCH
hat. LOF GIGON, Ordinarius klass Philologie in Bern, ist 1ın achkreisen
durch zahlreiche Veröffentlichungen bekannt, darüber hınaus durch Darstellungen,
die sıch einen weıteren Leserkreis wenden. Wiıchtig ZU Verständnıis se1nes
Buches sınd wel Voraussetzungen, die seiner n Darstellung zugrunde
legt. Dıiıe erste lautet: Nıcht dıe Mehrheiten sind C5S, die dıe geschichtlichen
Leistungen zustandebringen, sondern STEIS NUr Minderheiten, die bereıt sınd,
für ihre Idee Opfter, WEeCNnN nötıg auch das Leben bringen, und die fahıg SIN
iıhre Gedanken 1ın Wort und Schrift verteidigen un: für S1e werben.
Mıt Nachdruck stellt darum NI heraus, daß das Christentum schon früh bewußt
„sıch ZU geistigen Eroberung jener chichten der antıken Gesellschaft ent-
schlossen hat, die die Kultur bewahrten un! dıe Geschichte machten“. Wohl
achtet sub specıe aeterniıtatıs den kindlichen Glauben un! dıe christliche
Hoffnung der kleinen, miıt eiıd beladenen Leute Die geschichtliche Krait des
Christentums ber se1 geiragen SEWESCH VO:  $ dem Wıllen „den Gebildeten ıne
christliche Bıldung und den Philosophen 1ne christliche Theologie geben”.
Daher schon 1mM Jahrh ein (Clemens VO:  \ Alexandrıen und unter den Late1i-
NEeETIN eın Jertullıan, darum früuh die Auseinandersetzung mıiıt dem Plato-
Nnısmus. Die zweıte Voraussetzung: Der Religionshistoriker ist 1im Gegensatz ZU:
Naturforscher der Vorentscheidung CZWUNSCH, ob CS überhaupt einen Be-
reich des Göttlichen g1ibt Sagt neın, WITL für ıh; dıe Relıgıion nıcht mehr
sein als der Zustand der geistigen Unmündigkeıt, WI1IeE sich beı „den kleinen
Leuten un:! primıtıven Völkern“ findet; die Theologıe ist NUr nıchtige Spielere1.
Wer ber das Göttliche als Wirklichkeit uffaßt, der WIT'! dıe Gewichte Sanz
anders verteılen. Daß Vf. dıe letztere Auffassung für die sachgerechtere hält,
zeıgt sich 1n der weıteren Darstellung. Der grundlegenden Einleitung folgt ine
Reihe längerer der küurzerer Kapıtel, 1ın denen die politische un! geistige Welt
dargestellt wird, die das Christentum be1 seiıner Missionıerung vorfand.

In den beıden Kapiteln uber die eidnischen Relıgionen WIT: der Leser
vertraut gemacht miıt dem Problem, das sich dem Christentum als der einzıgen

57



aller antıken Religionen durch den offiziellen Kaiserkult auftat, dessen strikte
Verweigerung dann die Verfolgungen auslöste. Aus des Verfassers These Vonxn
der überragenden Minderheit, auf dıe dem Christentum ankommen mußte,
wıird dıe T atsache erklärt, dıe christlichen Schrittsteller dıe laängst abge-
storbene „klassische“ Relıgion sehr bekampfen un!: verhältnismäßig wen1g
VO  - den lebendigen Kulten der kleinen Leute berichten: Jene bedeutete der
geistigen Auslese jener eıt eın Stück ehrwürdiger Vergangenheıt, das
das Christentum verteidigen galt. In der Darstellung der antıken Mysterien-
relıg10nen wiırd miıt echt davor gewarnt, ıhre Rolle für das Christentum
überschätzen, WIE iın der Forschung lange geschehen ist un:! noch geschieht.

Die einzıgen wirklich gefährliıchen Gegenangriffe der antıken Kultur sind,
w1e Vt betont, VO Platonismus dUuS  SC Als seine Vertreter erscheinen
Kelsos, Porphyrios und Julıan. Der Inhalt ihrer umfangreichen antichristlichen
Schriften, der ZU: größten eıl AUS christlichen Gegenschriften rekonstruijert
werden muß, ıst eingehend wiedergegeben. In solcher Ausführlichkeit WIT: INnan
das aum 1ın einem Buch inden, das sıch einen weıteren eserkreıs wendet.
Dasselbe möchte 1909028  - SCH der Inhaltswiedergabe VO  - ÄUGUSTINUS’ (1v2itas
De:, dıe als „dıe abschließende Replik des Christentums“ die heidnische
Polemik das Schlußkapitel des geschichtlichen Teıles bıldet Wer hat schon die
nötige eıt und Ausdauer, die Bücher, se1 csS auch in eıiner Übersetzung,
SCHNAUCT lesen? FEın „Systematischer Überblick eschichte, Theologıe, ebens-
ftorm bıldet den Abschluß des Buches Zusammenfassend WIT hıer gezeigt,
dafß das Christentum aus der Antike ‚Wal manches Gedankengut un!:
Lebenstorm übernahm, wıe auch die heidnische Literatur bedenkenlos 1Ns
Miıttelalter hinüberrettete, un! dennoch der Welt etwas voöllig Neues VeOeI -
kündet hat Daraus WIT: auch der Missionswille des Jjungen Christentums CI -

klärt, der weiıt er alles hinausging, „Was SOonst VO  - Phılosophen, Schulen
und Kultgemeinden unternommen wurde“. Die schnelle Ausbreıtung des
Christentums nennt V{1. ein „sıinguläres Phänomen“. Die ITheologen werden
Anstoß nehmen dem Ausdruck Einkörperung, den wıederholt (zuletzt

158) dem christlichen Grunddogma VO  } der Menschwerdung Gottes VeOeI-
wendet. Wie 1m Vorwort sagt, soll seıine Darstellung ın erster Linı:e
orıentieren un eın Gesamtbild geben. Dadurch ergeben sich natürlich einıge
Fehlanzeigen un:! Wünsche: Eın kunstgeschichtlich Interessierter WIT'! ent-
täuscht se1N, daß die bildenden Künste, VOILL deren erhältniıs ZU jungen
Christentum doch ahnliches gıilt WIE VO  e Literatur un Philosophie, keine
Berücksichtigung finden Und WAaTrum beschränkt sıch Vft. be]i Augustinus auf
die (rvıtas Dei? Augustinus’ Entwicklung, sSEIN anfängliches Vertrauen auf die
menschliche (antike) Weisheit, das auch 1n den ersten Jahren seines Christen-
tums noch anhıelt, dann seine Verzweiflung über dıe Verderbtheit des Men:-
schen, sein Glaube dessen Errettung durch Gottes Gnadenwahl, W as sıcher
alles mıt uUuNscTeM IThema etwas tun hat, werden kaum berücksichtigt. Und
des Vf.s Satz IB Augustıin hat das Christentum das rbe der antıken Biıldung
übernommen, hne damıiıt sıch selbst preiszugeben“ gilt doch, wıe der Vf.
natuürlich selber ohl weiß, nıcht für die Ostkirchen.

Datteln Dr Grochtmann



Kreiner, Josef Die Kultorganiısatıon des japanıschen Dorfes. Braumüller/
Wiıen 1969, 111 189 P-; 11L1., 4.3,—

There 15 extensive lıterature Japanese village organızatıon but, with
the exception of recent study Dy NAKANE CHIE, lıttle of it has reached the
foreıgn public. KREINER’S book centers upon study of the mM1YyaZa, STOUDS of
villagers who orm spırıtual communıty based upPON theır partıcıpation in
worshi1ip at the SAaINe Shinto shrıine. hıs 15 monograph of hıgh scientific
value. It 15 based personal observatıon Anı extensiıve research. It 111 be of
partiıcular value X60} An yOoNC interested ın the relig10us 1mens1i1o0ns of vıllage lıfe
'IThe Japanese terminology used throughout the book 15 Dy geared to
the beginner ın the language. An index ıth Chinese characters would have
tacılıtated the UÜS«eC of the book There 15 good bıbliography.

Tokyo Joseph Spae,

Molinskı, W aldemar, 5 ] (Hrsg.) Unwiderrufliche Verheißung. Die
relıg1öse Bedeutung des Staates Israel. Paulus/Recklinghausen 19685;

Das Verhältnis VO:  w} Christentum und Judentum stellt einen Sondertfall des
Verhältnisses VO  - Christentum un nıchtchristlichen Religionen dar Eınmal rührt
das Christentum selbst ın seiner geschichtlichen (restalt vielfältig aus dem
Judentum her: sodann sınd Christen keiner anderen Relıgionsgruppe 1m
Laute der Geschichte schuldig geworden W1€E den Juden. Die Situation
der Juden hat 1ne DNCUC Note durch dıe Gründung des Staates Israel erhalten.
DDem Selbstverständnis dieses Staates SOW1E der Sinndeutung sraels durch das
heutige Christentum dıenen dıe vorliegenden Vorträge einer Veranstaltung der
Katholischen Akademie Berlıin. Die beıden theologischen Beıitrage VO  - K
SCHELKLE (Die Auserwählten Israels ın chriıstlıcher Sıcht un!: HARDER (Die
Bedeutung der Auserwahltheit Israels für dıe Christen) sınd umrahmt VO  w} dem
Vortrag des Politologen SONTHEIMER über Staat uUN: Kelıgıon ın Israel und
der Außerung des Vertreters des Judentums selbst (GOLDSCHMIDT, Israel
ın der Hoffnung des Judentums. Die Kernfrage lautet: Steht auch das heutige
Israel noch unter dem Zeıchen der Auserwähltheit? Der Titel des Bändchens
deutet die Rıchtung der Antwort Unwiderrufliche Verheißung. Für die prak-
tische Begegnung VO  - Christentum un: Judentum hätte die VO  - SCHELKLE -
gedeutete Problematik einer christlichen Judenmıissıon nach den 1m Anschlufß
dıe Veranstaltung hier un! dort erhobenen Einwäanden vielleicht noch etwas
stärker pointiert werden können. Auf jeden Fall ist das Bändchen als erste kurze
Hinführung AB Verstäandnis un!: ZUTr Ortsbestimmung des Verhältnisses VOo  -

Judentum und Christentum, Staat Israel Uun:! Christentum heute außerst hilfreich
un: VO  e} daher schr empfehlen.

Wiıttlaer Hans Waldenfels S

Pallas, Pet. Simon: Reise durch verschiedene Provanzen des Russıschen
Reichs St Petersburg B r A S Photomech. Nachdruck mıt Vorw. VO  w}

Henze. kad ruck- U. Verlagsanstalt / Graz 1967; 504
C] i I1 744 S.; I11 760 S., Register, Taftelbd., 336,—

Die systematische naturwissenschaftlich-ethnologische Durchforschung Siıbiriens
der deutsche Anteıl ist beträchtlich begann unter Peter dem Großen. Die

erfolgreichste Kxpedition wurde dem Berliner PALLAS (1741—1811) Ar  er-



tragen, dem Georgi (1738—1802), (GSmelin (1744—1774), Hablızl
(1752—1821) ZUT Seite standen. Die Ergebnisse des Unternehmens
bis ın die neuere eıt hınein grundlegend. Der Religionshistoriker wırd se1ın
Augenmerk autf dıe durch un!: se1ne Mıtarbeiter besuchten Völkerschaften
richten, die mıiıt heute noch brauchbaren Realien beschrieben werden. Das gıltinsbesondere VO  w} den transuralischen Stämmen, deren J raditionsgut Zeiten
diıeser großangelegten Expedition noch nıcht durch dıe europäische Kolonisation
überlagert, durchsetzt un ausgehöhlt WAarT. So wırd 199028  - aQus den vorliegendenBerichten nach WI1IE VOT wertvolle Aussagen beziehen können.

and behandelt dıe Mordwinen, T schuwaschen un! almücken, wobei mıt
dem eigenen Jlıck für kulturelle Überschichtung un!: Durchdringung der
Lamaismus auch nach seiner Kosmologie, Apokalypse und Ikonographie) SK1Z-
ziert wird. Allerdings gehört die Räahu-Legende 34{) Vajrapänıi. Auf
J atel Aa, Fıg 5’ ist nıcht Erlik’-Chän Y ama), sondern Vajrapanı gezeıigt.Fig. stellt dPal-Idan-Iha-mo dar, Fıg Yama und Fıg die Sıta-Täara.
Diese Irrtümer 1m Detaijl und die Beurteilung des Lamaismus AaQus der Sıicht
christlicher Bıldung des j} schmälern iın keiner Weise dıe für einen Natur-
historiker W1e Pallas erstaunlich scharfsinnige Zeichnung einıger Grundzügedieser ıIn 'Tibet ausgebildeten Variante des Buddhismus. Der and erhalt auch
einıge Nachrichten uüuber dıe Kırgisen. Die Reise führte über den Samara-Fluß
ZU) Kaspısee un! zurück nach Ufa

Mit and II WIT:! der Ural 1Ns 1 ura-Gebiet hinein überschritten. Behandelt
werden die T ataren 1m Ufa-Gebiet, die Baschkıren, die Meschtscheren und die
Wogulen. In der ähe VO  n} Ust Kamenogorsk, einer der sudöstlichsten Sta-
tıonen der Reise, WIT die seıt dem Ausgang des Dsungarenkrieges (1755) VOCI-
fallende Jempelanlage Ablai-k'iit (k’it, MONS. Kloster) AQus dem Jh be-
schrieben. Die Reste der Fresken un der aufgefundenen tiıbetischen un: INnOnNn-
golischen Handschriften mıt Goldtinte auftf blauem Papıer lassen noch die
einstige Pracht Un!: Bedeutung diıeses weiıt nach dem Westen vorgeschobenen
lamaistischen Kultortes erkennen. 080—685 mıiıt Tafel XIV vgl 11L,
400— 405 mıiıt 'Tafel IV) behandeln die katschinıschen Tataren. Dabei verdient
die Notiz ber Pferde, die einer Gottheit geweıiht werden un: mıiıt Bändern
geschmückt ın der Herde verbleiben, NSsSere besondere Aufmerksamkeit, da sıch
dieser Brauch bıs ın dıe Gegenwart 1n Tıbet fand, oftenbar ZUTX VOIL-
buddhistischen Kulturschicht gehört. Die Tibeter eNNeEN solche Pierde 1Ha-rta
un! weihen auch Yak un! Schaf Alle diese 'Tiere sınd ıhnen ITshe-thar vglRez cta Orızentalıa [Budapest 3531 Miıt dem Winterlager ın
Krasnojarsk endet der eıil

and 111 führt über den Baikal-See 1nNs Gebiet der lamaistischen BurJjätenbis K7jachta und dem damals auf chinesischem Gebiet gegenüberliegendenMaimatschin Altan-bulak). Beschrieben werden die Ostjaken un dıe
Samojeden. Religionsgeschichtliches Interesse verdient dıe Schilderung des Kuan-
Ti-Ge-sar-Tempels 1n Maimatschin (118—122). Als die Mandschu 1m Jden chinesischen Kriegsgott Kuan- i auch Kuan-Yuü 5 Lao-Yeh) mıt dem
tıbetischen Nationalhelden Ge-sar verbanden un: ZU) Schutzgott der Dynastıeerklärten, wurden 1M gesamten lamaistischen Gebiet bei chinesischen Militär-
statıonen diıese Tempel errichtet (vgl. Rez Anthropos 54] 5174; 58] 231d4f;60] 833ff Der 115 erwähnte Kalmückische Krieg ist der VO  } uns genannteDsungarenkrieg des chinesischen alsers Kien-Lung. Interessant S1N! auch
einıge Nachrichten er Schamanen, deren Handlungen PALLAS beobachtet hat

181 (Burjäten), 2921ff (Tungusen). Im Zusammenhang miıt den Nachrichten



über dıe Tungusen (Onon-Gebiet) werden Maiinahmen ZUr Rettung der ın
ıhrem Bestand bedrohten Völker Sıbiriens empfiohlen (vgl 302) Die Strapazen
dıeser Kxpedition SIN NUr Sanz selten un! KRande erwähnt; ber Pallas
klagt jetzt über seıne angegriffene Gesundheit. Auf dem Rückweg über den
Baıkalsee nach Krasnojarsk werden die Bergtataren un! die Karagassen besucht.
Die Reiseroute führt nunmehr ZU SdaJjan. Es werden die Schamanen der Sagajer
mıt ihren Requisiten un die Baumbestattungsbräuche der Beltıren beschrieben.
Die behandelten Steinhguren düriten türkisch-tatarischer Herkunftift
se1n und der Hälfte des Kn . Chr. angehören. Pallas wendet sıch dann
dem Abakan Z 1779 wieder iın Krasnojarsk sSe1N. Er beschreibt die
o1balen, deren ethnologische Zusammensetzung W1€e schon die der Karagassen
(vgl richtig erkennt. eın erstauliches Wissen zeıigt hier einer VeOeI-

gleichenden Sprachtabelle. Die VO  - ihm selbst untersuchten Kurgane mıiıt Pierde-
bestattung mıt Tatel VIN, die richtig VO  - den türkischen Grrabstätten
unterscheidet, gehören nach heutigen Kenntnissen 1n die skythiısche Kultur der
Miıtte des J Chr.

Die Rückreise erfolgt über Tomsk nach darapul. Dabei lernt die finnischen
Wotjaken und T scheremissen kennen —48 Von Sdarapul wendet sıch
nach Astrachan un: dann wolgaaufwärts nach Saratow und reist über Moskau
nach St Petersburg, 1774 eintriltt.

111 560—567) beschreibt die TST acht Jahre VOT Eıntreffen der Expedition
durch die Herrnhuter Brüdergemeinde 1765 gegründete Kolonie Sarepta der
Wolga 1773 hatten sıch bereıits 350 Deutsche und Holländer der Mährischen
Brüder angesiedelt. Der Bericht über die für die Herrnhuter typısche relig1öse
und sozlale Ordnung (Abendmahlspraxıs, Liebesmähler, Verhältnis der (ZE=
schlechter, Art der Verwaltung) ist nıcht hne 1ne gesunde Krıtik. Im weıteren
Verlauf der Keise werden auch die mehr nördlich gelegenen Siedlungen der
Wolgadeutschen mıt einer kontfessionell gemischten Bevölkerung besucht.

Man schuldet dem Verlag größten Dank, dieses 1ın keiner Weise veraltete
Werk unter beträchtlichen Opfern wıeder zugänglıch gemacht haben Die
Zusammenfassung der 1mM Erstdruck auftf die einzelnen Bäande verteilten Ab-
bıldungen un Karten ın einem besonderen Tafelband hat den Vorteil, daß
dieses bedeutende Bildmaterial be1 der Lektüre leicht ZUT Hand ist

Plohn Sachsen Siegbert Hummel

Ruegg, Seyfort: TI'he Stud y 0f Indıan an 7T ıbetan I hought. Some
Problems and Perspectives. Inaugural Lecture delıvered hıs Entrance
into Office Protessor of Indian Phılosophy, Buddhist tudies and
1 ıbetan at the University of Leiden Brill / Leiden 1967 48 P-., Gld 4 ,—

Vf., der insbesondere durch seine Untersuchung “J0 nans pas, School of
Buddhist Ontologists” OUTNA Amerıcan Orzent. S0C.; 83.) un! durch sSeEe1IN Buch
TIhe Life of Bu S5ton Rın Po Che Rom hervorgetreten ist, g1ibt h:  1er ıne
in mancher Hinsicht programmatische Einführung 1n einıge der wichtigsten Pro-
bleme des Buddhismus un damıt offenbar die Richtung seıner eigenen künftigen
Forschung. Der Buddhismus ist Heilslehre auf philosophischen undamenten
und damit Religion Uun! Philosophie zugleich Das zeigt sich besonders Gehalt
eınes zentralen Begriffss WIE duhkha, der nıcht allein Leıiden 1m massıven Sinne,
sondern das Unzulängliche 1ın philosophischer Sicht umschreibt (1—6). Das Pro-
blem eines möglicherweise präkanonischen uddhismus, wWI1ıe C insbesondere die
Schayer’sche Schule 1m Zusammenhang mıiıt dem dharma-Begriff aufgeworfen
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hat, wonach dıe klassısche dharma- L1heorie nıcht 1mM altesten Bestand der bud-
dhistischen Philosophie vorgezeichnet seıl (dharma ursprunglıch analog atman-
brahman in den Upanishaden), verlangt nach Auffassung des VfI 1nNne SO  -
fältigere Untersuchung, 1eweıt dıe Iraglıchen Begriffe in den Texten wortlich
der metaphorisch verstanden wurden, ehe dıe Rekonstruktion eines präkano-
nıschen Buddhısmus in Erwagung SCZOSCH werden kann (6—13

Der interessanteste Bereich innerhalb des uddhismus scheint doch immer Wie-
der das weıte eld des Tantrısmus se1in. Hier werden Religionswissenschaft,
Philosophie un! Psychologie aufgerufen. Schwierigkeiten lıegen 1m richtigen Ver-
staändnıs des vielschichtigen Symbolgehalts. Zweifellos 1ıst e1ın panındısches reli-
gy10SES Substrat erkennbar. Dennoch haben WIT nıcht mıiıt einem eklektizistischen
System der einer Zerfallserscheinung des Buddhismus tun. Dazu ist der
Charakter des Tantrismus 1n selıner n Struktur ın psycho-somatischer un
mikro-makrokosmischer Hinsıcht ZUuU ganzheitlich. Ein Studium der Zusammen-
hange des Buddhismus miıt der gesamten indischen Kultur der Begriff Z ıurlısation
sollte hıer vermıeden werden) und gegebenenfalls mıt den VO  w ıhm betretenen
remden Religionsbereichen (z. B 1ıbet) ist unerläfßßlich, zumal der Tantrismus
nıcht auf den Buddhismus beschränkt ist un mıiıt iıhm Quellströme AaUus 1V -
brauchten Tietenschichten des indischen un jeweiligen remden Volkstums auf-
brechen, dıe das relig1öse Bewußftsein 1mM Buddhismus verjJungten un: zu
Höhen der metaphysıschen Erfahrung un! der relıig1ösen Spekulation uührten
7—22)

Die Stellung des Buddhismus 1m Raum der indischen Kultur hat die schon 1m
Zusammenhang mıiıt der dharma-Iheorie skizziıerten Probleme der Wechselwir-
kung mıiıt anderen indischen Religionen un der gegenseıtigen Beeinflussung auf-
geworfen. Verschiedentlich wurden die NSCH Verbindungen buddhistischer Be-
griffe mıt solchen der Upanishaden oder alterer Texte gezeıgt, twa in Hınsıicht
auf die Lehre VO: karman V, GLASENAPP). Entsprechend wurde die dharma-
T heorie als Abwandlung eıiner Konzeption ın den Brähmanas verstanden, der
Begriff des tathägata mıiıt vedischen Parallelen (addhätz) verglichen (siehe auch

BENDA, Der vedıische Ursprung des symbolischen Buddhabaildes |Leipzig 1940])
Was die Ähnlichkeit buddhistischer Vorstellungen miıt solchen der Säamkhya-
Philosophie angeht, sınd diese gewiß aus dem gemeınsamen räumlichen, zeıit-
lıchen Uun! kulturellen Mutterboden verständlich. Irotzdem ber ist ein funda-
mentaler Gegensatz nıcht übersehen. (Grewisse Verbindungen zwischen Buddhis-
INUuS un Shivaismus lassen sıch VOT allem in Ashmir nachweisen. Irotz aller
Übereinstimmungen halt Vf. dıe Hypothese Von einem prakanonischen Buddhis-
INUS für hoöchst gewagt. Die verschiedenen Schulen der indischen Philosophie,
insbesondere des Buddhismus, bedürfen hierzu noch eıiner gründlıchen urch-
forschung. Andererseits halt für übereılt, den Buddhismus als isolierte Gröfße
1m indischen Geistesleben anzusehen (22—40).

Die besondere Bedeutung der tibetischen Studien WIT: gerade diıeser Pro-
blematik deutlıch, denn diıe Übersetzungen der indischen 'Texte sınd gleichzeıtig
1ine Art Kommentierung, weiıl S1e uns Einblicke ın das Verständnis des 1nn-
gehaltes fundamentaler Begriffe einer eıt geben, da der Buddhismus 1n
Indien noch lebendig WAar. Die tibetischen Gelehrten der großen Epoche der
Übersetzung sınd dıe Vorläufer unserer Indologen. 'Tibet ist auch ein klassisches
Beispiel dafür, wWw1€e en Volk 1ne fremde Kultur und Religion miıt der eigenen
ganzheıtlıch einer eigenständigen und auf dem Gebiet des Buddhiısmus
schöpferischen Kultur verschmolzen hat 40—48) 1er zeigt sıch dıe Fragwürd1g-
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keıt der neuerdings durch SIERKSMA Tiıbet's Terrif yıng Deıties The Hague-
Parıs 966 entwickelten I hese VO  3 der Brüchigkeıit der lamaistischen Kultur.
Die VO Vf£. nunmehr der Universität Leiden aufgenommene Tätigkeit VOCI-

spricht weıtere Aufhellung der VO  3 iıhm vorgeiragenen Probleme und Lösungen,
denen sich Rez voll un Sanz anschließt.

Plohn achsen Sıegbert Hummel

Sierksma, T ıbet's Terriıf yıng Deıities. Sex anı aggressıon in relı-
g10US acculturation. Mouton Go/Den Haag 1966:;: 284 D-., 43 Abb

Der landschaftliche, ethnographische und kulturgeschichtliche Horizont, VOLT dem
sıch der Kontakt vorbuddhistisch-tibetischer un: indisch-buddhistischer Kultur
vollzog, sollte weıter geöffnet werden, als 1 uche geschieht. Damit wurde dann
auch der Raum für Verständnis un: Deutung vergrößert. Gerade die behandel-
ten (Grottheiten lassen die ethnologische Vielschichtigkeit des tibetischen Volkes
durchscheinen, dessen Kultur durchaus nıcht auf den nomadıschen Faktor be-
schraänkt bleibt. Anders ist z. B die rasche Aufnahme un!: weıte Verbreitung des
Vajrayäna in Tibet nıcht verständlıich. Schliefßlich War auch der Steppengürtel
Eurasıens eın Medium für höchst heterogenes, archaıisches un historisches Kultur-
gut. Das gılt dann auch für gewI1sse Komponenten der chinesischen Kultur, deren
Einfluß auf Tibet allerdings nicht überschätzt werden sollte. (sanz und Sar WIT:
INa  $ der Auffassung des Von einer seiner Meinung nach urchaus nıcht
auffällig transzendenten Veranlagung des tibetischen Volkes widersprechen
mussen (vgl hierzu Chr. V. FÜRER-HAIMENDORF, The Sherpas of |London

EKVALL, Relıigi0us Observances 1n Tıbet [Chicago GoO-
NDA  9 T’he Way of the Whıte G‚ louds |London Rez Kaıros, VIIL, H E}
Tribus, 1 9 175—182). Gerade die tibetische Landschaft, insbes. miıt ihrer Höhen-
lage und einer außergewöhnlichen Iransparenz der Farben 63) scheint tur 1nNe
Bereitschaft für ITranszendenz un M, übernatürliche Bereiche, damit ber
auch für dıe Welt des JTantrısmus, disponieren (zu 1—26)

Der relig1öse Bezirk der tiıbetischen Kultur 111 sich hartnäckig einer intellek-
tuellen Betrachtung entziehen un!: narrt immer wieder jede wissenschaftliche
Analyse. €1 erscheint dann als besonders gefahrlıch, Vonxn soziologischen un
kulturgeschichtlichen Gesichtspunkten ausgehen ZU wollen, WC) diese auch wel-
fellos sechr interessante Einblicke und Arbeitshypothesen ermöglichen, denen INa  -

N! nachgehen sollte, W1e dem Hinvweıis auf dıe Verbindung VO  - Kultur-
kontakt un Eschatologie (136 Der erwahnte Hva-shang jedoch ist mıt den
messianıschen Ideen Maıitreya verbunden: vgl Rez Tribus 1 9 693)
Auch das Geschlechtsleben ist anthropologisch-soziologisch 1UTX ungenugend
verstehen 51—60) Hier macht sich der Autor zweiftellos leicht. Es ist sehr
ohl richtig, WEn die SallZ assıve Gegenwart diesbez. Vorstellungen Uun! Prak-
tiıken 1m Buddhismus unterstrichen un! nıcht mit einem Sensus allegoricus VCOCI-

kürzt WIT: vgl Rez Sinolog1ıca, V, 2926 ff Irotzdem ist ine Sinngebung des
Geschlechtlichen als Erhöhung er bloße Sexualıtät, als Steigerung der
psycho-somatischen Ganzheit, und das dann als paradoxes Miıttel ZU Unio
mystıca, 1ın der Ganzheitsschau des mystisch-magischen Tantrısmus erstrebt. Hıer
sollte bes auch die nicht-nomadische Komponente des tibetischen Volkes SC-
dacht werden.

Was die Aufnahme des tantrıschen uddhismus 1n 'Libet angeht, sollte INa
die Ereignisse Königshofe nıcht sehr als Spiegelbild für dıe Bereitschaft



des Volkes verstehen un! dann daraus auf 1Ne Kluft zwischen Buddhismus un!
1ibetertum schließen 75) der die sogenannte zweıte Missıionierung Tibets {i{wa
nıcht höher einschätzen als einen bloßen Anstrich. So wırd INn  } vergeblich das
Ratsel der breitschichtigen Einwurzelung sowohl des MaAassıv magischen als auch
des erstaunliıch vergeıistigten Buddhismus lösen. Ziwar erinnert die Aufnahme des
Buddhismus zunachst ofe ahnliche Vorgänge 1n Japan 1M Jh.,
ebenfalls mıt der Annahme ausländischer Kulturelemente 1ne Steigerung des
Ansehens erstrebt wurde (vgl EDER, Der Buddhismus In der japanıschen
Kulturentwicklung, 1: Anthropos 61), ber 1n Tibet hat dıe buddhistische ehre,
un War nıcht Nur 1n einer grob magischen Verzerrung, das Bewußtsein des
Volkes tatsächlich weıtgehender umgestaltet als {i{wa 1n Japan. Natürlich bleiben
Kulturkontakte nıcht hne Spannungen un: Kontraste, kulturell un relıig10s, dıe
annn gefährliıch werden, wenn ine wachstümliche Übernahme nıcht ermöglıcht
wird vgl Rez „Ethnolog. Grundlagen der tıb Kulturgesch.”: Zitschr thn. 8 9
243 ff ber die tibetische Kultur W1e den Yoga un dıe buddchistische Mystik
155) als brüchig der als Summe VO  - Kontlikten herauszustellen, Buddhismus
un! 1 ıbetertum 1m Grunde als geheime, bleibende Feinde ezeichnen 110
dürfte entschieden weıt gehen (99) Hier muß Sanz W1e e1m Verständnis des
Geschlechtlichen noch einmal daran erınnert werden, W1ıe abwegig ist, die
tıbetische Kulturgeschichte mıiıt den Augen der europäischen Zivilisation beurteilen

wollen. Was hıerbei der komplexen Gestalt des Padmasambhava abzu-
lesen se1ın wWIrd, ist immer noch höchst iragwürdig. Die durch EvAns-WENnTz VC1I-
suchte Deutung hat zumıindest einen der Uu11s heterogen erscheinenden Züge dieses
dem profanisierten Europäer wıderspruchsvollen Mannes erschlossen

Arbeıitshypothesen sınd Iruchtbar, WeNNn S1e nıcht letzte chlüsse geben wollen.
Am Beispiel des sakralen Iurnus (VT. Circumambulation) WIT wıeder diıe Not-
wendigkeit ausgedehnter Spezialuntersuchungen erkennbar vgl EKVALL, Cag
Kap 8’ Rez 1€ Kathedrale VO  } Lhasa Imago mund1ı un: Heilsburg“: Antaios
VIIL, 3) her sollte 100008  w} die Beziehung ZU. andala mıt seiner Ausrichtung
AB E Unio 1mM Zentrum 1n Krwagung zıiıehen als VO  5 einem Symbol des Gehetzt-
Sse1Ns durch Todesangst sprechen 14145 “whirling round an: round. I hıs
15 Tibet.“) Bei den moönchischen Ausschreitungen während des sMon-lam-Festes
ist Sanz gewilß die über Eurasien bis Japan verbreiteten Neujahrsbräuche
denken, die ursprünglich fruchtbarkeitsmagischen Charakter haben vgl Rez „Der
göttliche Schmied ın 'Tibet“: Folklore Studıies AIX 268 E un! nıcht sehr
das Motiv der Aggressivıtät.

Die Spitze des Buches ist die Behauptung, daß der Kulturkontakt, hıer
Agegression VO  w} seıten der Kontaktpartner, Grundlage für die Anwesenheit der
schrecklichen Gottheiten 1im lamaistischen Pantheon sen, die geradezu als Sym-
ptome des 1n dıesem Kontakt ausgelösten Widerstandes un Konlliktes, als Per-
sonifizıerung der gesamten fatalen Situation angesehen werden mußten. Wie
gefährlich diese höchst faszinierende Idee ist, kann der Entstehungsgeschichte
des Yama, besonders ber der 1Ha-mo, abgelesen werden (vgl Rez „Probleme
der Lha-mo“ Gentral Asıatıc Journal VIIL, 143
a Auffassung des Rezensenten erweckt die tibetische Kultur nicht sehr

den Eindruck VOon Kompromissen, sondern her den einer Symbiose, 1ın der die
verschiedenen, auch nach ihrer Entstehungsgeschichte gegensätzlıchen Erscheinungs-
formen insotern Aspektcharakter erhalten, als sS1e ZU Ausdruck einer SPaANNUN$SS-
reichen Ganzheit werden, die 1n ]edem ihrer Glieder, den Teilen, Sanz CN-
wartıg ist. Gerade dieser Eindruck, der StETIS dort entsteht, eın eıl die iıhn



umfassende Ganzheit und seine Funktion In dieser zumındest ahnen läßt, ist 1m
gesamten Bereich der tibetischen Kultur gegeben. Das gılt auch für dıe lamaistische
Kunst TOLZ iıhrer 1M Vergleich mıiıt der Ikonographie nıcht geringeren heterogenen
Faktoren, selbst noch die Farbgebung VO Element der Spannung und nıcht
VvVon dem der Spaltung bestimmt WIT'! wıe der Rez anderer Stelle
gezeigt hat

Eıs ann hıer nıcht auf alle vorgetragenen Hypothesen des Autors eingegangen
werden, die zweifellos nıcht hne lebhaften Widerspruch bleiben können, zumal
der 1nwels auf den schöpferischen, ganzheitlichen Charakter der tibetischen,
lamaistischen Kultur zugunsten der Behauptung VO:  - iıhrer Brüchigkeit kurz
kommt. Eher sollte das, Was 1 etzten Kapıtel Y ama als polares und nıcht
dualistisches neinander fruchtbar-zerstörerischer Gegensätze gezeıigt wird, ZU

Leitmotiv der Betrachtung der tibetischen Kultur un ıhres Pantheons diıenen.
Irotzdem bietet das durchaus Trnst ZU nehmende Buch viele Anregungen.

Einige Korrekturen der Deutung der beigegebenen Bildtafeln selen SCc-
tattet Tafel zeıgt nıcht bDe-mchog, sondern, soweıt E  6cS die Attrıbute noch
erkennen lassen, Guhya-samäjJa tıb gSang-’dus). 'Tafel stellt dPal-mgon-
zhal-bzhi-pa (eine Form des Mahäkäla) dar un nıcht Acala Die Gestalt des Bıldes
auf Taftel 17 ist bSe i-khrab-can, nıcht Beg-tse. Tafel zeıigt dPa’-brtan-
dmag-dpon (Anführer der Neun dGra-lha) un! nıcht Beg-tse (vgl Rez I rıbus
1 9 Nr. 23 757) 'Tatel gıbt w1e alie. Guhya-samäja-yuganaddha tıb
gSang- dus-zung- jJug) un! nıcht Kälacakra tib Dus-’khor) 'Tatel hat 1mM
Zentrum unmöglıch Ge-sar, Wenn auch dıe Szenen dem Leben diıeses Helden
entnommen sind. Das ıld beschreibt STEIN «Peintures tibetaines de la
VIie de (Gesar» (Arts asıalıques V, 248) Die Gottheit ıst schwer deuten. Sollte
mıiıt dem Reittier eın Reh gemeıint se1n, könnte 190078  ; die berühmte Ma-
cıg-dpal-gyı-Iha-mo denken.

Plohn achsen. Sıegbert Hummel

Tebaldıi, Giovannı: II ga  O ın trappola, 77 P 500,—-; La Malalıngua,
F P-), 500 Missıon1 Consolata/lorıino (Corso Ferruccı1, 14) 19658

Voici deux volumes Favole afrıcane, ecriıts d’un ton frais et PCU gamın
(comme ela faıt realıte Afrique), S1 Ces contes venaiıjent ’etre
recueılliıs l’instant de la bouche des Africains eux-memes. Les dessıns de
KAFFAELI aussı sont parfaıtement reussıs. Le premier volume contient dix-neuf
con(tes, le deuxıieme vingt-et-un; la premiere hıstoire donne SO  } 110 tout
le recueıl. Ils ont .  ,D} recueıllıs chez les Kıkuyus du Kenya, ma1ıs les retitrouve

PCU partout Afrique. Ainsi CcCes euxX volumes constıtuent, dans Ooutfe leur
modestie, instrument de ravaıl de reelle valeur POUTIL les ecoles afrıcaines.
est POUrquol L’on voudrait formuler deux souhaıts: d’abord qu on les traduıse
dans les Jangues afrıcaınes pOUr S! scolaire (comme par exemple les troıs
volumes de contes, lıngala, du LEPOUTRE de Kinshasa), et ensuıte qu on
ajoute chaque conte le proverbe correspondant, CA1 pas de conte SAa1llS morale
condensee dans proverbe. Ainsı restaurerait le tresor de la Sa5CS5Cc afrıcaıne
et les ecoliers des centres urbains resteraı:ent ontact vivant VECC l’heritage des
ancetres.

Kınshasa Bonıfaas LuyRx, Praem.
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Thils, Gustave: Christianisme WW/A/ASN reliıgı0n? Christianisme
mouvemen(t, 6) Gasterman/ T’ournai 1968; 164 P.; 120,—
Thils, Gustave: Ghristentum ohne Kelıgio0n? Müller/Salzburg 1969;
143 S., 12,50

Der bekannte Owener Theologe Se{iz sıch 1n dıesem and mıt wesentlichen
Posıtionen 1n der NCUECTEN evangelischen Iheologie auseinander, mıiıt Barth,;

v sow1e mıiıt der 'These VO  w} der „Entsakralisierung“. Die
ZUT Sprache kommenden Ihemen der Begriff der Religionen, die „Religions-
losıgkeit”, das Verständnis des Heıilıgen USW. werden, soweıt der Rahmen
der kurzen Darstellung zuließ, charakterisiert (9—54 Es iolgt eiIn Abschnitt er
das „Wort Gottes“, der sıch auf dıe Konzilskonstitution De:r VJerbum stutzt und
dıe bekannten bıblischen Uun! theologischen Ansıchten vortragt (56—66 Sodann
wıird dıe möglıche Übereinstimmung Von christlichem Glauben un! christlicher
Religion dargelegt 7—76) und das Verhältnis VO  w Offenbarung un Welt
diskutiert (76—87 Der dritte eıl bringt unter der Überschrift „Zustimmungen
und Vorbehalte“ 89—127) 1ne krıitische Erörterung, deren berechtigte Absiıcht

ıst, VOT Zweideutigkeiten Uun!: Vereinfachungen gleichermaßen WaTrnNenN..

Insgesamt nımmt T HILS ine mittlere Position e1n, die INa  } 1m großen Ganzen
teilen ann. In mancher Hinsıicht sıind I uHıLS’ Darlegungen jedoch der Vertiefung
Uun! der Modifizierung bedürftig. Es erscheint mMIr zweifelhaft, ob INa  $ einzelne
Formulierungen des Vaticanum ansehen darft als konziliare Versuche, ıne
„weltliche Interpretation relig1öser Begriffe“ vorzunehmen (108 f) I HILS’ An-
sicht, die Laijen stunden ıin einem spezılischen erhältnis ZUT Welt (also offenbar
1n einem anderen als „Nichtlaien“), überzeugt mich 1ın keiner Weise (ebd.) (Ganz
allgemein neıjgt THILS einer Favorisierung der dialektischen Theologie

55 dies tührt nıcht 1Ur einem recht pauschalen Urteil er
macher (10), sondern einem gew1ssen Fundamentalismus (56—61) Uun!:
durchgehend leider auch einer Art „Konzilspositivismus“ der heute jelfach
1Im Schwange ist) Konzilstexte können und dürfen ber dıe Reflexion nıcht CI -
setizen. Es ist übrigens auffällig, WI1ıeE leicht INan heute bereit ıst, die dialektische
Theologie übernehmen (das WAarTr nıcht immer un! nıcht immer -

gefährlich), doch zunächst einmal INn. 1im Sinne des Aquinaten vieles
für iıne sechr posıtıve Einschätzung der „Natur“, des Menschen und damıt auch
der „Geschichte“ spricht un: in dieser Perspektive: für diıe lıberale Theologie!
Jedenfalls sollte INa  - sıch 1n diesem Punkte nıcht leicht machen. Miıt der
Anerkennung der sog. Eigenständigkeit der weltlichen Bereiche ist theologischnıcht VIE.: NnCnN, Es scheint mır endlich sehr fraglich, ob die VO  w} Bon-

ef A, ausgelöste Diskussion mıiıt Hılte VO  - Präzisierungen der
Worte Religion, das Heilige UuUSW. bewältigt werden kann; sıcherlich hat INnan
darauf bestehen, dafß CS ıne totale und obertlächlich verstandene Religions-losigkeit 1m Christentum nıcht geben ann 131), dafß 198078  ; Iso N: nsoll, Was INa  - meınt, ın dieser Beziehung ist T HILS’ Kritik der Zwie-
lichtigkeit nıicht wenıger Formulierungen und Formeln heutiger ‚T’heologie(z. B „atheistisches Christentum “) durchaus Platze 129 f Ö.) Andererseıts
scheint MI1r ine chlechte Beschwichtigungsstrategie Se1IN, wWenn INa  $ meiınt,
jJeweils Wahres un: Falsches hne weıteres unterscheiden und das Wahre,
natürlich, uübernehmen können. Vieles wiıird INdA:  } ben der Diskussion U:  ber-
lassen mussen, die durch dıe Einbeziehung der SOß. Hermeneutik noch weiıter
verschärft WITd.



erlaube mMI1r 1ne philologische Bemerkung: Ist eigentlıch selbstverständ-
lıch, daß cıl y und ate mıiıt S5tadt übersetzt werden” ware zutreffender,
wurde 1838878  - be1 diesen örtern den Hintergrund von C1UVLtaSs un! polıs stärker
beachten Uun! The Secular Gity ubersetzen miıt „Die sakulare (oder weltliche)
Gesellschaft“ auch WECLn die bekannten AÄquivalente für „Gesellschaft“
gibt) Obwohl das Buch für den deutschen Sprachraum nıchts Neues bietet
und 1918088 einen gewıissen Wert als „Einführung“ hat, annn doch als ein
wichtiges Zeichen dafür angesehen werden, 1n welchem Maßfße die protestantische
Theologie 1m französischen Sprachgebiet immer stärkere Beachtung findet Damıt
ist eın Vorgang eingeleıtet, dessen Auswirkungen beträchtlich se1ın dürften.

Bonn Schlette

Van Zantwijk, R.A. Servants o} the Sarnts. The socıal an cultural
ıdentıt'y of T arascan communıt y ın Mexico. Van Gorcum/Assen (The
Netherlands) 1967:; 303 D., gld 31,—

El autor presenta ste estudio sobre la comuniıdad tarasca de Ihuatzio,
Michoacän el resultado de SUuS investigacıones el periodo de 1960 1963,

colaboracıon CO  - estudıantes del Gentro Regıonal Dara la Educacıön Funda-
mental Mmerica Latına CREFAL Hacen sıempre talta estos estudios

intento de ayuda los aborigenes quc destruya ıdentidad cultural,
S1NO quc tienda valorızarla fincar todo desarrollo uUunN: continu:dad quc

ignore S1INO quc haga evolucıonar los factores de mejoramıento organıco.
El autor ofrece el desarrollo histörico de UunNn: comunıdad indigena desde el
tıempo de la conquısta hasta NUESIrOS dias iıntento de ınterpretar realıdad
actual la luz de las noticıas qu«c nNnos han quedado de la epoca prehis-
panıca sobrepasa lo qu«c legitimamente sentido crit1co permitiria. Es
cıerto qu«c los patrones prehispänicos de organızacıon socıial han subsistido
fundamentalmente identicos, PpCIO 1105 arccC dudoso YJUuC puecda concluır de
sStO analısis de la realidad relıg10sa cultural general, SIN  z tomar
cuenta la evangelizacıon aculturacıon quc ha realizado partır de la
conquista. a de quc«c el autfor arcCcl desde princ1p10 dıspuesto probar
un  © tesıs preconcebıda hacer la interpretacion de los hechos sta Juz, el
materıal reunıdo sistematizado podria SCI buena base para el poster10r
estudıo0 de otfras comunıdades tarascas las qu«c urgente dedicar atencion,

Quc encuentran ınmınente peligro de desaparıcıon.
Jacona, Michoacaäan (Mexico) Francısco ıranda

VERSCHIEDE

Baraüna, Guilherme, OFM (Hrsg.) Die Kirche ın der Welt UVO:  S heute.
Untersuchungen un! Kommentare ZUT Pastoralkonstitution „Gaudium et
Spes“ des I1 Vatikanıschen Konzıls. Deutsche Bearbeıitung VO  - Schurr.
Müller/Salzburg 1966; 570 S, 50,.—

Der brasilianiısche Konzilstheologe BARAUNA hat sıch bereıts während des
Konzils die publizistische iırksamkeit der Konzilsaussagen große Ver-
dienste erworben. Hier ist ıhm gelungen, mıiıt Fachleuten AUS aller Welt
eın Kommentarwerk ZUT Pastoralkonstitution erstellen, das 1n der außeren



Form und 1n der inhaltlichen Schwerpunktsetzung NEUEC Wege gyeht. | Der and
ann darum als wertvolle Erganzung der bisherigen Kommentare, VOT allem
uch des 1M Lexıkon für I’heologe UN Kırche erschienenen, bezeichnet WCI-

den. Er gliedert sıch in dreı Hauptteile: ein erster eil ist den geschichtliıchen
und theologıschen Voraussetzungen der Pastoralkonstitution gewıdmet. Hier ist
VOT allem der „Gesamtblick über die Pastoralkonstitution“ VO  — ÄLCEU MOROSO
LIMA (Brasilien) erwähnen. Der Artikel stellt auch iıne gEeWISSE Eıinleitung
für den anzZCH and dar, weiıl ın ıhm das DCUC Weltverständnis der Kirche,
W1€e sıch 1n der Pastoralkonstitution un: 1n einıgen Interpretationen der
Konzilsaussagen durch aul VI nıederschlagt, 1177 und gelungen artikuliert
wird In einem zweıten eil werden einzelne Artikel der Konstitution durch
mehr der wenıger kompetente Fachleute ausgelegt. Diese Einschränkung hat
ihren Grund darın, dafß ın dıesem eıl einıgen Kommentatoren nıcht gelun-
SCH ıst, ber iıhre bisherigen neuscholastischen der spätscholastischen Schatten
/Ä springen. Wer die christliche Soziallehre mıt OQuadragesimo 1TETLO der mıt
Pıus ><88 für abgeschlossen halt un alle weiıteren Aussagen, die inhaltlıch über
die bisherige Prinzipienlehre hinausgehen, nıcht ZUT eigentlichen Lehre zahlt,
annn ohl aum das Neuartige Uun! das Neue 1n der Denkweise und der Aus-
SaSC des I1 Vaticanums erfassen. In einem drıtten eil wıdmet sıch dieser
and ökumenischen Dimensionen un: Implikationen der Konstitution. Hıer
War notwendig, die Aussagen der Pastoralkonstitution VOT allem mıt anderen
Dokumenten des Konzıils In Verbindung bringen. Leider sınd dıe Deıtrage
1n dieser Beziehung düritig ausgefallen, auch WCNN das, W as s1e aufzeigen, 1n sıch
Von großem Wert ist. Letzteres gılt VOT allem tfür den Missionswissenschaftler.
Allerdings sollte dieser sıch vorab auch mıt den verschiedenen Kommentaren
ZU ersten eıl der Pastoralkonstitution befassen. Dazu al  ware VOTL allem auf
die Beitrage VO  - FOLLIET, DELHAYE, SMULDERS un CHENU verweisen. Das
Buch hat ausgezeichnete Register un! Tabellen. Dem Verlag ann 199028  w die-
5 CII Produkt gratulieren.

Würzburg WAılhelm Dreier

Boelens, Martin: Die Klerikerehe ın der Gesetzgebung der Kırche, unter
besonderer Berücksichtigung der Strafe. 1ne rechtsgeschichtliche Unter-
suchung VO:  e den Anfängen der Kırche bıs zANE Tre 1139 Schöningh/
Paderborn 1968; 1992 S 18,50

Die Frage danach, ob der Pflichtzölibat der Weltpriester notwendig der
berechtigt der sınnvoll ist, 1Läßt sich Von keinem mehr eintach VOI sıch her-
schieben; S1e mufß angepackt werden. Dazu ist förderlich wı1ssen, W1E die
Verpflichtung ZU) ZOölıbat entstanden ist, weıl S1e sich weder auf Jesus noch auf
die Frühkirche beruten ann. Einen handfesten Einblick 1n diese Geschichte
gewährt das Buch VO  -} BOELENS. Es bietet Entscheidungen VO  =) Synoden und
Päpsten, denen die jeweılıgen Strafandrohungen beigefügt siınd. VT behan-
delt dre1 Ihemenkreise: dıe Weihespendung Verheiratete, die Eheschließung
der Kleriker bzw. MajyJoristen, dıe Enthaltsamkeit 1n der Klerikerehe. Der erste
eıl des Buches ordnet nach Ländern, der zweıte nach Regierungszeıiten der
Päpste. Fuür die muhevolle Arbeit, die 'Lexte aus den Quellen nach den jeweıls
besten Ausgaben erheben, muß INa dankbar sSCe1nN. Sie stellt übersichtlich
Sammen, Was der Geschichte und dem Problem des Zolibats handgreiflichist. Die Sorgfalt, auch des Druckes, entspricht dem, W as VO  } einer guten Disser-



tatıon einer deutschen Katholisch-theologischen Fakultät erwartet werden
darf Manches ist bemerkenswert: daß unter anderem das Sprechen miıt Frauen
verboten wurde (63) dafß ehelicher Umgang schlicht als fornicatio bezeichnet
wurde (147 u Ö); dafß 1908078  e dıe Bevölkerung verheiratete Priester auf-
hetzte 155); daß INa  - strafte, hne auf Existenzmöglichkeit VO  w} Priester, Frau
und Kindern Rüucksicht nehmen (118, 147, 160, 164); dafß iın Rom Frauen VO  }
Priestern Sklavinnen des Papstpalastes wurden: daß INa  - sıch, den Zolibat

begründen, auf Gehorsam gegenuüber dem Papst und Fortführung früherer
Synodalbeschlüsse berief (147) Damıt kommt 199078  - auf etwas, das 1908028  - UNSCIN
vermißt: welches die wirklichen Gründe, den Zolıbat erzwingen?
Gelegentlich wiıird autf den Einflufiß Von Mönchen verwıesen (41, LE3 Eine
Überschrift heißt schlicht „Gesetzgebung der Päpste” (43) W1e azu kommen
konnte, WIT nıcht einmal angedeutet. BOELENS verzichtet auf die Darstellung
geistesgeschichtlicher Hıntergründe (74) Dazu wurden gehören das Wachsen der
päpstlichen Primatialgewalt; dıe Geschichte VO  w} Glaube un! Frömmuigkeıt; die
wirtscha{ftlichen, gesellschaftlıchen, staatlıchen Einflüsse: die Erkenntnis
thropologischer Grundlagen; die Ausweitung VO  w Herrschaftsansprüchen, dıe
1Ur muühsam philosophisch der kosmologisch verdeckt wurden. Kurz 198028  w
bräuchte uUun:! bekäme einen Leitfaden durch dıie (reschichte der Kirche, den
bisher nıcht gıbt Nur e1INes darf 1908078  } nıcht erwarten: Daß die Erkenntnis
der Geschichte 1ne klare Entscheidung für heute un! MOTSCH ermögliche; denn
dazu ist MSGTE eıt sehr Von der fruheren unterschieden. Dennoch bleibt der
and wertvoll un! wird iıhm hoffentlich bald der zweıte folgen, vielleicht
einıge der genannten Gesichtspunkte erweıtert. sıch dabei ergeben wird, daß
„der Zoölibat immer ein Zeichen un! Anreiz der Liebe WwW1e ine besondere
Quelle geistlicher ruchtbarkeit 1ın der Welt“* SCWESCH ist 187), alßt sich autf
Grund des vorlıegenden ersten Bandes gewilß nıcht behaupten, sotern INa  - den
Pflichtzölibat der Weltpriester meınt.

Münster Antweiler

Combılin, Jose: Haıstoria da teologıa catolica. Herder/Säo aulo 1969;
154

Der Titel dieses Buches entspricht nıcht seinem Inhalt. NT 111 11UX ZUT Frage
der Theologie in Lateinamerika einen Beıtrag eıisten. Dazu g1ibt ine pra-
gnante Synthese der scholastischen Theologie. Diese ist de facto einer Insti-
tution un Autoriıtät der katholischen 1r geworden: Der trıdentinische Katho-
liızısmus se1 ihre öpfung un: S1E bestätige sıch in der Lehre VO CONSENSUS

theologorum als [0Ccus theologıicus. Ferner biıetet AT ıne Beurteilung der schola-
stischen Theologie, die 1n einıgen Punkten fraglıch erscheıint die Scholastik
bliebe Grundlage des theologischen Studiums). Nach eıiner kurzen Beschreibung
der Theologie (vom Vf als spirıtuelle, gnostische, mystische un monastische
gekennzeichnet), die sıch in der Hauptsache auf die Theologie der ersten zwolf
Jahrhunderte bezieht, wırd e1IN Kapitel uüuber die „kritische Theologie”, bzw dıe
„Iheologie der Intellektuellen“ vorgelegt. Im Abendland haben dıe Intellek-
tuellen dem Christentum N1ıEe gleichgültig gegenübergestanden. Eıne Begegnung
zwıschen Christentum Uun! kritischer Vernunft vollzieht sich immer inner-
halb der außerhalb der Kirche. Die Schöpfung einer kritischen J heologie bleibt
ine entscheidende Aufgabe der Kirche N£ gıbt einıge allgemeine Hinweise auf
dıe Sıtuation, ın der diese Aufgabe erfüllt werden ollte, und erortert dann die
konkrete Lage In Lateinamerika. Im kulturellen Leben Lateinamerikas verhalt



sıch der Einheimische PassıVv. Die Probleme, miıt denen sıch dıe Theologie dort
befaßt, S1IN! grundsätzlich die Probleme Europas. Das geschichtslose Bewußtsein
der Lateinamerikaner un: der Mangel T’heologen sınd große Nachteile: ber
dıie Möglıichkeit (die in Kuropa nıcht mehr besteht), den Glauben der Massen
und die sozlale Entwicklung TISEL. informieren, machen die theologische
Arbeiıt einer entscheidenden Aufgabe für die Kırche 881 Lateinamerika. Im
zweıten eıl des Buches geht VT auf die theologische ethode e1n. Er unter-
scheidet zwıschen eıner klassıschen Methode, die VO Dogma her ZUT Erfahrung
übergeht (do dogma experiencia), Uun! dem Weg VO:  $ der Erfahrung her ZU

Dogma (da exper1enc1a dogma) Vf ıst der Meınung, daß gerade die zweıte
Methode für die Theologie in Lateinamerika besonders hilfreich se1n ann. Die
Erörterungen 1n dieser Richtung bedürfen jedoch der Ergänzung. Die pragnan-
ten 1 hesen des ersten Teils machen das Buch empfehlenswert.

Santiago (Chile) Juan Noemz

Combıilin, Jose: Provıisor1o0 Definitivo. Herder/Säo0 Paulo 1968; 162
VE als Miıtarbeiter der ZM  z den Lesern wohlbekannt, hat dieses Buch ın der

Sprache se1nes Gastlandes Brasılien geschrieben, Was beweist, daß nıcht NUur
mıt den dortigen Problemen, sondern auch mıt dem Ldiom wohlvertraut ist. Der
Titel des Buches scheint philosophisch, ber die Terminologie verbirgt un eNL-
hullt zugleich das eigentliche Anliegen: Es geht ıimgrunde einen höchst
aktuellen Iraktat theologischer Spiritualität der spirıtueller Theologie. eıt-
liches un! Ewiges, Welt und Gott, politıisch-irdisches Engagement und Aus-
richtung auf die ewige Seligkeit, all das wiıird auf modernste Weise LCUu un
existentiell bedacht, 1n dem ıhm eıgnen Spannungsverhältnis belassen Uun! gerade
dadurch als Kraftquelle aufgewiesen. Es geht nıcht ein „aut-aut”, sondern

e1n „et-et der besser noch 1ne Hinordnung des eıinen auf das andere.
Der Autor müßte nıcht se1IN, der ist, WENN seine Darstellung nıcht immer
wıeder mıt Beispielen aus Geschichte un Gegenwart lebendig machen wurde.
Falls das Buch ın anderen europäischen Sprachen erscheinen ollte, se1
auch ungelesen allen angelegentlichst emp({ohlen.

Paulus G(0rdan OSBeuron/Rom

Enzler, Franz (Hrsg.) Priaester Presbyter. Beıitrage einem uen
Priesterbild. Rex/Luzern 1968; 13585

Das Interdiözesane Werk für geistliche Berute 1ın der Deutschschweiz hat 1m
Februar 1967 in Schönbrunn bei Zug (Schweiz) ine Arbeitstagung für Diözesan-
geistlıche durchgeführt, deren Vorträge nunmehr vorgelegt werden. rof. GEORG
SCHELBERT sprach über das Priesterbild nach dem Neuen JTestament, Prot.
SUSTAR über das Priesterbild des zweıten Vatikanischen Konzils, Prof MÜLLER
er das Priesterbild, soziologisch gesehen, Dr. JACOB CROTTOGINI er das
Priesterbild der heutigen Jugend, psychologisch gesehen, Prof SUSTAR er
prıesterlichen Lebensstil nach dem zweıten Vatikanischen Konzıil un! rofl.
MÜLLER über die Seelsorge nach dem Vaticanum Secundum. Fragt Ma  - nach
dem, Was N1NCUu ist, VOTLT allem d  1es, dalß InNnan das historisch-kritisch befragt.„Man macht die überraschende Feststellung, dafß weder Jesus noch die neutesta-
mentliıchen Autoren ein besonderes Priesteramt des kennen, und das
kennt ausschließlich eın (Hohe-)Priestertum Christi himmlischer, nicht 1T d1-
scher Art“ (12) Diese Tatsache und Darstellung machte „einen enttäuschenden



Eindruck“ 30) daß INnan 1n einem Nachtrag dıe Entwicklung der Priester-
auffassung und -stellung brachte 30—35) Wenn 1858078  w nach dem Grund der
Enttäuschung iragt, lıegt darin, daß INa  ® es bisher unterlassen hat, das
unbefangen befragen, un!: darin, da INa  3 S{a dessen immer wıeder versucht
hat, das jetzıge Priesterbild 1mM wiederzufinden. Auch VO  -} anderer Seite
wurde schon auf die dargelegte Tatsache hingewıesen (S. meın Pflichtzölıbat,

74) Ebenso kann als NeCu gelten, dafß „dıe Frage, W as mufß eın Priester
tun, als die unklarste aller Fragen“ (61) bezeichnet WIT:! Jedenfalls muß jede
Überforderung abgelehnt werden (61) Fuür manchen mas NECUu se1n, daß INa  - für
den Priesterberuft gezielt werben soll un: muß (63—66), WOSCSCH auch schon 1n
dieser Schrift geltend gemacht wird, daß der Beruf eigene Werbekrait haben
müßte 119 Immerhin gılt, daß die Funktion noch bestimmt werden
muß 120) Dazu ist berücksichtigen, dafß die Pfarrei nıcht mehr Seelsorge-
einheıt ist 124), die theologischen Wahrheiten sıch vielmehr ın einem soz1010-
gischen Rahmen und Raum verwirklichen (55) Zu diesem letzteren ware —

zumerken, daß nıcht theologische Wahrheiten, sondern relig1öse Forderungen
verwirklicht werden sollen, un: daß die theologischen Wahrheiten weıt mehr Vom

soziologischen Kahmen Un! Raum her bestimmt werden, als CS umgekehrt
möglıch un! wirklıch ıst. Damıit hängt das Problem der absoluten un relatıyen
Wahrheit der Aussage nN, das klar erkannt ıst (77) Die Kenn-
zeichnung der Jugend (77) ist erfreulich posıtiv, und W e der „wache 1InNnn für
das Wahre, Natürliche, chte un!: Gesunde“* 83) Merkzeichen für das Neue ın
Kırche und Priestertum wurden, ware das 1n der 'Tat ein Erfolg der Jugend,

dem 190078  - S1Ee beglückwünschen müßte. Ob die vorgeschlagene Unterscheidung
zwıschen Presbyter (Mensch) und Priester (Christus) sıch durchsetzen wird, ist
fraglich. Auch dıe Überlegungen dieses Buches seizen sehr und selbst-
verständlich den heutigen Zustand OTausS Die Frage nach dem Priester-
bıld muß tiefer un! weiıter ansetzen. Dennoch ıst das Buch eın schätzenswerter
Beitrag.

Münster Antweiıler

Fiolet, Van der Linde, Fın del erıstıanısmo convencıoNnal. Sigueme/
Salamanca 1969; 4927

est la traduction de la traduction allemande euE Perspektiven nach dem
nde des bonventionellen Christentums. Herder/Wien 1969 d’un lıvre publie
neerlandais Par STOUDPC de theologiens hollandais SOUS le tıtre Geloof b17
Renterend get1] (Romen Zonen/Roermond 1968 Le livre est unece reponse
l’essai de VA  7A Po_L SUT la fın du christianisme conventionnel (cf. ZMR 1968,
317—320). I1 s’agıt d’une etude theologique d’ıinterpretation des faıts presentes
phenomenologiquement par VA  Z PoL Hermeneutique, demythologisation,
secularısation sont l’ordre du Jour.

Recife (Bresil) Joseph CGComblin

Fries, Heinrich: Herausgeforderter Glaube. Kösel/München 1968; 933
Dieses Buch ist eın interessanter und wirkungsvoller Versuch, die Bedeutung

des tradıtionellen ristlichen Glaubens durch ine verantwortete un: aufgeschlos-
SCHEC Konfrontation mıt den jetzigen Herausforderungen erhellen Obwohl
für deutsche JTheologen VO  w einem deutschen Theologen auf Deutsch geschrieben,
kann Sa ein nichtdeutscher Theologe die Veröffentlichung mıiıt Verständnis und

71



Vergnügen lesen. Das Buch besteht AUus LICUHN früheren Beiıtragen uüber verschie-
dene Aspekte des christliıchen Glaubens (Der chrıistliche Glaube, ungeschützter
Glaube”; Glaube un Bekenntnis: Die kritische Funktion der Glaubenswissen-
schaft; Glaube un! Hoffnung; Glaube und ıdeologisches Denken: Der Glaube
angesichts des Pluralismus: Die Herausforderung des Glaubens durch dıe
sakularısıerte Welt; Der Glaube un: der Atheismus), dıe uüuberarbeitet wurden.
Man darf V{1. dafür kritisiıeren, daß dem Leser Einzelheiten ber den Ur-
SpTUunNS der verschiedenen Beıtraäge vorenthält und eın Personen- und Stich-
wortverzeichnis erstellt hat. Der letzte Beıtrag gehört den Jungsten un
interessantesten Kapiteln des Buches (Sendung des Bayrischen Kundfunks VOom

1967 „Das Jahrhundert hne Gott Theologische Überlegungen ZUmM
Phänomen des Atheismus“. \ geht VO  - der mehr positıven un: pastoralen
Haltung des I1 Vatikanischen Konzıils den verschiedenen Arten des Atheismus
gegenüber Aaus un: betont, dafß der Dialog mıt den Atheisten einer Reinigung
und einem vertieften Selbstverständnis des christlichen Glaubens beitragen kann
und soll. Die Behandlung der Gott-ist-tot-Theologie ist enttaäuschend, da Vt
sich auf Dorothee Solle als Repräsentantın dieser JIheologie in Deutschland
beschränkt. Doch, W1e FRIES selber bemerkt, versteht Sölle Christus als den
Stellvertreter eines abwesenden ber unersetzbaren un: lebenden (Gottes. YTatı
sachlıch ist Iso die Theologie Solles keine reine Gott-ist-tot- Iheologie der
Ghrıstian Atheism;: deshalb durchdenkt FRIES nıcht den tradıtıionellen christ-
liıchen Glauben 1mM Lichte der schartfen Einwände seines unmittelbarsten Gegners
innerhalb der heutigen christlichen Theologie. Deswegen bedauern WIT sehr,
dafß das Erscheinen dieses vortrefflichen Buches nıcht aufgeschoben worden ist,
bıs e1in zehntes Kapıtel geschrıeben War e1IN Kapıtel er die Gott-ist-tot-
Theologie 1mM CNSCETICN Sınne (Paul Van Buren, ılliıam Hamıiulton, IThomas
Altizer, KRıchard Rubenstein, Werner Pelz).

Chicago Eric Meyer
Fries, Heinrich / Stählin, Rudolf (rzott 2st tot? Südwest-Verlag/München
1968; 239 O: 7,80

Das Buch biıetet (vor allem für Nichttheologen) ZWEI] Essays als reprasentatıve
katholische und evangelısche Antwort auf dıe Frage: Ist ott nach uschwitz tot?
Der interessanteste eıl ist iıne kurze Skizze der Entstehung des Grott-ist-tot-
Gefühls, das FRIES In Jean Paul, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Dostojevsky,
Ernst 1echert, Camus, Sımone de Beauvoir un: Sartre autfzeichnet. Es ist
bedauern, daß die hard-core amerıkaniıschen Gott-ist-tot JTheologen (Paul
Va  -} Buren, illiam Hamilton, Ihomas Altizer un Richard Rubenstein; vgl
ZMR 1968, 1—14) Sar nıcht und Herbert Braun un! Dorothee Solle knappbespricht. Der Kssay von STÄHLIN ist mehr pastoral un: psychologisch
orıentiert. ährend FRIES tradıtionelle Antworten auf Einwände den
Glauben 81 Gott Neu erwäagen versucht und die Auferstehung Jesu als end-
gültige Bestätigung des lebendigen Gottes ansıeht, spricht STÄHLIN den Eın-
wanden seiner Gesprächspartner mehr Triftigkeit un sıecht 1mM Kreuz den
einziıgen Weg ZU Leben Obwohl Nıcht-Glaubende un! Zweifler und auch
viele Gläubige) die Antworten vielleicht nıcht besonders überzeugend finden
werden, zeıgt das klar un! anzıehend geschriebene Buch doch, da{iß der (Gott des
christlichen Glaubens nırgendwo Jebendig ıst W1€ ın der Frage nach seinem
angeblichen ode

Chicago Eric Meyer



Gill, Joseph Konstanz UN Basel-Florenz IC énstance et Bäle-Florence
de L’Orante/Parıs Grünewald/Maiınz 1968; 480 S, 45,—

Die Konzıilien VO  - Konstanz un! Basel-Florenz werden durch dıe „Konziliare
Idee“ In twa zusammengehalten, darum bringt der Verfasser, Rektor des
Päpstlichen Orientalischen Instituts 1n Rom un Mitglied des Sekretariats für die
Einheıit der Christen, zunächst 1ne knappe, gut informiıerende Einleitung über
dıe Entwicklung des Konziliarısmus. In der eigentlichen Darbietung legt
großen Wert auf die Feststellung, daß diese Konzılıen ıne Eınheıt bilden auch
durch ihre Zuelsetzung: Kınıgung der Kirche, Überwindung der Irrlehre, Eın-
leitung der Reform Haupt un Gliedern. Die beigefügte umfangreiche ext-
sammlungs beginnt mıt den Konstanzer Dekreten VO 1888 und

1415, nach denen das Konzıl se1ne Gewalt unmiıttelbar VO  } Christus hat
und auch der Papst gehalten ist, 1n Sachen des Glaubens, des Schismas un
der Reform ıhm gehorchen; S1e schlieflst mıt der Bulle £s1 NO  S dubıtemus
VO 7R 1441, durch die Kugen dıe Baseler Interpretation des Konstanzer
Konzils verurteilte, hne reilıch dadurch dıe konziıliare Idee Aaus der Welt
schaffen können. Die Zeittafel (435—455), die be1 dem bewegten Verlauf
dieser Konzilien nıcht fehlen durfte, ist etwas umgreifender: S1€ geht VO  w} der
Wahl Urbans VI 1378 bıs ZUTr Einnahme Konstantinopels durch die 1urken.
Es tolgen bibliographische Hinweise und Register. Was GILL erarbeıtet hat,
ist nıcht 1n jedem Fall NCU, ber weiß ın selbständıger Stellungnahme dıese
Zeıiten voll verwirrender Fülle als Einheit ZUT Geltung bringen.

Oeventrop Heinrıch Uıedemann MSC

Gonzalez de Cardedal, Olegarıo: Mediıtacıon teolögıca es: Espana.
Sigueme/Salamanca 1970; 558

L’auteur est jeune CINCOTC (n et pourtan e]ja des theologıens
les plus de l’Espagne. {1 represente bıen la nouvelle generatıon de SO  -

pay>S 1{1 d, d’ailleurs, B  sSU choisı par le Pape POUTL faire partıe de la Commission
theolog1ique pontificale. L’ouvrage qu ıl NOUS presente est tres caracteristique de
la sıtuatiıon espagnole. La nouvelle generatıon na pas de parents. Jlle tout
apprıs L’exterieur. La theologie est avant tout, POUTF elle, produilt d’importa-
tıon. L’auteur, lu1ı-meme, tout lu et tout assımıle de quı s’ecrıt France

Allemagne et meme dans les autres pay>s 110U5S5 presente a1nsı un  M petite
encyclopedie de la theologıe contemporaiıne. est des aspects de la sıtuatıon
espagnole: l faut COMMENCET par tout raconter. Ensuite, l 1NO0US CXDOSC la
sıtuatıion de la theologıe ans SO:  $ pays sıtuation de «sous-developpement
theolog1ique» 382) On retirouve tOUS les problemes du sous-developpement

general, et notamment CcCuxX du colonialisme culturel. Dans SCNJNS, la
sıtuation de l’Espagne est tres semblable - celle de ]’Amerique latıne (a mo1ns
qu«c soıt l’inverse). Pour les etrangers, la ecture de la partıe encyclopedi-
quc n’apprendra rıen de NOUVCAaALU. Ile leur permetira, cependant, de VOITr la
theologie de leur PTODIC payS refletee dans MIrOoIr. Par contre, quı

rapporte l’Espagne SCTId, POUFr beaucoup, 19839{  (D nouveaute, Car l s’agıt d’un
phenomene ımportant POUT comprendre les tensions de l’Eglise contemporaiıne.

Recite (Bresil) Joseph (omblın



Hornman, Wiım: De rebel. Roman OVECTI Camilo Torres. Gottmer/Haarlem
1968, 3920
Hornman, W im Der Gueriılla-Priaester. Roman Camilo lorres.
Herder/Freiburg 1969; 53923 S 20,—

Das ist eın gutes Buch, weder Roman noch Biographie. Indem Vif Gestalten
und Kreignisse verschlüsselt un! verfremdet, meıint C Personen und Handlungen
1Ns Iypische erheben. Das Ergebnis ist jedoch Klitterung un Klischee. Selbst
Antonio Valencıa Camilo Torres), dem doch seıne volle Sympathiıe gılt, gerat
papıern, VO  } den Begleitfiguren S5a5NzZ schweigen. Dabei sınd Absıicht, Ethos
und Pathos gut und lobenswert un! alle Bedingungen erfüllt, damıiıt daraus
W1e die Franzosen, die wissen mussen, mokant schlechte Literatur
wird. Antonio Valencıa acht dıe „Lheologie der Gewalt“ keineswegs glaub-
wurdıiıg, WCeNn ıhn VT 1mM Selbstgespräch SCH 1äßt „Du bıst nıcht der Sohn
Gottes. Du kannst dich nıcht w1ıe Christus, der erste Revolutionär, auf deinen
himmlischen Vater beruten. Deshalb mußt du den Weg der Gewalt waäahlen“
329) Die Übersetzung ist Za un glanzlos; vielleicht lıegt der Vor-
lage. Piranhas mörderische Raubfische treten als Schwarm auf, ber nıcht
als „Schule“ (66) auch en Kardinal der römischen Kirche tragt keine „JToga”
458 un! Was In Rom „der Bischof für diese Dınge" (314 ff) bedeutet, mussen
Vf. un! Übersetzer mıteinander ausmachen. Der Leser verstehts nıcht

Beuron/Rom Paulus Gordan OSB

Jansen, Anton: Die Kirche 2ın der Großstadt. Überlegungen Organısa-
tı1ons- un! Strukturfragen der Kırche ın der industriellen Großstadt
Herder/Freiburg 1969; 206 P 9 22,—

Les problemes pastoraux crees Dar la grande vılle sont l’ordre du ]Jour. Voicı
petiıt volume troıs chapıtres. Le premier resume la theologie de la COIN-

munaute ecclesiale. Le second presente les caracteres de la socıete urbaiıine. Le
tro1siıeme examıne les structures de l’Eglise, le presbyterium, la divısıon terr1-
toriale. Cet OUVTaSC n ajoute pratıquement ı1en quı .  D dıt dejä par
GOREINACHER differents endroıiıts (cf 7Z.M  z 1968, 163—165; 1969, 316f Ce quC
L’on regrette, C’est la conception statıque de l’Eglise dans la ville i} s’agıt seule-
ment des structures admıinıstratıves. On parle pas de la mM1SS10N, de SO  - objet,
de la presence de l’Eglise dans les debats humaıns de la ville Rien dans la lıgne
de la mi1ssıon de l’Eglise de Cox Une bonne mi1ise point de la liıtterature,
ma1ıs SanNns originalıte.

Recife (Bresil) Joseph Comblın

Kawerau, Peter: Die ökumenische Idee seıt der Reformatıon Urban-
Bücher, 114). Kohlhammer/Stuttgart 1968; 120 A 4,80

The pretentious tıtle ought not mislead the reader iınto thinking that he will
find here systematıc treatment of the ecumenical idea S1INCE the Reformation.
Whgt 15 to be found here ATC SOINC hıghlights from the lıfe anı writing of
number of prominent indiviıiduals, who have, INOTEC Jess, ecumenical significance.
'These AIC Melchior Hoffman, Sebastian Franck, Erasmus, Kaspar Schwenkfeld,
Johann Arndt, Johann Amos Comenius, Johann Konrad Dippel, Nikolaus VOonl

Zınjendorf, Jonathan Edwards. Ihe treatment of each 15 brief, and includes



V

usually those thoughts which ear out the idea that the wrıter had conception
of, yearnıng for much greater unıty N believers 1ın God than at the
tıme. JThere 15 lıttle siımilarıty intellectual affıliation between the Varıous
199148 beyond the fact that each, either 1n his entire cona(tus, 1n SO1ILLC specific
work, developed basıs for realizıng conceptualiziıng the unıty of believers.

the IN  } treated, TAaSmus off the WOTSC; badly, 1ın fact, that the
author might ell have omiıtted hım from his lıst. 'Ihe book has value
inasmuch it gathers together under 0)el  (D SOINC material about number
pf wrıters, wh have ecumeniıcal TreSONANCCS, but ACCES5 fo which mıght be rather
difficult to the aVCTaSC interested, but INOTC than casual reader. select bıblio-
graphy, chort but good, will gıve direction to urther reading.

Esopus, New York arl Hoegerl, S5.R

Maertens, Thierry/Frisque, Jean: Kommentar den Lesungen der
Messe |Guide de Assemblee chretienne. Casterman/Tourna]. Herder/
reiburg 1969—70; Bde, Je 350 5., ]Je 25,—

Dieses (gleichzeitig ın ach  - Sprachen erscheinende) Standardwerk ommentiert
dıe gesamten Perikopen des Kirchenjahres. Die anzuzeigende (nach der voll-
staändıg überarbeiteten un auf den neuesten Stand gebrachten 7zweıten Auflage
des französischen Originals erstellte) deutsche Ausgabe hat 1m deutschen Sprach-
LTaum be1 Exegeten, Pastoraltheologen und Seelsorgern e1in außerst gunstiges
Echo gefunden („exegetisch {undiert, auf die Praxis hın orientiert, auf das
Wesentliche konzentriert, auf die Welt Uun: die Situation VO'  - heute angewandt”).
Die ın den Werbeschriften des Verlags irrtümlich als Franzosen vorgestellten
Verfasser sınd beide Belgıer. Beide sınd auch Kenner der Problematik der
Dritten Welt HIERRY MAERTENS (Benediktiner der Missions-Abtei Saint-AÄndre,

Professor der Liturgik 1ın Quebec) hat sıch dıe Erneuerung der Liturgie
1m Kongo bemüht un!: ıst en geschätzter Reterent auft internationalen Kon-
STECSSCNH. JEAN FRISQUE (langjähriger Professor für Dogmatik Seminar der
Miıssıon de France) ist Generalassistent der Socıete des Auxılıarres des Miıssı07ns
SAM) eınes VO  - Vincent Lebbe gegründeten Missionsınstituts für Weltpriester in
Löwen. Er ist Mitherausgeber un! Schrittleiter VO  w} Bılan du Monde ährend das
Handbuch für Pastoraltheologıe VO  w} Theologen der Dritten Welt abgelehnt WIT
vgl COMBLIN, Theologie de Ia revolutıon, vol | Presses Universitaires/Paris

est la pastorale qu’ıl faut refuser. Cette socjete qu«c L’on NOUS

presente, est tout sımplement la canonısation du desordre A  tabli.), ist der Kom-
mentar nıcht Ur für die Herrschaftsländer geschrieben und kann auch den
Missionaren empiohlen werden. Der abschließende (Lesungen der
Heiligenfeste sowl1e der Commune-, Rıtual-, Votivmessen u. Register) WITF:!
für nde 1971 1in Aussicht gestellt.

ünster Werner Promper

Pire, Dominique, Friedensnobelpreistrager, aut den Frieden! Uhır alle
sınd verantwortlıch. In Zusammenarbeıt mıiıt Dr. ((HARLES DRICOT. Vor-
wort VO  e} Robert I. Nachwort VO  > John nı 1Il. Freı-
burg 1967; 206 Herder-Bücherei 296)

Pır hat 1960 die Universität des Friedens gegründet, a ll denen, die
tür die Sache des Friedens, für die Zukunfit des Menschen wirken wollten, ine
Stätte der Begegnung VO  ‚e} Gespräch und Gesinnung, des Austausches VO  - Kr-



fahrung und Erkenntnis, des Ausgleichs VO:  } Kıgenart und Unterschied
geben. Dabei hatte CI, WIE bei allen seinen Unternehmungen, viele Helfter.
Einer VO  w} ihnen, Dr DRICOT, War mıiıt ıhm durch den Aufbau einer Insel des
Friedens 1m Mündungsdelta des Ganges besonders CHS verbunden. Die
grundlegenden Gedanken für das Werk VO  w Pır wurden In den Vorlesungenun: Gesprächen der Friedensuniversität immer wıeder NECUu durchdacht un auf
dıe eintachste Form, Der auch auf die letzterreichbare Grundlage gebracht. Das
geschieht auch 1ın diesen Gresprächen zwischen PIRE und Dr DRICOT. Sie eNT-
behren deswegen auch der Lebendigkeit un: Greifbarkeit, die dem Täglicheneignet, entlasten reiliıch auch VO  w} der Arbeit des Zusammenfassens und Ab-
strahierens. Noch Lebzeiten PIırE’s geschrieben, sınd S1Ce mehr Kınführungals Rückblick, mehr Finladung als Rechenschaft; ber siıcherlich geeıgnet, nach dem
größeren Buch greifen lassen, das inzwischen vorliegt: Oıvure MOUTLYT
ensemble (Brüssel Antweiıler

Pire, Dominique (O.P.), T1X Nobel de la aılxX Oivre MOUTIT u
semble Avant-propos, introduction et notes preliminaires des chapıtresdu Professeur RAYMOND VAN DER LST de 1 Universite Libre de Bruzxelles.
Presses Academiques Kuropeennes/Bruxelles 1969; 511 Biıblio  e-
YJUC de la Paix,

Der J ıtel des Buches spricht AQuS, PIRE überzeugt WAar nd wonach
gehandelt hat die Menschen SIN auf Leben un Tod aufeinander angewle-

SCIL. Das Buch, VO  — VT und Hrsg. gemeınsam vorbereiıtet 123); ist „eInDenkmal, das der Freundschaft errichtet ist (5); und WAar der Freundschaft
zwischen „einem Gläubigen un! einem Ungläubigen, einem Atheisten“ [Z) Das
Buch bringt dıie Vorträge, Vorlesungen, Ansprachen un! Briefe VO  w} PIRE, Uun!
da, dNSCMESSEC: erschien, auch Briefe, wenıgstens in Auszügen, die ıh
gerichtet wurden. Der erste eıl handelt VOmM brüderlichen Dialog, der zweıte
Von der Entstehung des Friedenswerkes, der drıtte Von PırE un! der heutigeneıt und endlıch der viıerte VO  } PIrRE und seinen Zeıitgenossen.PIRE wurde 1913 in Dinant geboren, trat 1928 1n den Dominikanerorden
eiInN und studierte 1n Kom JTheologie. Schon UZ nach der Priester-
weihe vermuiıttelte TMmMe Kinder In fördernde Ferien und begründete 1940
eın Werk gegenseıtiger Familienhilfe. Anläfißlich eines Vortrages über Ver-
trıebene, den 27 Kebruar 1949 Brüssel hörte, erhielt den ersten S167) Er begann 16 Hılfe für die Vertriebenen“, die 1953 in das „Europades erzens“ 168) umbenannte und konnte 1m Laufe der Jahre sı1ıeben Europa-dörfer grunden. Seine Arbeit wurde weltweit bekannt, als 1958 den Nobel-
Friedenspreis erhielt. Dessen geldliche Beigabe benutzte CI, Aprıl1960 1n Tihange-lez-Huy diıe Frıedensuniversität gruünden, der eıil-
nehmer aus vielen Ländern und Schichten 1ın die Aufgaben der Gegenwart Uun!
Zukunft einzuführen bemüht Wa  -

Den Gedanken des Friedens, schon seıit 1953 1ın ihm wiırksam, konnte IRE
noch tatkraftig fördern, als dıe zweıte Wende se1nes Lebens

Dezember 1960 VO  e} der pakıstanischen Regierung eingeladen wurde mıtzu-
helfen, die verheerenden Folgen eines Zyklons ıIn einem übervölkerten eıl Ost-
pakistans beseitigen. Er löste die Aufgabe nuchtern und weitsıchtig, daß
auch dıe indıische Regierung ıh: einlud, ıne „Friedensinsel“ begründen, W as

ebenfalls getan hat.
Im Jahr 1969 ist PIrE gestorben.



eıt seines Lebens hat PIRE seiner Mutter gedacht, der die entscheiden-
den Grundsätze se1ines Lebens verdankte (85, . 124, 1658, 184, 344, 390, 430) Er
sıiecht als se1ne Lebensaufgabe d} für den „Frıeden zwıschen den einzelnen”“
41) und den „Frıeden zwischen den Staaten“ 130) arbeıten. Ihn sieht
allein VO Herzen her als begründbar d 11 1ne Welt des erzens“ (31;
5366, 415), wiıll „mıiıt seinem Herzen dem des anderen begegnen” (15) 311
„ VOH Herz Herz“ 408) sprechen und ist überzeugt, dafß „eımn suchendes Herz
erfinderisch ist (18), verlangt ber auch „offenes Herz und offenes Auge” 66)

Die enschen S1IN! bedroht VO  w „Hunger un Krieg” (76), VO  w} „KRelıgıon,
Politik, Gesellschaft, Individualismus“ (87) VO „Bösen in der Gestalt Von

Ichsucht, Gewalt, geıistıgem un:! materıellem Imperialismus“ (120 (Gewalt gibt
vielfältig: „mıt gutem, mıt schlechtem, mıiıt keinem (GGewissen 181 Daraus

entstehen „dıe größten Plagen der Menschheit“: Uneinigkeıit und Hunger
bis hın ZU „Chaos ın der Welt“* 376 daraus auch dıe Aufgaben: „das rot
un der Friede”

„Wiıe annn 110  - den Menschen helfen?“ Das ist erreichen durch „SCSCHN-
seıtiges Verständnis und gegenseıtige Achtung“ (25) durch dıe Suche nach „dem
gemeınsamen Nenner“ (20, 54), durch „Brüderlichkeit und Zuständigkeit” (80)
Er ist überzeugt, dafß WITr „langsam auf die unıversale Harmonie zugehen” (233;
349) un daß WIT dazu „Friede, Entwicklung und Ausweitung brauchen“ 284
„Der Weg dorthin besteht für dıe Menschheit aus einer Verbindung zwischen
Realismus und Idealısmus” (34) Das alles ber setiz OTaus 1€ Achtung VOT
dem Menschen (259), „den absoluten Respekt VOT ıhm (465) die „unendliche
Würde jedes einzelnen Menschen 70) gemäß der „Würde mehr als Freiheit“
ist T7 Den enschen reiliıch annn INa  } nıcht andern: alle Versuche azu
mMU: INa  w} „mehr üurchten als die Pest” 56) weıl „IMNan nıcht ungestraft die
Bıologıie verletzt“ 378)

Will INa „den Hunger der Kıngewelde, des erzens un! des eistes“
stillen, braucht 198028 „dıe willige Offenheit des Geistes gegenüber denen, die
verschıieden sind“ (1 mu{ß 198028 „lernen, mıt nterschieden leben (85),
sollte 199078  - die Rolle „der Unbekannten“ (13) „der kleinen Länder nıcht unter-
schätzen“ 139) und auch nıcht übersehen, daß „der Erwachsene oft blasiert ist
174) trotzdem: „INan MU: erwachsen werden“ Fuür den Gläubigen be-
deutet C5, dafß entscheiden hat, „welchen ÖOrt der Menschlichkeit ın
seinem Leben zuweıst”

PIRE hat sich nıcht als „Politiker, sondern als Soziologen un VOT allem
als menschliches Wesen“ 198) betrachtet, „ohne natıonalen, politischen, relig1ösen
Hintergedanken” (284, 440, 463), als einen, der „interindıvıduelle un inter-
nationale Gräben überbrücken“ will, überzeugt, dafß „INan alle rechten
Gewissen achten soll, weıl keine wahren renzen zwıischen den enschen
g1ıbt” 433) Diese überwinden ist Sache des Gespräches, uüber das immer
wıeder nachdenkt, über seinen Ansatz, seinen Verlauf, se1ne Schwierigkeiten
49—85, 99, 135—143, 180, 181, 188) Gespräch ist Grundbedingung des Frie-
dens 9 395—402, 457—462). PIRE beklagt CS, daß 9 Gärtner für die
Rose, ber keinen (särtner für die enschen g1ibt” Er WAar einer un wırd

bleiben. Antweiler

T7A



Ratzinger, Joseph: Einführung ın das Ghristentum. Vorlesungen uüber das
Apostolische Glaubensbekenntnis. Kosel/München 1968; 307 ,, 24 ,80

1{1 est dej bıen tard POUF presenter lıvre qu1 eJa faıt le tour du monde,
et .  U consacre classiıque du n est resume de la f01 TEe-
tıenne exprimee dans langage contemporaıin. Pour dire l’importance de
lıvre et les echos qu ıl suscıtes, qu ıl 110US suffise de cıter 1C1 les paroles pParlesquelles le cardınal L.-J. SUENENS, archev&que de Malines-Bruxelles, le presente

SO  3 clerge: «En de multıples OCCasıons je VOUS al entendu exprımer le desir
qu'on VOUS sıgnale tel tel OUVTage theologique quı so1t pomint de reference
valable et sür POUF votre predication et pPOUrFr votre catechese, aussı
l’usage des laics cultıves. Pour repondre besoin de guıde theologique dans le
desarroi actuel des ıdees, AUSsS1] de synth6ese, la fois classıque et Oouverte
DA la problematique actuelle, je Cro1s utile de sıgnaler lıvre remarquable qu1parait repondre pleinement Ce: attente. Un theologien allemand, KATZIN-
GER, publıe 1968 lıvyre intitule: Einführung 2ın das Christentum, quı est
commentaıre, point par poıint, du Credo Lie livre de RATZINGER vient 50n
heure. Apres de multiples etudes partielles, le emps est VENUu d’essayer de pre-
senter un!  (D synthese tenant compte de tout l’acquis des {Tavaux recents quı contrı-
buent TENOUVEAULU de la theologie» (Archidicecesis Mechlinzensis-Bruxellensis
Pastoralia, 4 — 23, 2. 1970). Que pourr10ns-nous ajouter des paroles S1
autorisees?

Recife Bresil) Joseph Comblin

Schmucker, Josef Die prıimären Quellen des Gottesglaubens Quaestio-
NS disputatae, 34) Herder/Freiburg 1967; 2392 S, 21,50

La problematique de la connaıssance philosophique de Dieu reste dominee
Par la critique de ant. L’auteur montre Comment la neo-scolastique reste
en-deca de ant et peut donc satisfaire les esprits contemporains. examıne

‘crıtiquement divers essaıs et conclut negatiıyement. reste donc prendre
cte de la crıtique kantienne et OJ chercher des Voles nouvelles quı pulssent aller
au-deläa. ”auteur croıt POUVOIr trouver une VOo1e dans le sıllage de Newman.
8} 10 US ffre un ebauche de connaıssance naturelle de 1eu quı tıenne compitiede la critique et est conscıente des objections qu’elle doit surmonter.

Recife (Bresil) Joseph Gomblin

Schreiben der dln Biıschöfe alle, die UVon der Kırche mıt der
Glaubensverkündigung beauftragt sınd. Paulinus-Verlag/Trier
37 .. 2,—

Voici la seconde edition de la lettre signee Fulda le septembre 1967
pPar le cardınal Döpfner NO des ev&ques allemands. On souvıent quc
CcE& lettre ouvert la serie de bon nombre d’avertissements du Pape et de
diverses conferences episcopales sujet de certaınes orjıentations de la penseechretienne. Les objets quı preoccupent l’episcopat allemand sont les su1vants:
l’indifference CN VEOIS le magiıstere fficiel de l’Eglise dans l’enseignement de
la doctrine, la demythisation de la et urtout des evangıles, les crıt1quesdes enonces et des devotions eucharistiques de la tradıtion medievale, et nfın

qu ıl est CONVENU d’appeler l’horizontalisme. On peut dire qu«c CCS avertis-
sements sont faits VECC beaucoup de SCHNS des NUances et beaucoup de sensibilite.
Peu PCU, les nouvelles structures de l’Eglise s’etablissent. Dans Levolution



du christianisme, la hierarchie prend la fonction de frein, defendant la valeur
du passe et la necessite de maıntenır la continuite. ÖOn peut pas Iuı
demander de percevoir, Nn Yy d’orienter les nouvelles formes de sens1ıbilıte
evangelıque. Par contre, l’episcopat allemand Hre l’exemple d’une hierarchie
prudente DOUI pas COUDCI la base les mouvements qu«c l’Esprit
imprıme l’Eglise. Sans doute, "ivraije est-elle toujours me  2  JTee bon grain.
Mais le Seigneur NOUS ecommande-t-ıl pas de la1isser l’ivraie de PCUI de
brüler le bon graın meme temps.

Recife (Bresil) Joseph OMODLIN

Seler, Eduard Gesammelte Abhandlungen zZUT amerıkanıschen Sprach-
UN Altertumskunde. Unveränderter Nachdruck der Berlıner Ausgabe
19022293 kad ruck- un Verlagsanstalt/Graz (Österreich) 1960—61;

Bde, 46924 mıt mehreren ausend Strichzeichnungen Ü. ber 200 Bild-
tafeln, US$ 113,—-

Muchos han legado EDUARD SELER CU  - ÄLEXANDER VO  z
HUMBOLDT POI la trascendencıa de SUu bra relacıon al conocımıento estudio
de America, SIN razon, PUCS anto uUNnNO COINO tiro fueron pıoneros de un:

ser1e de estudıios qu«c despues han venıdo realizando relacıon CO  —$ e]
conocımıento arqueolög1co, historico, etnogräfico lingülist1co de las regıones
amerıcanas. La Dra de Seler mucho mas extensa mas variada YJUuUC lo
escrıto pOr Humboldt, OINO tambien fue mas largo el tıempo UJUuC Seler dedico

meriıca: de 18556 1921 Su bıbliografia comprendia 1922 (fecha de
muerte) mas de 250 fichas La publicacıon de SUuS escr1ıtos sobre temas amer1-
canıstas lo h1zo POT prımera VCZ Berlin, de Cuya edicıöon ahora 1NO0S

presenta Uun.: fotoreproduccion. El merı1to de Seler haber tocado muchisimos
temas POT primera VCZ, aplicando metodos qJUu«C han hecho escuela quc
algunos aun han S1:  (8) superados. Su interes de la interpretacıon
de los jeroglificos Y al estudio de las diferentes lenguas indıgenas tocando
Mexı1co, entro-Ameriıca llegando hasta el Per  368 traves de sta bra
1NOS proporcıona materıal valıo0so, Varıos Un1ıco vest1g10 de lo qu«c
exıist10 qucC caracter de fuente de prıimera INanO al haber desaparecıdo
STan cantiıdad de s1t108 debido al Saq u CO arqueolög1ico sufrıdo POTI muchas
reg10nes de merica. Se ha dicho quc nadie (0)9018) Seler ha entregado
CO'  w} tal dedicacıon mostrar al mundo la grandeza de Mexıico.

Jacona, Michoacan Mexico) Francısco Mıranda

Tarancön, Vicente Enrique: Un dad pluralıdad la Iglesıa. Sigueme/
Salamanca 1970; 387

Le tıtre dıt pas exactemen! le contenu du livre du cardinal-archev&que de
Tolede. En realite, i s’agit 110  e pas - proprement parler d’un lıvre de theologie,
maıs 1en plutöt d’une longue lettre pastorale SUT les differents problemes qu!
affectent le gouvernement d’un diocese. L’archev&que de Tolede envisage SOUS {OUS

aspects le pro  me de Ll’autorite et de la ıberte dans la V1e diocesaine
aujourd’hui. {1 le fait +D}  5 multıplıant les cıtatıons du Concile, et plus CILCOTC les
cıtations de aul VI On notera desir d’ouverture tres grand, caracte-
rıstique de l’aile la plus avancee de l’episcopat espagnol.

Recife (Bresil) Joseph GComblin



EINGESANDTE BÜCHER
In der ZM  z gelangen In der Regel Ur Publikationen M1SS10NS- un! rei1-

gı1onswissenschaftliıcher Art ZUT Besprechung. Andere Schriften, die bei der
Redaktıon eingehen, werden lediglich Urz angezeıgt.
Boletin Bıblıografico de Antropologia Amerıcana, vol b &- SE Instituto
Panameriıcano de Geografia Hıstoria, Ex-Arzobispado 29, Tacubaya, Mexico
1 9 319

Cornehl, P./Bahr, (Hrsg.) Gottesdienst UN Öffentlichkeit. Furche/Ham-
burg 1970; 264 s 9 12,50

Gornelius, Die Glaubwürdıgkeit der Evangelıen. Reinhardt/München 1969;
s! 7,50

Eidlitz, Krıshna Caıtanya. eın Leben un! se1ine Werke Almgvist
Wiıksell/Stockholm 1968; 561 81 Kr 710,—

Gallus, Jungfraumultter „Miıterlöserin. Institutum Marıanum/Regensburg
(Landshuter Str. 16) 1969; 57 S 3,—
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'LIHE CHRISTLTIAN ATTITUDE TOWARD
NON-CHRISTI RELIGIONS

Some critical and posıtıve reflections

Dy Paul Hacker

In the present study ıntend to reflect the Christian attıtude
toward paganısm, not the individual Christian’s attiıtude toward
indıvyvıdual non-Christians. As regards the latter, all oday that
Chrıistians should meet wiıth non-Christians in spırıt of dialogue 10 be
SUTC, there 15 unanımıty 0NS wrıters about what dialogue 15
cshould be. I here AIXC, however, SOINC {ficıal statements thıs matter by
the Second Vatıcan Councıil, by Pope Paul VI and by the Secretarıat for
non-Christians. Reflection the Christian attıtude toward non-Christian
relıg10ns to be indispensable prerequıisıte for the meeting of
Christians with indivıdual non-Christians.

Ihe Christian attıtude toward paganısm has doctrinal and practical
aspect. I he practical attitude 15 eXpression of dogmatıc presupposiıt1ions,
whether these be reflected upOoN_n not We therefore TE the doctrinal
aspect rst.

Grıtique of the “Anonymous Christians” Theory
'The most noteworthy contribution to thıs subject iın the last has

doubtless been KARL RAHNER’S G’hrıstianıt'y an +he non-CGhrıstian
Relıgions *. One cannot deal wıth OUTr problem oday without discussıng
RAHNER'’'S posıtion. Ihe ast number of artıcles and 00 hıch OVCI

recentd ave €a wiıth non-Christian relig10ns ave to grea extent
been occasıoned by Rahner’s WeTiIC composed under ıts influence.

critical analysıs of an y of Rahner’s C554 Y 5 15 not CasSy task 'Ihe
maın difficulty stems from hıs peculıar style of thinking. He Ca  - begın
by statıng traditional doctrine wiıth grexa emphasıs, but then he S0CS
to evolve novel ıdeas that virtually neutralıze nullıfy his foregomg
statements; at the SAaInc tıiıme he surprisingly intersperses hıch

his Y 15 included in vol of ARL AHNER’S Schriften ZUT T’heologıe
In the present artıcle, quotations from thıs volume an reference to it

ATrTe gıyen according {o Kruger’s accurate Englısh translation RAHNER,
I heological Investigations, vol 5’ Baltımore an! London, 1966, FCDT. 1969
After each quotatıiıon [tWO pasc numbers AIC gıven 1in brackets; the hfrst refers to
the English translatıon an the second to the corresponding passSsasc of the
German orıgınal. Passages of other works of RAHNER have been translated Dy the
present author, an references to theır SOUT CCS AIrc gıven ın the footnotes.
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represent tradıtional Op1n10ns but hıch do not SCCIMN to be O00 coherent
wıth the LCW context In order to do full Justice tOo Rahner, it WOU
therefore be NCCECSSATY to analyze hıs wrıtings almost sentence by sentence.
In the dA5Cc of the aYy CONcernıng here, additional difficulty lıes
1in the fact that ıts princıpal statements TCSUPPOSC certaın posıt1ons in
phılosophy, 1n Christology and 1n the doctrine of d!  e Hence, thorough
crıtique of the artıcle would be possıible only part of critical analysıs
of the whole system of Rahner’s phılosophy and theology. Sınce
Cannot undertake all thıs wiıthın the framework of artıcle, must
content ourselves wıth Compromıse an TeEA Rahner'’s aV INOTEC

summarıly than ıt WOU. deserve.
TIhere d1iC twoO poınts hıch Catholic Ca  - possıbly disagree wiıth

Rahner’s iıdeas  ® Rahner 15 certaınly rıght ın emphasızıng, fırst, that the
present sıtuatıon of the world demands reconsıderation of the problem
of the Christian attıtude toward non-Christian relig10ns; secondly, that

INa  - who cCooperates wıth the d that God offers hım Ca  } be saved
CVCN outsıde the Church 15 OPCH LO quest1i0n, however, whether ahner's
DECW treatment of the subject 1n partıcular, the WaY he construes the
possıbılıty of salvation for non-Christians provıdes acceptable
solutıon.

Ihe present sıtuatıon of the world 15 characterized by the tact that
“everybody oday 15 determined Dy the iıntercommuniıcatıon of al those
sıtuations of ıfe hıch affect the OQdJe WOr Every religı10n whiıch
exısts 1n the WOT 15 question posed, an possıbılıty offered. to

person ” (147° 138) Rahner contrasts OUT time wıth tormer epoch,
namely the ıddle Ages, when the West Was INOTEC less “"shut In
ıtself” 15 surprısıng, however, that he 0€Ss not ask whether there ATC
essentıjal differences simılarıties between the present sıtuatıon and the
sıtuation of antıquıty. In poınt of fact, there 15 at least 0301 strikıng
sımılarıty. In the rst four centuriıes the Church lıved 1n relıg10us
pluralısm ' scarcely less multiform than the pluralısm 1ın which find
ourselves today On the other hand, there 15 difference 1n that atheism
Was not grea factor iın the pluralısm of antıquıity ıt 15 oday But

far the Christian attıtude toward other relıg10ns 15 concerned, there
15 another, INOTC ımportant diıfference between OUT tıme an antıquıity.
Rahner, doubtless voicıng the Teelıng of Man y Christians of OUT day,
states, fact of the pluralısm of relig10ns, hıch endures and still
from time to time becomes virulent ADNCW CVCMN after hıstory of two
thousand al  9 must be the greates scandal and the greates vexatıon
for Christianity” (116; 137) hıs 15 feeling of frustration which,
accordıng to al know, W as quıte alıen to the Christians 1n antıquıty.
Nor does the opposıte feeling, the hope of final viıctory of Christianıty
in the whole WOTr. SCCIN to ave determined the Christian CONSCl0UsSNESS
1n an Yy noticeable INCAaSUTEe. As long 4S to be Christian meant to risk
one’s lıtfe, there COUuU. be question of hope of external trıumphs
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anyhow; and VCN after Christianity had become the prihcipal relıgıon
of the Roman Empire, Christian wriıters took much calmer attıtude
toward the survıval of paganısm than ManYy of WOUu perhaps eXpect
today Obvıously the heology underlying the Fathers’ attıtude toward
paganısm W as essentially different from the OIlC that Rahner T SC5S.

The problem of the Erue relıgıon W as of prıme ımportance for the
Fathers; in Rahner’s AY, however, ıt 15 not posed at all nstead, Rahner
states "that Christianity understands itself the absolute relig10n (IES:
139) hıs eXpress10n suggests that there INAaYy also be relative relig10n

relatıve relıgı0ns. The ıdea of relatıvıty 15 evoked NC INOTC by the
ormulation, “Christianity understands itself Y instead of, “Christian-
ıty 18n  27 1 hus Christianıty 15 represented “"the absolute relıgı1on

far ıt understands iıtself fto be such hıs implies that the VerYy
notion of absoluteness 15 ncluded 1ın the domaın of relatıvıty. T here 15 1n
fact thoroughgoing, though not explicıt, relatıivyvısm 1n the argumentatıons
of Rahner’s aAaYy 1If thıs precludes the question about the Erue relıgıon,
ıt allıes VeErYy ell wıth the idea of legıtımacy. For, 1n relation to changıng
sıtuatıons, laws C  - change, whıiıle truth 15 essentially iımmutable. Rahner
uUuS«cCcSsS the notion of legıtimacy to explaın why Christianity 15 “the absolute
relıg10n . Christianity, he SaYyS, ““cannot recogniıze an Yy other relıgıon
beside itself of equa right”, Coy of equa. legıtımacy. TIhe concept of
‘“lawful” "Jeg1ıtimate relıgıon dominates the whole ay Non-
Christian relıg1ı0ns, Rahner contends, ATC lawful ..  until the moment when
the gospel really enters ınto the hıstorıcal sıtuatıon of ındıyıdual”
(121;; 143) hı1s moment CCUFTS “where and when  07 Christianity ““enters
wiıth exıstential an demandıng force nto the realm of another
relig10n (E1S: 139), “wherever Christianıty reaches INa ın the real
UrSCHNCY and r1gor of hıs actual exıistence” (F20: 142) ese eXpress10Ns
Ca  - only be iınterpreted implyıng that both the "“absoluteness” of
Christianity an the "Jegıtimacy ” of non-Christian relig10ns ultımately
depend the 1mpression that Christianity produces 19914898 Ihus both
absoluteness and legıtimacy ATC relatıve. The other alternatıve, described
Dy Rahner the prevalent COININOIN VIEW., would hold that “the
beginning of the objective oblıgatıon of the Christian IMNCSSaSC for all
men  27 occurred ..  ın the apostolic I2  age (119; 140f
5 however, that need not accept either alternatıve. What

Rahner ca the COININON VIECW May easıly ead tOo the misunderstanding
of redemption ega decree Occurrıng wıthın tıme Rahner’s alter-
natıve, the other hand, objectionable account of ıts
anthropocentricısm an situational relatıyısm. If leave out of account
the notiıon of oblıgatıon, then what the sentences quoted refer to turns out
LO be the moment of conversıon. signihcant that Rahner’s AVY
does not UuUsS«cC the word Conversı0Nn 1n posıtıve context (1ıt OCCUTS only 1ın
the negatıve phrase, “avoıldance otf immature cConvers1ions , 120; 141)
We shall SCC presently that Rahner’s system vırtually precludes the term
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CONVeErTSLON to denote the act of becoming A Christian. 'To the senfences
quoted others of sımılar €e€NOrTr could be added Rahner’'s exıstentialist

termınology refers fo the human sıde of cConversion only We IMayparaphrase hıs statements by Sayıng that Christianity becomes man’s
obligatory relıgıon when the impact of sıtuation brings it OoOme to hım
that Christianity 15, ought to be, hıs relıgi0n.

According to Holy Scripture, however, the conversion of gentiles 15 of
emınently theological nature. 1Ss "mystery hıdden for ASCS 1n God”

but ..  NOW made manıftfest to His saınts” (Eph 3 Col 1:26) hıs 110
of the manıiıfestation of the mystery, thiıs “day of salvatıon, * does no(t,
of COUTSC, at the SAdINC chronological moment tor all mankind and
for each indıvıdual. hus far Ca  - S wıth Rahner But must
criticıze hıs phraseology not fully adequate LO the subjJect. TIo be SUTC,
Rahner’s exıstentialısm exıstential ıdealism 15 not PUTC humanısm.
Nevertheless, theology must take into  e account that the aYy of salvatıon”
15 grounde In God’s provıdence predestination which, being eternal,
15 not PTOCCSS wıthin tiıme. The Fathers realized this and WEIC thus
immune LO both defeatism and trıumphalısm. Christ’s deed of explatıon,decreed from eternıty and manıftested wıthın tiıme iın Hıs suffering and
death, 15 eternalızed 1in his "holdıng the prıesthood permanently”, and in
virtue of thıs priıesthood “he 15 able for all tıme to SaVC those who draw
Car LO God through him  27 (Heb hus the OCCUrTeENCE of the dayof salvatıon at different poıints of time for dıiıfferent indıvıduals Canno(,
AS Rahner WOUu ave it, be grounde: ın “the real hıstoricıty of Christian-
ıty an salvation-history” (120; 141) Hıistoricıity, if ıt an anything
at all, connotes OCCUTITENCE within time, orıgınatıng an perıshing. Con-
vers10n, however, 15 the poıint where time and eternıty meet. Ihe
eternalızed realıty of Christ’s explatıon brings salvation A  into equa.proximity LO V  y moment of time and to iındividual. And “those
who draw Car to (s0d” ATC themselves elevated nto eternıty 1n this Very
act of conversıon. For the Samne rCason, VeCn PCTSONJNS who lıyved before
Christ AT not outsıde the reach of the effect of Hıs redemptive passıon.This would be ımpossible the basıs of INneTE “real historicity”.

15 quıte natural that Rahner’s peculıar intertwining of the notion of
obligation wıth sıtuational relativism leads straıght to what modern
Jargon calls “dialectic”. contradıiction 15 boldly interpreted havıngposiıtive value. The Church, Rahner states, 15 opposed by non-Christian
relıg10ns. In this antagonısm, however, the Church ““cannot teel herselt
to be Just ON  (& dialectic moment”. On the CONtrary, she “has alreadythıs opposıtion Dy her faıth, hope and charıty. In other words,
the others who OPPOSC her ATC merely those who ave not yet recognizedwhat they nevertheless really already dICcC (or Can be) CvVcn when, the
surface of exıstence, they AT ın opposıtion; they AIC already AaNONYMOU:Christians” (134; E57):
2 Cf. ZMR, 1970, 182ff.
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In evaluatıng thıs theory must ote rst that it 15 sımply
irreconcıilable wıth grea number of statements ın Scripture an
Iradıtıion, unless these ATIC reinterpreted ıIn hıch the hagıo-
graphers and Doctors certamly dıd not intend. The whole Apocalypse,
tor instance, would be meanıngless ı1, Rahner intımates, VCIIl those
who OPPOSC the Church ATC already secretly saved., an OQur Lord could
not ave saıd tO the prophet that, at the en of all thıngs, ıdolaters ATIC to
remaın ‘“outside” pOocC Idolaters, in the v1isıon of the Apocalypse,
ATC pCrSONS who OPPOSC the Church 1f they WeTC already, could be,
aNnOoNyMOUS Christians, they would not be banıshed from the City of God
Other EeXtTIs inconsıstent with Rahner’s theory AL those hıch refer to the
conversion otf Saul. As long Saul who Was tOo become the Apostle
Paul persecuted the Church, he Was Aa  1ın opposıition to her not only
..  on the surface of existence‘ but 1n full realıty Otherwise Our Lord
could not ave saı1d to hım, “I Jesus, whom yOoUu ATC persecuting”
(Acts 9:5) JIrue, Saul W as chosen instrument” of Christ 9:15) but hıs
election ncluded hıs conversıon. If he had only been brought to realıze
what he already WAaS, the SCOTYy of hıs conversıon WOU. be quıte different
from what read in the New 1 estament. Ihe Pharisee Saul had been
Just zealous 1ın the servıce of God aAsSs Was the Apostle Paul Hence, ıf
Rahner’s theory WEeEIC correct, OIl  (D would eXpect that Paul cshould be the
model Adsec of CIrSON who arrıved AF reflex CONSCIOUSNESS of what he
had been betfore. But there 1Ss not the slıghtest ınt of such —

planatıon 1n the Bıble On the cContrary, St Paul, looking back to h1s past,
unht tO be called apostle,Irankly repents of ıt, 1n sayıng, uI

because persecuted the ur of (5060° (1 Cor 15:9)
Rahner’s Surprisıng theory becomes understandable only the basıs

of his doctrine of and, ultımately, hıs philosophy. We @M  - only
briefly indicate these doctriınes ere. Rahner contends that in man’s spırıt
there 15 tendency hıch always, vVecn before objects AT known, antı-
cıpates unlımıted being (Sein, eSSE) 1ın general hıs movement of the
spirıt mind oe€es not a1ım at object; rather, ıt 15 the precondıtıion for
an Yy cognıtıon of objects. * hıs conception of antıcıpatıng movement

transcendental antıcıpatıon (Vorgri of the human spırıt reaching
out for being has emiıinently theologıca. relevance. kor the absolute
Being toward which the urs«c of the anticıipatıon OV!  9 15 God Ihe
antıcıpatıon implicıtly affırms the exıstence of Absolute Being OT God,
CVCN though 1n thıs movement the mind has explicı AaW UaTre1N6s5 of
God {Ihus Man, who 15 spirıt, “lıves hıs ıfe in constantly reaching out
toward the Absolute, 1n to (G0d He 15 INa  ® solely Dy hıs
always being already the WAaY to God, matter whether he knows thıs
explicitly no(t, whether he wiılls it not.  27 The antıcıpatıng movement

3 RAHNER, Geist ın Welt (2nd ed., Munich, 1957), 153ff
RAHNER, Hörer des Wortes (Munich, C1l.,



toward eıng, ultimately toward Absoluie Being God, belongs to the
basıc constitution of human exıstence, 1. C.y of human nature.

Rahner’s doctrine of d! 15 nothing but theological transposıtıion of
thıs metaphysıcal schema. Man’s transcendence, ıf SCCI1 from the side of
God, 15 d  9 an ..  1n the experience of his OW: transcendence, of hıs OW
unlımıted openness , INan VCNMN experiences the offer of grace. ” He Ca  -

accept thıs offer “by really and wholly accepting himself,” because
through hıs self-transcendence revelation "speaks VCMN wıthın hım.  27 And
thıs accepting 15 c.  act of supernatural faiıth” I hus nature has become
supernatural. By accepting h1s OW: nature, INa  . has valıd substitute
for supernatural faıth, quıte effective real faıth

In 1940, Rahner asked whether man’s faculty of self-transcendence
WOUu not make word-revelatıon superfluous. And he triıed hard to
show that this W as not the A4AsSsc In hıs later CSSaYS, however, the dangerinherent 1n hıs metaphysıcs has become INOTEC an INOTC manıfest. If man’s
transcendence 15 SUTC LO reach G0d ın the INeTC act of hıs accepting h1s
OW: exıstence nature, then the essential distinctions between Christian-
ıty and paganısm, ell between moral conduct and SIN, become
ultımately ırrelevant. Nor 15 there an Yy necessity for Conversion if INa
1ın becoming Christian only arrıves AT reflex CONSCIOUSNESS of what he
already 15. Rahner’s phiılosophical description of man’s iırresistible self-
transcendence 15 strıkıngly sımiılar LO, and 1in tact vırtually coıncıdent
wıth, what he SayS about “those who ave not yet recognızed what they
already ar  “ In 1940, the philosopher wrote that INa  ®] 15 "always already

the WaYy to God, matter whether he wiılls ıt not.  27 In 1961, the
theologian Ca  ; speak of “the deed of (s0d whiıch bursts OPCNH an redeems
the false choice of INa  - by overtakıng -t” (124; 146) IThough nomiınally
acknowledging that INa  - &773  » refuse the offer of al and that there
AT depravities 1n paganısm, Rahner uscsS vVery emphatıc ormulations
which vırtually represent all depravities iırrelevant and xclude the
possıbılıty of refusal of d! He Ca  - SaY, for instance, “that y
human being 15 really and ruly exposed IO the influence of divine, SUPCI -
natural a which offers interı1o0r unıon wıth God an by of
which God communicates himself, whether the indıvıidual takes
attıtude of acceptance of refusal towards thıs grace” (123; 145) In this
WAaYy Rahner constantly blurs the dıfference, carefully observed by sound

Cit:, 81
ahner'’'s term “exıstence” 15 m1ısnomer. It 15 ase of that essentialization

of ex1istence hich 15 the ınescapable tragedy of all exıistentialısm. When he
speaks of “existence” he 15 often referring LO hat ın INOTC adequate termınologywould be called “nature” ““essence”. Hıs “existence” includes “existentials”
(Existentiualien). These ATC qualifications. eal existence, however, has qual-iıfıcations. What p OSSCSSCS qualiıfications, 15 substance ESSCNCC nature.

RAHNER, Schrıften ZUT T'heologıe, vol 1965), 547 an! 54
A  Q Hörer des Wortes, Chapters E
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heology, between ob]ective redemption and man’s subjective appropriatıon
of it hus redemptıion and salvatıon become vırtually identical.

ToOom the foregomng ıt cshould hbe clear that ıt 15 Rahner’s metaphysical
project hıch MaYy “exıstential idealısm“ spirıt-
dynamısm ' hıch has dictated hıs theory of Anonymous Christians.
I hıs predomınance of philosophiıcal speculatıon 15 also responsible for the
atrophy of posıtıve eology, 1. €., eology based Scripture an!
Tradiıtion, an for the absence of Aln y reference to concrete non-Christian
relıg10ns ın Rahner’s aV Rahner pleads that he eed not refer to data
of the hıstory of relıg10ns because he 15 treatıng hıs ubject dogmatıc
theologıan 1174 139) But Cd  - ADn Yy sc1encCce yıeld reliable results ıf ıt
neglects the study of materıals to hıch ıt has to refer constantly”? As
matter of fact, Rahner Ca  - only dıspense wıth the reference to facts
and to Scripture an Iradıtion because he 15 evolvıng deductions from
Pr10r metaphysıcal speculatıon. In thıs respect LOO, hıs reason1ıng differs
radıcally from the WaY of thinking of the Church Fathers who, when
evaluatıng paganısm, had 1n VIEW definite doctrines and cults

Rahner 15 inclined to SCC the Old Testament ...  1n Man y respects
divınely interpreted model of pre-Christian relıgıon rather than
absolutely and ın V'  Y respect unıque Aan! incomparable quantity ” (106;
125) hıs sentence includes SOINC qualifications: ...  1ın Nan y respects ,
“ absolutely and ın V  A respect”. Such indefiniıte restrict10ons, characteristic
of Rahner’s style, SCCII to leave asu margın for statements to the
opposıte etftect Nevertheless, the sentence 1S revolutionary. undermines
the vVerYy basıs of that V1sS10N of the CCONOIMNY of salvatıon hiıch has been
authoriıtatıve in the Church rıght from the tiıme of the New Testament.
ven Clement of lexandrıa, wıth al hıs apprecılatıon of Greek philosophy,
dıid not attrıbute to ıt the SaImInc dıgnity to the Old 1 estament. 'Ihe New
Testament becomes fully intelligible only ıf read agaınst the background
of the Old Testament, much the Old Testament discloses ıts meanıng
only if ıt 15 SCCI1 the preparatıon tor the gospel. 1f the New 1 estament
15 unıque the MCSSaASC of the Incarnatıon, then the Old T estament 15
just un1ıque the MCSSASC of CCONOILNY that Was prepar:  Y
for the ncarnatıon. Rahner’s V1IECW might be true ıf the Old T estament
ended wiıth the SCtOTY of the oah Covenant. But there ATIC also the
records of the covenants hıch God made wiıth Abraham, wıth the
Israelites at Sınal, an wıth Davıd What distinguishes the Old Testament
from documents of other relig10ns 15 not only the fact, which 15 certainly
essential, that 1ın ıt hıstory 15 ““divinely interpreted’'; rather, thıs inter-
pretatiıon reveals the un1ıque nature of the events elated An iımparts
knowledge, not obtainable from an Yy other SOUTCC, of God, of Hıs 111
and designs

od’s CCONOMY, accordıng to Scripture, takes account of the fact that
“the imagınatıon of the thoughts of man’s heart 15 evıl continually
Gen 6:5; 8:21) hıs fact necessitated Nnarrow1iıng of the ansg' of
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salvatiıon-history. In the Casec of oah 4S ell 4S 1n the Case otf Abraham
ONC sıngle INan Was the recıpıent of od’s revelatıon and salvıfıc promıse.
Ihe Israelites WEIC sSma and insıgnıflıcant ethnic compared
wıth the grea CoNntemporary natıons. Yet ıt Was thıs that God
chose Hıs OW: people If thıs t00O LaAaIrTOW VIECW o OUT human
speculatıon, must ask ourselves ıf UT speculatıon really SCI VCS to
elucıdate revelation whether, conversely, dIC ryıng to adapt the
ata of revelation to OUTr speculatıve projJect. Such adaptatiıon Was
practised A large scale by Hegel Rahner’s theologıcal transposıtion
of hıs exıstentjal ıdealısm spirıt-dynamısm bears disconcerting
resemblance to Hegel’s adventure.

We cannot diıscuss Rahner’s Christology in detail ere But must
note that hıs Christology, applıcation of hıs philosophical spirıt-
dynamısm rather than interpretation of the ftacts of revelatıon, makes
ıt ımpossıble for hım vVen to describe the Uun1ıqueness of the New Covenant
1ın adequate terms. Rahner thınks that the mystery of Christ’s [WO natures,
tradıtionally described 1n „ontic-substantial categorıies”, Ca  - also be
eXpressed 1n “existential categorıes . These latter reiter, Rahner —

plaıns, to man’s geıstigen Selbstvollzug” , S  1, @. o the spırıtual act
event of man’s self-realization. But Rahner’s exıstentialısm dısregards
the tact that act PI'  CS being that 15 able to perform ıt and
that the basıs of such abılıty 15 the nature CSSCHNCE of the eing
concerned. 15 not Lrue, Rahner would ave ıt, that statement 1n
terms of substance CSSCIHNCE nature Ca  - be transposed into  - statement
ıin terms of event PTFOCCSS ACL As matter of fact, AS far Christ’s
humanıty 15 concerned, Rahner o0€s make statements about Hıs nature.
nstead of treatıng of Our Lord’s divine nature, however, he contends
that LWO acts events (G0d’s self-communication and Jesus’ perfect
acceptance of ıt ave reached their absolute goal in Jesus. But Rahner
also holds that God offers His self-communication to all INE':  $ and man’s
spırıtual self-transcendence responds to it. hus there 15 difference
iın nature between Jesus and other human beings. Ihe dıtfference between
Hım and only the SUCCESS of self-transcendence. hıs SUCCCSS5
15 perfect in Jesus’ CasSC, and this 15 why He becomes od’s "pledge of

to us  27 (184; 212 Zusage der G(nade Rahner Ca  - SdY, In
the depths of hıs exıiıstence 189028  - 15 divinized (at least 1ın the INanner of

offer) The hıstory of the spatıo-temporal tangıbılıty of man’s findıng
himself 1in God reaches ıts hıstorical culmination and ıts SUPTEME
goalsalvation-history. In the case of Noah as well as in the case of Abraham  one single man was the recipient of God’s revelation and salvific promise.  The Israelites were a small and insignificant ethnic group as compared  with the great contemporary nations. Yet it was this group that God  chose as His own people. If this seems too narrow a view to our human  speculation, we must ask ourselves if our speculation really serves to  elucidate revelation or whether, conversely, we are trying to adapt the  data of revelation to our speculative project. Such adaptation was  practised on a large scale by Hegel. Rahner’s theological transposition  of his existential idealism or spirit-dynamism bears a disconcerting  resemblance to Hegel’s adventure.  We cannot discuss Rahner’s Christology in detail here. But we must  note that his Christology, an application of his philosophical spirit-  dynamism rather than an interpretation of the facts of revelation, makes  it impossible for him even to describe the uniqueness of the New Covenant  in adequate terms. Rahner thinks that the mystery of Christ’s two natures,  traditionally described in „ontic-substantial categories“, can also be  expressed in “existential categories”. These latter refer, as Rahner ex-  plains, to man’s “geistigen Selbstvollzug” *, i.e., to the spiritual act or  event of man’s self-realization. But Rahner’s existentialism disregards  the fact that an act presupposes a being that is able to perform it and  that the basis of such an ability is the nature or essence of the being  concerned. It is not true, as Rahner would have it, that a statement in  terms of substance or essence or nature can be transposed into a statement  in terms of event or process or act. As a matter of fact, as far as Christ’s  humanity is concerned, Rahner does make statements about His nature.  Instead of treating of Our Lord’s divine nature, however, he contends  that two acts or events — God’s self-communication and Jesus’ perfect  acceptance of it — have reached their absolute goal in Jesus. But Rahner  also holds that God offers His self-communication to all men and man’s  spiritual self-transcendence responds to it. Thus there is no difference  ın nature between Jesus and other human beings. The difference between  Him and us concerns only the success of self-transcendence. This success  is perfect in Jesus’ case, and this is why He becomes God’s “pledge of  grace to us” (184; 212: Zusage der Gnade an uns). Rahner can say, “In  the depths of his existence man is divinized (at least in the manner of  an offer). The history of the spatio-temporal tangibility of man’s finding  himself in God ... reaches its historical culmination and its supreme  goal ... in Him whom we call the God-Man par excellence in the midst  of divinized mankind”!, This implies that the divinity of Christ is  reduced to an event which, though in a far lower degree, occurs in all  human beings. If Rahner’s Christology is correct then either Christ is  by nature not God at all or every human being is God, though at a far  10 K. RAHner, Schriften zur Theologie, vol. 8 (1967), p. 215.  1“ O. c., pp. 160£.  881n Him whom call the God-Man Dar excellence 1ın the mıdst
of divinized mankınd 11 hıs ımplıes that the dıivinıty of Christ 15
reduced to event which, though in far lower degree,; CCUFTrS in all
human beings. {f Rahner’s Christology 15 correct then eiıther Christ 15
by nature not God at all V human being 15 God, though at far

10  0 RAHNER, Schriften ZUT Theologie, vol (1967), 215 11 C 160£.



distance from Christ. It can hardly be maiıntaine: that thıs reinterpreta-
tıon brings out the unıqueness of the Person of Christ 4S defined by the
Councıl of Chalcedon

Neither 15 the Uun1ıqueness of Christ’s work treated adequately in Rah-
ner’s system. Ihe meanıng of Christ’s passıon 15 watered own LO the
exceptionally successful A4SC of man’s self-transcendence 1n which
od’’s self-communication becomes manıftest. For Rahner, the decisıve
event 15 not Christ’s passıon 15 ole but the abstract fact of Hıs
death because thıs 15 the completion of Jesus’ self-transcendence 1 The
possı1ıbilıty of forgıveness” of SIN “comes from that of od’s
selft-communication which, the 0)81  (D hand, depends the development
of the ole hıstory of the COSINOS AaAn whiıch, the other hand, by
establıshıng ıts OW: g’oal, becomes manıfest 1n the exıstence an exısten-
tial realızatıon of Christ. And thıs 15 the meanıng of the proposıtion
hıch states that ave been redeemed by Christ from OUT S1NS  27 (186;
215) hus the CONCeEPIS of explation, redemption and sacrıfice. allowe
by Christian tradıtion rıght from the time of the New T estament, become
virtually meanıngless. As inevıtable corollary, SIN loses ıts ata
character of severıng man’s relatıonshıp wiıth God Rahner Ca  ® SaY, “°Sın
15 irom the outset embraced by the 8! LO Lorg1ıve (186; 2153 I hıs
mınımı1zatıon of the gravıty of SIN 15 NECESSATY CONSCYHUCNCEC of the
doctrine that man’'s spırıt 15 always reaching out toward God, whether
he wills ıt not

I hus it 15 1n the thın atmosphere of Rahner’s exıstentıjal ıdealısm
that hıs theory of Anonymous Christians could thrıve. hıs phılosophy
makes ıt impossıible to SCC the unıqueness of Christ’s CISON an work
and, accordıingly, the un1ıqueness of both the Old and the New Covenants

compared wıth other relıg10ns. As inevıtable CONSCYUCNCC, Chris-
tianıty 15 reduced to the explicıt exXxpressi10n of what the Christian
hopes 15 present hidden realıty VCIIN outsıde the visıble Church”
(133; 156)

But Rahner’s metaphysıcs 15 not the sole ‚upport of hıs theory of
Anonymous Christians. In addıtion, he maıntaıns the princıple of the
NECCESSATY socıal constıitution of relıg10n. He admıiıts that he deduces thıs
iıdea from the nature of Christianity; but he thınks thıs princıple Can

be extended to apply to all relig10ns (120; 142) hıs ımplies,
however, misınterpretation of both Christianıty an non-Christian
relıg10ns. I he socı1al constitution of Christianıty 15 incomparable because
ıt 15 grounde: ın the supernatural realıty of the Body of Christ. specıal
socıal organızatıon and specific kınds of socıial behavıor ATC therefore

essentıal and exactıng realıty ın Christianıity, distinguishıng ıt from
all pre-Christian relıg10ns. I he Bible teaches that the Nations lıve
under the oah Covenant. hıs Covenan 15 EMETSCHCY ordinance

RAHNER, rıllen zZ2UT T’heologıe, vol (1960) 164f
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hıch 0€Ss not instıitute socıal structure relıg10us basıs. Ihe SAaIiInc
natıons hıch lıve under thıs covenant ATC also under the that
divided mankiınd (Gen — St Justin AaAn St Augustine WeIC ell

that precisely the depraviıties of the relıg10n WeEeIC iıntımately
tied wıth the socıety 1n hıch ıt Was practised. Moreover, both the
Old and New Testaments teach that he who wants to tulfill od’s
111 must 1n certaın sıtuatıons vVen risk rupture wiıth the socıety in
hıch he lıves (Gen Z IS Matt 0:37: Luke Such break CAd)  —

he prerequıisıte for man’s incorporatıon into the supernatural society
otf the Covenant. Rahner’s vindication of the legıtimacy of paganısm
the ground of the soc1ıal nature of relıgıon untenable. As ONSC-

UuCNCE of the Fall, it Ca  - Aanı! does happen that precısely the aberrations
an depravıtıes of relig10us practıices ATC tied wıth socıal structure.

There ATC still TNOTC objections hıch INnaAaYy be raısed agaınst Rahner'’'s
aY. What prevents from assenting to hım 15 not primarıly an
essentially the term annn YMOUS C hristians. hıs eXpression 15 indeed
mısnomer VCeCn contradıction in terms. ere 15 rıch symbolısm
1n the ConNcept of “name ” which forms important part of the eology
of the New J1 estament, c$ Luke 10:20; John 1023 Apoc Z E: 3:5; 1310
17:8 and other CS, od’’s personal relatıonshıp LO the Christian 15
expressed 1n the doctrine that the Christian has NCW Namme by which
Christ A hım, hıch 15 wrıtten ıIn the book of lıfe, and which Christ
confesses before Hıs Father. hıs ole eology 15 destroyed if there
ATC AaNONYINOUS Christians. Neither Ca  - true Christian’s relıgıon VT

be ım plicıt. On the CONLrarY, the Christian 15 oblıged to make hıs relıg10n
explıicıt by professing it 1881 word and deed More ateful,;, however, than
the terms “anonymous’” and “implicıt” ATC the doctrines connected wıth
them If the proclamatıon of the gospel 15 nothing but the ringıng of
186919  ® LO reflex realızatıon of what they already darC; then large part
of Christian doctrine 15 virtually invalidated.

Reflections the Doctrine of the Second Uatıcan Councıl

I: then, cannot e wiıth OUT time'’s most orıgınal and fascinatıng
presentatıon of ‘Christian attıtude toward non-Christian relig10ns ,
how and where AdIiIC to tiınd guldance ın iormulatıng such attıtude”?
Before venturıng speculations, ave to ask what Scripture an Ira-
dition Sa Y about OUT theme, and must take due cognızance of the
declarations of the magısterıum. Moreover, must take ınto CON-

sıderation the results of research non-Christian relig10ns. Unlike Rah-
HCT; the Fathers of the Church had 1ın VIEW concrete rel1g10ns when they
reflected the Christian attıtude toward paganısm. Whiıle utilızıng the
Fathers’ wrıtings testımonı1€es of tradıtion, ave to ask whether
their Judgments eed modification LO accord ıth the results of
OUT historical experience.
U()



In pPrevı0us artıcle !$ studied felevant statements and narratıons
of Holy Scripture. In another artıcle 1 found far-reachıng ONSCHNSUS

O18 the Church Fathers regardıng essential poınts of OUT theme We
ll 110 consıder statements of the Second Vatıcan Council, whiıle
keeping in mınd what found 1in Scripture and in the Fathers T here
AITIC number of documents 1n hıch the Council has touched upDOoN the
question of the Christian attıtude toward non-Christian relıg10ns. Rah-
HC: who acted herıtus for the Councıil, certaınly cooperated 1n for-
mulatıng SOMEC of the exts; but thıs does not ımply that the Councıl
has sanctione hıs personal VIeWS. We must take the Council’s documents

expressing what they SaYy explicıtly. We May not sıngle out iındividual
statements from theır ontext but must interpret the documents
unıty, with certaın statements qualifyıng complementing others.

In conformity wiıth Scripture an I radıtion, the Councıl affırms that
IN  ' who wıithout their guilt ATC 1gnorant of the gospel and the Church
Ca  - attaın eternal ıfte if they, guided by od’s d!  ’ seek God an
follow the dictates of theıir conscıence ! (E 16) Wiıthout faıth, however,
198008  - cCannot hbe pleasıng LO God We must SSUINC that God Ca  ® ead
those iıgnorant of the gospel to taıth by WaYysS hıch He alone knows
(U1S S1b2 not1s, hıs implies that the salvatıon of non-Chriıstians
15 ultımately mystery which cannot unveil by scrutinızıng.

May be 1ın place ere to reflect ftor moment thıs mystery
Former generatıons tound ıt easıer to construe the possibilıty of salvatıon
outside the Church, and in UT day SOMMEC cholars ave ventured 1C

theorıes to elucıdate thıs mySstery. We Cannot, however, accept certaın
legends historical, LOr Ca  - speak of ‘hol pAaSans of the Old
Testament” AS examples of saınts outsıde of od’s salvıfıc covenant, NOT

Ca  ® attrıbute to the oah Covenant signılıcance beyond the OI  (D

which 15 expressly described 1n Scripture. We aV LO accept at face
value the words of Scripture about the darkness 1ın hıch the Nations
lıve (Is UZ Luke 1:79) and about “the plan of the mystery hıdden for
ASCS 1n God” (Eph 3 ct Col 1:26) TIhe darkness does not only consıst
1n the Nations’ 1gNorance. 15 darkness tor OUT V1IS10N L00 In the INOTC

ancıent wrıtings of the Old TLestament CVCN the eternal destiny of those
wıthın the Covenant 15 eft 1in the dark O much higher degree the
Same for those outsıde the Covenant. Ihe darkness 15 dispelled
and the mystery 15 made manıitest not earlıer than when whenever
the gospel 15 proclaimed and accepted. eology Ca  w do nothing but
interpret the cContients of thıs proclamatıon an acceptance. Ihe gospel
13 ZMR, 1970, 1671185 ZMR, 1970, GEREZD78
15 Documents of the Second Vatican Councıl AI reftferred to ıth the tollowıng
abbreviations: Const dogm. de Ecclesia (Lumen gentium),

Decr de activitate missionalı (Ad gentes),
Decl de Ecclesiae habıtudine ad relıg10nes non-christianas
(Nostra aetate).



o€s not reveal that the past of Convert the ıfe of inhidel 15
condoned wıthout hıs knowıng ıt and 1ın spıte of hıs aberrations. On the
contrary, in far the gospel sheds Anı Yy 1g. at all the past, ıt

men’s SIN and ınvıtes them fo repent (Matt DE 4:17) Posıitively,
the lıght of the gospel DCN: the prospect of eternıty ın bringing INnenNn to
bel1ıeve iın Christ, and ıt reveals that through faıth both Jews and Gen-
tıles ATC incorporated iınto the Mystical Body of Christ. In thiıs WaYy “the
old has passed away through the lıght of the gospel, and ““the DCW
has ome  44 Cor 5:47) We must certaınly AaSSUumne that VCcn in the
darkness of the ations SOINC PCTSONS, enlightened by God, Ca  - an do
follow the guıdance of Hıs d! But the Councıil, ın conformity wıth
Scripture, that cshould not take thıs the normal A4ASC More
often (at saepıus )”‚ Counciıl text SaYyS, it happened that INC  ' “became
futile 1n theır thinking and exchanged the truth about God for lıe, 1ın
worshıpıng the creature rather than the Cireator” (Rom 1:21.25) hus
the Church 15 vVer concerned LO make the gospel known to all INEC  e (E 16)

But the question of the possıbılıty of salvation outsıde the Covenant
15 not the only, and perhaps not VCcCn the most ımportant, aspect of the
problem of the Christian attıtude toward non-Christian relig10ns. We
dTC not Ilowed LO set lımiıts od’s Y by condemning the NOonNn-
Christians. Neither 15 it the task of theologians to work out expert
opınıon to be used by the counsel for the defense when the ase of the
PpaSans before the court of heaven. We have sımply fto face
the realıty of the non-Christian relıg10ns they ATC

TIhe documents of the Councıil admıt that there ATC posıtıve values ın
the non-Christian relıg10ns (NC z 9) Ihe Church does not reject
anythıng hıch 15 ..  true and h1n 1n the other relıg10ns. °*For not seldom
do they reflect ray of that Iruth hıch iılluminates all men
But the values contaıned 1n non-Christian relıg10ns ATC intermiıxed wıth
negatıve elements. Although ıt Was the PUrpoOSC of the Councıil to make
posıtıve statements only, the negatıve features of paganısm have not
been passed OVCTI 1n sılence 1ın an y WaYy condoned. These features ATC
mentioned wıthın the framework of positive statements the Church.
hus ONC of the documents 5SayS that men’s relıg10us efforts eed to be
“illuminated“ and ‘healed” Dy the C'hurch 3) Ihere 15 much 1ın the
relig10ns “which dıffers wıdely from what the Church holds and proposes”
(NC 15 doubtless the consıderation of the negatıve features of
non-Christian relıg10ns hıch prevented the Councıl from statıng that
pasans AT saved hrough theır rel2g107s that their relıg10ns such
ave salvıfıc sıENLUNCANCE. TIhe thesis of the legıtimacy” of
religi0ns has received sanctıon SUppOrt by the Councıil.

In the documents of the Second Vatican Councıil the magısteriıum has
for the rst tiıme enuncıated certaın princıples hich had been known
to the Church from the tıme of the Fathers. On 0)8[  (D {wO poımints only
does the Council SO beyond what the Fathers had saıd expressly. 'Ihe
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Fathers condemned all myths and rıtes of the pa$gans. In sayıng that
the Church does not reject anythıng that 15 irue an holy in other
relig10ns, the Councıil has not approved true and holy anı y of the myths
and rıtes of these religions. But ıt does acknowledge somethıng ın them

document 5SayS: ‘In Hınduism, 1INeN scrutinıze and CXDTICSS the dıvıne
mystery in inexhaustible abundance of mYy an penetratıng phılo-
sophıcal efforts, and they seek emancıpatıon from the plıght of OUT
sıtuatıon hrough forms of asceticısm deep meditation through
takıng refuge with God in love and conhidence . .. Similarly, the other
relig10ns also strıve 1in Varıous WayS to remedy the disquietude of
the human heart Dy proposing WaYyS of lıfe, 1.€. doctrines and precepts,

ell sacred rıtes’”” 16 2) If analyze these EeX{Is carefully,
find that they reftfer to the anthropological aspect of relıg1ı0n. Ihey

descrıibe relı1g10us efforts undertaken Dy INCN of Varıous relıg10ns and they
AapPTOVC of the fact that INCN thus seeck God: but they remaın sılent
regardıng the possıbilıty of reaching the goal through these efforts, 1OT
do they SaYy anythıng about whether the myths contaın truth whether
the rıtes and practıces ATrc ın conformity wıth the 11l of God

J he Church Fathers SE 1ın the myths of theır tıme claım to CXPTITCSS
objective truth and, in the rıtes and practices, theır intımate connection
wıth ıdolatry and polytheısm. TOom these poıints of VIEW myths, rıtes and
practıces had to be rejected uncompromiısıngly. Nor Ca  - the Church VCr
take different attıtude long my ATC believed to be objectively
true an! practices AfFrc performed 1n relig10us framework hiıch 15 ob-
jectionable from the pomint of V1IECW of the truth ven the Second Vatican
CGouncil, wıth all ıts understandıng and TESCTIVC, has not €Ss1-
tated fo stiate indicate that there 15 inveiglement by the Devıil and
evıl defilement 1n non-Christian relıgi0ns (a Malıgno deceptz, 1
ımperium dıabolı and contagıa malıgna INnay also be noted 1n
passıng that {woO of the Council’s documents expressly state that ONC
Cd  ; be saved if he has OINC to know the Church NECCCSSATY for
salvatıon an still refuses LO Join her remaın 1in her 1  r

The fact that oday Ca  - evaluate non-Christian mY  S, symbols,
rıtes and practices in INOTC posıtıve than Scripture and the Fathers
did involves abandoning of the fundamental princıples hıch guıded
the hagıographers an saınts and hıch remaın valıd It 15 only
CONSCQUCNCE, (1) of differentiation, (2) of widened perspective, (3 of
historical experlience.
16 Ita 1n Hinduismo homines myster1um dıyınum scrutantur et exprımunt
inexhausta fecundıitate mythorum et acutıs conatıbus philosophiae, que lıber-
atıonem quaerunt ab angust1s nostrae condiıicionis vel PCI formas vıtae asceticae
vel pPCI profundam meditationem vel PCI refugium ad Deum Cu et
confidentia. S1C ceterae QUOQUC relıgıones inquietudını cordiıs homiınum
Varııs modis OCCUITETIC nıtuntur proponendo vlas, doctrinas scılicet praecepta
vıtae, CCHNON rıtos S2ACTI OS
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(1) We make dıistinction between the human anthropological an
the strictly theologıcal dogmatıc aspects of relıgıon. ven St Paul,
speakıng the Areopagus, appreclated the tact that the Athenians
ve..  1n V  y 27  way WEIC “ very rel1g10us (Acts 722 and he COUu. UuUsSCc

Sto1cC term when he saıd that IN  - Id seek G0d iın the hope that they
mıght reel after hım  27 hıs apprecıatıon, however, 1n WAaY
involved approval of the WaYy 1n which the Athenıjans sought (God
an practısed theır relig10n. On the contrary, the Apostle old the
Athenıans iın plaın words that theır WaYyS of worshıp WeTEC

aberratıon. Hıs CENSUTC dıd not invalıdate hıs apprecıatıon, 191038 dıid hıs
approval ımply condonatıon of the depravıtıes in the Athenıians’
relıg10n. Evıdently, the Apostle W as Judging the relig10n from
iwoO different poınts of VIEW. We INAaYy differentiate them the anthro-
pologiıcal an the theologıca poıints of VIEW. If SCCIH 1ın the lıght of
revelatıon, the Athenlans’ relig10us behavıor AaInec under the verdıiıct of
the Fırst an Second Commandments. gaın, the anthropologiıca evalua-
tıon has {wO levels Not only does ıt apprecıate the good - 88 and
earnestness of those who practıse the relıg10n, but it SCCS thıs
earnestness under theologıca. aspect also. Such evaluatıon nables

to discover 1ın the other relıg10n element whıiıch, though distorted
1ın ıts context, 15 S{l EXpressıve of man’s ques tor (30d Aan! thus
exhıbıts reflection, however dım and deflected, of that Light which
“enlıghtens man 1:9) (s0d himself has engrafted in INa  -

restlessness that ıimpels hım to seek after h1s Author. hıs movement
15 miısoriented in non-Christian relig10ns. Ihe Christian, therefore, cannot
dispense wıth pointing out that the First an Second Commandments

makıng theır stern demands 190020088 On the other hand,
he cannot but recognıze wıth JOYy that the OIl  (D irue God, who wiılls that
190078  e seeck Hım, 15 at work vVecn 1n the adherents of non-Christian relı-
g10NsS. 1f the movement of their yearnıngs an practıces 15 misdirected,
ıt Ca  - nevertheless be reinstated and reorjented.

(2 Such differentiation already involves wıdened perspective. The
Fathers contined theır apprecılatıon to philosophers and certaın poets
because they found ın theır works statements hıch they COU. accept

Irue wiıithout Aln Yy readjustment. oday could cull such statements
especlally from the wrıtings of Indian philosophers. Yet there WEeTC 1ın
pre-Christian phılosophy INany doctrines hıch the Fathers could not
AaPPTOVC of Actually, however, the Fathers, an VCIN the hagiographers
of the New Testament before them, took Ver quıte number of cConcepts
whiıch, though objectionable 1n theır pre-Christian context, still contaiıne
prec10us of truth These CONCEDPLIS COUuU be used to enrich the
exposıtion of the truth of revelation ıf their partıal truth W as set free
by their inclusıon ın the LCW context Now ıf take the PropCI
precautıions, MaYy VerYy ell extend the procedure of assımılatıon an
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reorj:entatıion to pre-Christian symbols and to elements of myths an
relıg10us practices.

(3) We ATC all the 1INOTC jJustified in doing thıs because CR}  =) observe
that 1in the COUTSC of time the Church, certamly not without the
guldance of the Holy Spirıt, has actually, though wiıithout really
thınkıng ıt hrough, exercıised such adaptatıon arge scale. INAaYy
suthce ere LO recall that Christian rıtes AT 1n grea INCASUTEC adapta-
tions of pre-Christian CUuStOMS, an for mMYy an symbols, lımıt
ourselves to referring to Huco RAHNER’S works Griechische ythen IN
chrıstlıcher Deutung (reprint, Züurich AN! Darmstadt, 1957 and Symbole
der Kırche (Salzburg, 1964

Ihe theologıca. justification an the PUIDOSC of sıuch adaptatıon ATC

succinctly expressed In the iollowing sentences of decree of the Second
Vatıcan CGouncıil: “ Ihrough sort .of secret of God, elements
of truth and ATC ftound already NS the gentiles. (Missionary
actıvıty) lıberates al these elements from evıl denlements an restores
them to Christ who 15 theır Author. He overthrows the dominion of the
Deviıl an wards off the manıfold malıce of evıl deeds ] herefore, all
those good elements hıch ATC tound 1ın germıinal form in the hearts
and mınds of INC  - 1in the rıtes an cultures peculıar to partıcular
peoples, ATIC not destroyed; the CONtrarYy, they ATC healed, elevated
an perfected for the glory of God, for the humiliation of Satan and
for the beatıtude of men  97 17 (M

I hus the study of relevant eX{Is from the Councıil documents eventually
ea to the practical attıtude toward non-Christian relig10ns. hıs
attıtude PTESUDPOSCS discrimınation between truth and {0)  y between
virtue an SIN, and thıs diıserıiımıination 1n ıts turn TCSUDPOSCS aretul
investigation of non-Christian relig10ns. Ihe Church Fathers did all thiıs
wıth the methods af theır 1sposal. 1f wish tOo remaın faıthful to the
tradıtiıon of the Church, must follow their ead We must learn from
them the fundamental princıples that Can guıde in OUT attıtude toward
non-Christian relig10ns. But whiıle applyıng these princıples must also
utılıze materıals and practıse methods hıch they could not yeL know.

The practical attıtude toward non-Christian relıg10ns consısts maınly
1ın what the Fathers called utılızatıon (XONOLE, justus). Utilizatıon
connotes, that the assımılated elements ATC made subservient to
enNn! different from the context from hıch they WEeIC taken, (2 that they
Ca  —$ be taken VT because SOINC truth 15 contained hıdden 1n them,

17 Quidquid autem verıtatis et gratiae 1am apud gentes quası secreta Dei Pprac-
sent1a inveniebatur, contag11s malıgnıs ıberat et Auctorı SU!  © Christo restituit,
quı imper1um diaboli evertiıt et multimodam scelerum malıtı1ıam arcet. Itaque
quıidquid 0Onı 1n corde menteque homınum vel ın Propri11s rıtibus et culturıs
populorum semınatum ınvenıtur, NO  w tantum 19103  - perıt, sed sana(tur, elevatur
et Consummatur ad glorıam Deı, contfusionem daemonıs et beatıtudinem hominıs.
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(3) that they must be reorjented in order that the truth mıght shine
torth unımpeded. It 15 thus much INOTES deliberate PTOCCSS than the
INCETIC reception of intluences. As matter of fact, the Fathers, when
usıng CONCEDPIS of Or1g1N, knew what they WEIC doing and why
they WerTe Justihed 1n domng iıt ımilar PTOCC5SSCS of assımılation Ca  - of
COUTSC be traced outsıde the domaın of Christianıity t00 hıs shows that
chresis has anthropological basıs. Nevertheless, within the Church
chresis has un1ıque aspect which 15 grounded ıts theological foundation.

Ghresiıs 15 obstacle to dialogue. On the contrary, Since ıt makes
Christian thinkıng easıer to understand for non-Christians, it Ca  -

essentially contrıbute to the UuCCCSS of 1alogue. Irue dialogue, after
all, 15 not non-commuiıttal talk but engagemen 1n COININON search tor
the truth In practisıng chresis, the Christian shows to hıs non-Christian
partiner the truth he Ca  - acknowledge 1ın his partner’s WdY of thinkıng
and, at the SAaIC tıme, the ramework of reference iınto  S hıch he 15
convınced thıs truth must be placed 1ın order to be safe from m1suse.
Clement of Alexandrıa certaınly knew what true dialogue 1S, and he
practised chresıs profusely. ven oday stil1 Ca  - learn from hım.

TIhe study of chresis 1ın the history of Christianity WOUuU be
immense task The utilıty of such study for today would be to sShow

what ST1 ave to accomplısh in OUrTr relatiıons ith the great
relıg10ns of the WOTr. As stated in the beginning of thıs artıcle,
UT sıtuatıon resembles that of the Fathers 1n that aTC, they WETIC,
constantly faced wıth the realıty of other relig10ns. Ihe Fathers knew,
and have to learn AaNCW, that thıs 15 CVCIN the normal sıtuatıon of
Christianity in the WOTr ] here 1S, therefore, TICason for feeling
of frustration. In the 1ıddle AÄAges the sıtuatiıon Was objectively the
Same. But because of the lack of communıcatıon wıth the outsıde world,
the Christians had sımply OMmMe LO overlook the fact that they WEeEeTIC

mınorıty the Nations. Therefore, SINCE Catholicism essentially
lives tradıtion and SINCE the immediate past does not throw much
lıght OUT problem, WOU it not be NECESSATY to seek guıldance from
the Fathers whose sıtuatıon Was sımılar to ours” Would ıt not be
NCCCSSATY to study their practice of chresis ın order to learn how to adap
ıt to OUTr sıtuation”

Cannot entier ere into details concernıing studies chresis. confine
myself to mentionıng 0)81  D two works of scholars who freed themselves
from the sımplistic method of tracıng “influences’” and who ave 1N-
vestigated of what the Fathers called chresıs (though these cholars
did not USC thıs term) JEAN DANIELOU has treated the mystıcal ecology
of Gregory of Nyssa 1ın h1s work, Platonıisme et theologıe mystique
(revised ed., Parıs, 1944; reprinted ÖOne of the maın intentions
of this book 15 precisely the demonstration of how St Gregory, while
usıng neo-Platonic Concepts, transformed an transposed them that
they miıght enrich the expression of Christian truth Wıth simiılar
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intention, ENDRE VON IVvÄNKA wrote hıs book, Plato Ghrıstianus, (Eın-
sıedeln, investigatıng the thought of Origen, Gregory of yssa,
Augustine, Pseudo-Dionysıus, AaX1IMUuSs Confessor and SOINC other authors.
ven though chresıs naturally Was urgent task primarıly for the
Christians iın antıquity who WEeTC 1n Constan contact wıth liıving paganısm,
it Ca  -} also be applıed in other cultural sıtuatıions. ETIENNE GILSON, in
his work, “etre et ’essence, (2nd ed., Parıs, va has cshown how St
I1 homas Aquinas, carefully weighing and screen1ıng the results of mMany
non-Christian philosophers and of St Augustine, arrıyed af his COIM-

ception of eing which, while ndebted to the truth contained in the
achıievements of hıs non-Christian an Christian predecessors, Was at
the SaInc time perfect eXpressi1on of the Christian belief regardıng
God and creatıon.

G‚hresıs 15 not only subject for earned investigatıon; ıt Can be, and
1S, practised SEVCN 1n OUTr day An example of thıs has been presented by
the Amerıcan mystic [ HOMAS MERTON. In h1s work, N ezo) ee: of
Gontemplation, (Brıtish ed., London, he has telıcıtously adapted
from Indian metaphysıcs the concept of “illusory person “talse se]f”
(p 26 f) 18 erton’s Case instructive because ıt shows, first, that
oday Christianıty 15 newly of the tact that it coexısts with
pre-Chrıistian relig10ns; secondly, that contemplative attıtude, COIl-

centrated the truth such, 15 prerequisıte for the practıice of true
chresıs. Whıle keeping OUT mental SaZC ocused the content of revela-
tıon, must allow OUT discursive thinking to INOVC iın the ramework
of symbols, linguistic other, hich ATeC offered by pre-Christian
relıgı10n metaphysıics. 'CThe symbols that ATC taken 1n thıs proCcCSS
dIC placed into 181 framework of reference. hıs PTrEeSCETVCS the truth
that 15 contained 1n them and, to usec term from Councıl text, ‘heals”
ıt Ihe attention of the hagiographers and Fathers W as certaınly COMN-

centrated the content of revelatıon when they trıed to CXPTCSS thıs
content ıth the aıd of cConcepts taken from elilenıc thought But chresis
cannot always be brought about wıthın the PTroCCSS of meditation. In
Man y d  9 ıt requiıres prıor thoroughgoing scrutiny of the relıg10us

metaphysical system whose symbols AT to be c6,  utilized”.

See also: MERTON, The N ew Man London, 1962),
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BERICHTE
DIE ZUKUNFT DER GION *

vUO:  S& Anton Antweıler

Wenn 108078  w VO  w der Höhe der Kölner Domtürme spricht, meınt I11d:  - diese
bestimmten 1urme mıt dieser bestimmten Höhe, die beide, 1 urme un: Höhe,
als unveränderlich gewollt SIN und angesehen werden. So ann INa  w} nıcht VO  w}
„der Zukunft der Religion” sprechen, weıl weder einhellig feststeht, Was Relıgion
ist, noch auch, daß W1€e immer I1a  w sS1e auffalt S1C fortbestehen wiırd und
daß INa  w} ıhre Eıgenschaften vorausbestimmen der wen1gstens vorausschätzen
ann. Eın anderes ware C5, VO:  w} „der Religion der Zukunft“ sprechen. Dann
ware namlıch die Zukunft die aßgröße, VO  w der INa  - prüfen könnte, ob S1e
auch als relıig1ös bezeichnet werden kann. Doch nehmen WIrTr 5  ıe Zukunft der
Religion" Stüia als Aussage als Frage: ist möglıch, er die Zukunft der
Religion eiwas auszusagen” Die Paulus-Gesellschaft hat „der Zukunft der eli-
g10n ” als Untertitel „Kelıgiıon un moderne Gesellschaft“ hinzugefügt. Damiıiıt
alst S1Ce den Grund für dıe Frage erkennen, wıederum als Frage: aßt dıe moder-

Gesellschaft Z dafiß 1ın Zukunft Religion g1bt, geben kann, geben muß?
Die Vorträge un: Aussprachen der Tagung lassen sich ıIn ZW E1 Gruppen

unterteilen, dıe weder 1mM Programm kenntlich gemacht sınd noch tur den Ablauf
bestimmend 3 U namlıch dıe Frage nach der Relıgion un: dıe nach dem
Christentum, dieses überwiegend als Katholische Kırche gemeınt und verstanden.

Beidem, nıcht als Vortrag, sondern als Diskussionsbeitrag, WAal der inweis
VO  - Prof. FRIEDRICH BECKER (München) vorgeordnet, daß INa  - damıiıt rechnen
musse, daß auch anderen Stellen des bis heute bekannten Weltalls
„geistige” Wesen geben könne, über deren Gestalt und Leistungskraft nıchts
aussagbar sel; deren jeweils zugeordnete „Religion” könne als die jeweıls -
gemessene Partnerschafit der betreifenden Wesen der überlegenen Intelligenz
der dem überlegenen Geiste Gottes aufgefaßt werden. Das Gewicht cdieser Be-
merkung sehe iıch darın, daß damıt jeder Anspruch iırdischer Wesen auf Absolut-
heıt unmöglıch gemacht wird und bestenfalls 1n bezug auf die irdischen Ver-
hältnisse geltend gemacht werden ann. Grundsätzlich hätte dıe Bemerkung
veranlassen können, sich dazu außern, als W dsS denn Geist insgesamt aufzu-
fassen sel, ob 190078  -} iıhn ti{wa senkrecht der waagerecht glıedern und 1n
unterschiedenen „ Leilen“ bestimmten Wesen zuordnen könne. Doch wurde diese
Anregung nıcht in die spateren Überlegungen einbezogen.

Den nachstkleineren allgemeınen Bereich behandelte rof (:RAMER (Göttingen)
aus der Sıcht des Biologen. Er kennzeichnete das Leben durch reproduzierende
Autonomie, als fahıg ZUT eıgenstandıgen Erhaltung Uun! Weitergabe der
Art, SOWI1e durch evolutionäre JT eleonomie, durch geregelte Ausrichtung auf
eın 1el hın. Metaphysische Theorien jeglicher Art lehnte ZUTr Deutung dieses
J atbestandes ab un:! erklärte die Teleonomie als Überbau ber die eproduk-
ıvıtäat als den physikalisch EINZIg vertretbaren Standpunkt. Divergierende
KEvolutionen auf anderen Planetensystemen halt für nıcht ausgeschlossen,
WEeNN auch nıcht für beweıisbar, schließt ber daraus, dafß eın allgemeinverbind-

Anläßlich einer Tagung der Paulus-Gesellschaft Bad Reichenhall, DE DE
Sept.
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liches „Jletztes 1el“ unmöglıch ist. Die biısher überschaubare Evolution äßt Sack-
aSSCcCHh erkennen, dıe ıne eindeutige Ausrichtung auf den Menschen nıcht
erkennen lassen. Es ist DUr erkennbar, un War AUus der Rückschau, dafß
Sackgassen sınd, ber nıcht, weshalb Ss1e und gerade s1e und der jeweilıgen
Stelle gegeben hat; der „Mechanismus“ der Entwicklung, SCHAUCT der Teleologiıe,
ıst nıcht erklärbar, auch nıcht, weshalb Ss1e 1m Menschen auslief. Von woher der
VO  - „wem ” un! weshalb die Teleologie gerade und nıcht anders eingerichtet
wurde, darüber hat (RAMER nıchts gesagt. Vielleicht ist nıcht gewagt
vermuten, daß Cramer ırgendeıne Form VO  - Zufall” denkt, miıindestens, dafß

ine Antwort €e1m heutigen Stand des Wissens nıcht für möglıch hält; ber
das ist 1Ur ine Vermutung, und ıch muß damıt rechnen, dafß S1e falsch ist. An
dıese Evolution, dıe 1mM enschen ıhr nde erreicht hat, schlielßt sıch heute dıe
Manıpulation d} deren Verwirklichung schon eingesetzt hat und deren Mög-
lichkeiten unabsehbar sınd Sie erfordern ine „NCUC Askese”, ıne Beschränkung
aller Menschen auf das dem einzelnen un: der Menschheit Zuträgliche. Denn
überdimensionierter Ausgleich des Mangels annn und wird tödlıch se1n. Weg
und Kraft dieser Beschränkung aller, wirklich SaHers ann nıcht VO  - der
Naturwissenschalit angeboten werden. Cramer verzichtete darauf, VO  - Gott,
Glaube und Relıgion sprechen, torderte ber 1Ne€e NCUC Religiosität mıt

Askese. Damıiıt Warl deutlich geworden, dafß die bısherigen Auffassungen
daruüuber nıcht mehr brauchbar sınd

Den nachstengeren Bereich, den menschlıchen, behandelte VO Soziologischen
her roft. LUCKMANN (Frankfurt). Er fragte danach, inwıeweıit diıe Frage nach
der Zukunft sıinnvoll beantwortbar sel,; und stellte fest, daß nıcht möglich ist,
das auf Grund der Kenntnis des Vergangenen tun. Denn Geschichtsforschung
ist dem Iypus nach dasselbe W1e Zukunftsforschung: Deutung höchst unzulänglich
bekannter Einzelheiten und Zusammenhänge 1mM Hinblick auf das Gegenwärtige,
noch dadurch verundeutlıcht, dafß alledem mythologische Fakten zugrunde lıegen.
Klagen uber den Vertall VO  } Relıgion der Widerstand Emanzipatıon VO  -

Religion haben iıne gemeınsame Wurzel: Ma verkennt, daß das substantıvische
Deuten, gebunden Gegenstände (Gott, Schöpfung, Geist. Seele) jetzt Trsetzt
werden muß durch dıe funktionale Bestimmung: durch Einordnen 1ın das Über-
greifende der sıch überlagernden menschlichen Gesellschaften, AUrZ durch
Sozilalisierung, die hıer NUr S nıcht Iso twa als Güterumverteiulung, VCI-

stehen ıst. Der Übergang VO  - der substantivıschen ZU1 tunktionalen Deutung ist
deswegen notwendig, weıl heute die bestehenden Hochkulturen durch die moderne
Gesellschaft ebenso abgelöst werden, W1€eE die archaischen Kulturen durch die
Hochkulturen abgelöst wurden. Die Zukunft erfordert eın Zusammenwachsen
aller bisherigen Religionsformen 1ın einer übergreifenden Einheit, die der
fassenden Einheit der menschlichen Gesellschaft zugeordnet ist Man könnte den
Gedanken Tamers anders ausdrücken: Das Zeıtalter, daiß dıe Religion Erkennt-
n1ısse über Gegenstande vermittelt, ıst vorbei, ob das 10188 Gott der die Welt
der das Leben der den Menschen der die aterie der der Geist 15 Religion
hat die Gresinnung aufzuzeıgen, vermitteln, kraftigen, welche dıe Menschen
1ın den Stand setzt, sıch als einzelner auszuformen un! als (resamtheit be-
stehen. Für alle Begriffe, deren s1e dazu bedarf, ist sS1€e auf die achwissenschaften
angewilesen.

Man erkennt: Welt, Leben, ensch sınd ın der gehörıgen, eindringlichen
Sachfolge, WCNnNn auch nıcht 1ın der dazu passenden zeitlichen Folge, abgehandelt
un daraufhin befragt worden, W1e S1€E sıch ZUT Religion verhalten der diese sıch

ihnen verhält.



Die zweıte Gruppe efaßte sıch mıt dem Christentum und be1 ıhm wıeder
vorwıegend mıt der Katholischen Kirche

Dr. ınk (Tübingen) behandelte 316e Geschichte Jesu’ als Modell für
moderne Protestbewegungen“. Davon ausgehend, da der Religiöse sıch auf
eiwas Maßgebendes bezieht, bezeichnete als für das Christentum eINZIg Mafß-
gebende die Gestalt Jesu’, die ein einmalıges Datum innerhalb der (reschichte
und das einziıge Kıgentümliche des Christentums ist. Sie gilt N1IC  C ent-
decken Damit ist gemeınt, daß s1e VO  } allen Krusten des T heoretisierens un:!
Dogmatisierens SoOW1e des Regelns, etwa in Recht, Liturgie un: Frömmigkeit,befreien ist Sie MUu: 1CUu gesehen Uun! 1n diesem Sınne NEeCUu entdeckt werden:
INa  - MU: unbefiangen werden, sehen können, Was enn das
Eıgentümliche des Christentums ist Uun! Was für die Zukunft bedeuten kann,
der anders: entscheiden können, ob noch lebensfähig un lebens-
wurdıg ist ınk verdeutlichte das einseıtig, W1e selbst betonte dem,
Was Jesus mıiıt den heutigen Protestierern aller Arten gemeiınsam hat, un:
dem, W as ıhn Von iıhnen unterscheidet, un! WwI1eSs das einer Reihe VO  w} Einzel-
zugen nach Als entscheidend bezeichnete iınk den Impuls Jesu’ ZU Dies-
seıtigkeıt, der ber jeder eıt NCu interpretiert werden mufß Versagt das
Christentum darın heute, ist 1ın Gefahr AUus dem Strom des Lebens, der
Geschichte, der Zukunft auszuscheiden. Keinesfalls dürte INan 1in JI ranszendenz
und Reglementierung HNüchten, sondern 119  - musse sich der Herausforderungstellen, die 1n Jesus geschichtsmächtig geworden ist. 1Ile Wenn un: Aber VOCT-
steckter Feigheıit, unausgesprochener Angst, verheimlichter Machtgier, belangloserGeistigkeit un: blutleerer Frömmigkeit hat ınk beiseitegelassen un!: nach dem
gefragt, „ Was allein notwendig ıst

roft. SCHLETTE (Bonn) behandelte 1n RKRelıgıon UN Z YynısSMUS Machtanspruchun! Machtausübung VO  } einem Gesichtspunkt AQUuUS, der ebenso erhellend W1€e —
schreckend WAar. Unerbittlich zeigte SI W16e weıtreichend, tiefgreifend un:
ausdauernd der Zıynısmus innerhalb der katholischen Kırche intellektualistisch,
pastoral-pädagogisch un:! politisch wırksam War und ist, un: verstand ıhn als
1ne Pervertierung VO  w Glauben un: Hoffen, herausgewachsen Aaus Macht und
Hochmut, die sıch ZUT Verachtung gesteigert haben Zu überwinden ist ©ordert SCHLETTE, dadurch, dafß das Sakralkönigtum durch Brüderlichkeit rsetzt
wird, dafß die Kompetenz der Amtskirche eingeschränkt un! N:  ‚u umgrenztwird, da InNnan nach Formen menschlicher Freundschaft sucht und das alles
dadurch erreichen strebt, daß INa  w} aufklärt, belehrt, erzieht, bıldet WIE
immer INa eNNenNn mas. In der Aussprache klärte S1'  9 dafß die Gefahr des
Zynısmus grundsätzlich nıcht beseitigt werden kann, daß ber Aufgabe des
Christentums se1n muß, 1n der Bekämpfung des Zyniısmus vorbildlich SE1N.

Dr. MASSING (Frankfurt) sprach uüber Disfunktionalität der ınstıtutionalisierten
Relıigion heute für ındıviduelle Lebensorientierung UNı gesellschaftliche Eman-
zıpaltıon. Er iragte danach, weshalb dıe Kırche heute unwirksam ıst, un! fand
den Grund dafür darın, da{iß die „Organisationslogik“ der Kırche talsch ıst,weil diıe Kirche als autorıtäre die Vorbereitung Von Entscheidungen durch Dis-
kussion ablehnt, weiıl sS1e Selbstbestätigung honoriert, auch wenn sS1e dürftig der
falsch ist, weil S1E Klerikerkultur Uun! Laienkultur streng trennt un weıl S1e
Theologen und Juristen das Entscheidungsmonopol einräumt. Massing ordert,daß INan aut „die Einübung diffuser Existenzangst und eines sekundären Sun-
denbewußtseins angesichts eines strafenden Gottes“ verzichtet, daß INa  -} durch
vorbehaltlose nformation alle ANSCMESSCH beteiligt und dadurch unnötıige Ver-
zogerungen, Verfälsd]ungen und Proteste überflüssig macht.
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Das Ihema VO:  - rof MÜLLER-MARKUS (Gufiten/ Schweiz) Das Überleben der
Kırche 2ın der technısıerten Gesellschaft ließ höchstens vermuten, dafß
MÜLLER-MARKUS katholischerfür die Zukunft der Kırche, gemeınt als
Kıirche, üurchtet, ber be1 weıtem nıcht erkennen, WwW1ıe tief se1ne Sorge

die Kırche, W1Ee autwühlend seine Erfahrungen, WIE umfassend se1ne
Überlegungen un W1€e entschlossen se1ıne Haltung und Vorschläge ZU  — Ge-
sundung der Kirche Denn davon ging MÜLLER-MARKUS aUus die Kırche
ist krank, un ‚Warlr deswegen, weil „die grundlegende Zielvorstellung der
Kirche und ihr bewußftes Handeln“ weıt auseinanderklaffen. Fur dıe Kırche
darf die Wahrheit nıcht in Formeln lıegen, sondern MU: sıch 1mM Iun be-
waähren, WOZU schöpferische Freiheit 1ın der Nachfolge Christi notwendige un
hinreichende Bedingung ist Daiß dem nıcht mehr, un: schon lange nıicht mehr,

ist, lıegt daran, dafß dıe Stelle des metaphysischen Selbst als mystischem
eıb Christi das physische Kollektiv der Interessen getreten ist Deswegen hat
die Kirche den Anschlufß die Naturwissenschaft, dıe menschliche Freiheıit
der Neuzeıt un! dıe soz1ı1ale Emanzıpatıon verfehlt der Macht willen.
„Am Anfang e1ines Jahrtausends, dıe apokalyptischen Gewitter: Hunger,
Informationstod, Energietod un Krieg Horizont stehen”, helten weder
Tradıtionalismus noch Progressismus, sondern einzZ1g die Sammlung unter dem
Banner Christi, als „Nachfolge bıs ZUT Selbstpreisgabe”. Die erfahrungs- un
erkenntnismäßig ohl unterbaute mystısch-prophetische Vision WAar VO  - solcher
Kraft un!: Eindringlichkeıit, dafß die Versammlung zunehmend mehr in zeıtlose
Feierlichkeit hinaufgehoben wurde, ber auch VO  } solcher Eınzigartigkeit, dafß
die Versammlung darauf verzichtete, 1ın SONst üblicher Weise einzelnem
Stellung nehmen: NUTr miıt Bewegung un Achtung und Ehrfurcht konnte INnan

sich dem Zeugn1s eines Mannes lauschend hingeben, für den Christus se1n
Leben geworden WAal, der nıcht mehr als Selbst lebte, sondern Christus ın ihm
Dennoch schließt und schloiß das nıcht AUuUS, daß edrückende Fragen bleiben: Was
ist mıiıt denen, dıe nıcht Gott glauben” Wie ist möglich, ine solche (56-
sınnung wecken un! ZUT Grundlage eiıner Gemeinschaft machen? Wie
bringt 119  w die enschen dazu, inbrünstig VO  - einer beinahe unheimlichen
Iranszendenz überzeugt sein? Inwieweıt braucht der Mensch der die Welt
das Böse, das Gute erreichen? Diese Fragen mußten stehenbleiben,
machten ber 1U deutlicher, elch ein Gipfel Glauben und Frömmig-
keit aufgeleuchtet War un ın welcher Höhe.

Wie be1 den Darlegungen ber die Religion gıilt auch be1 denen über
Christentum un Kıirche, daß die sachliche Folge nıcht der zeitlichen der Tagung
entspricht, daß S1e ber ein (sanzes ergeben, das eindrucksvoll ıst.

Zusammentassend 1äßt sıch, ugleıich rückblickend W1e vorwärtsblickend,
SCH Die Teilnehmer haben nıcht, W1€e oft auf Tagungen, aus Kıtelkeit,
Schmeichelei, Ehrgeiz, Berechnung der anderen Gründen sıch voreinander VOCI-
steckt der den Dingen vorbeigeredet. Sie haben sıch vielmehr bemüht, mMOg-
lichst klar SCH, Was S1e dachten un erstrebten un gerade dadurch re
Achtung voreinander und iıhre Gemeinsamkeit 1m Einsatz tür ine große Auf-
gabe bewiesen. Das chließt nıicht aus, daß einıges nıcht hätte gesagt werden
brauchen un: manches auch kürzer fassen SCWESCH ware. Die Unterschiede

klar erkennbar: 1m Ansatz der Ausgangspunkt, 1m Bereich un! Umfang
der Erfahrung, ın der Klarheit und Gliederung der gedanklichen Durchdringung,
1n der 'Liefe und dem Zugriff der zusammenfassenden Kraft, 1n dem Änspruch
an Geschlossenheit, Öffenheit, Festigkeit, Dauer, in dem Einbringen VOo  w} Eın-
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sicht, Handlung, Gemüt, In der Forderung ZUT Stellungnahme, 1n Verteilung
und Gewicht der Wertung, 1n Erwartungen Uun!: Wünschen, 1n Behinderung un!
Enttäuschung, Viel guter Wiılle, viel Eınsatz und viel Bekennermut wurden CI -
kennbar un:! verband die eilnehmer.

Bemerkenswert ist, WI1E wen1g VO  w} Gott, Offenbarung, Glaube, Gnade, Geist,
Natur, Zıel, Iranszendenz gesprochen wurde, vielleicht deswegen, weı INa  -

spurte, dafß die eıt dafür noch nıcht reit WAäT; vielleicht deswegen, weiıl Scheu
zurückhielt, sıch dazu außern: vielleicht deswegen, die vorhandene Eın-
mütigkeıt nıcht gefährden der ZU zerstoren. Auch die Grundlagen blieben
unschartf: die Auffassung über die Stellung des Menschen ın der irdischen Uun:
kosmischen Entwicklung, die Umschreibung VO  } Religion, die Möglichkeit un:!
Notwendigkeit VO  5 Glauben.

Als Versäumnisse kann INa  - CS bezeichnen, dafß manches nıcht ausgetragen,
ja nıcht einmal angepackt wurde der inweıls VOoON rof. BECKER auf mOg-
liche kosmische Verteilung göttlichen Geistes; der Aufweis VO  - rot. (CRAMER
ber den Bereich des Lebendigen, innerhalb dessen INa  w} sich asch auf den
Menschen festlegte, hne auch der dringenden Frage nachzugehen, ob nıcht der
Geist, mındestens des Menschen, DUr eın Ep1phanomen ist; der Nachdruck,
den rof. LUCKMANN auf dıe Sozialisierbarkeit legte, 1ne Leitlinie, der 103078
nıcht folgte; Ö der Vorschlag, die Auffassung der Relıgion VO:  - den Grund-
phänomenen des Menschen her entwickeln. Manchmal fehlte Mut ZU

Weglassen, un manchem fiel schwer, unter dem einen das viele sehen der
über dem vielen das ine.

Wohl geschlossene Eınmütigkeıit herrschte darüber, daß Religion un:! Kırche
anders aufgefaßt werden müßten als heute der Fall ıst. Vielfaltig Wal, Was
INa  w} der Kıiırche teststellte un: beklagte: dafß S1C krank, belanglos, herrsch-
süchtig, entartet, nachzüglerisch, gesellschaftsabhängig, anderungsbedürftig VO  }
außen her, verräterisch sich selbst se1 Aber ebenso einmuütig War das Ver-
langen danach, Klarheit un: Ordnung in das Verworrene un Verfehlte
bringen des Menschen wiıllen, des Gottes willen, der den Menschen
erschaffen hat, 1n der bisherigen Sprechweise N

Irotz der vielen Unterschiede ergab sıch, ungewollt, ein gemeiınsamer Kern.
der nıcht ausgesprochen wurde, den aufzuzeigen ber Hand der Anfragen
nıcht schwer ıst. Religion un! Religiosität haben sıch auch un unaufhebbar nach
dem richten, W as Entwicklung außerhalb der Kirche und ZU eıl
die Kırche geleıstet wurde: das Relig1iöse 1m bisherigen Verstande ıst eINZU-
schränken der aufzuheben zugunsten des äkularen 1mM Verstande; ine
NECUEC Askese als Form der Lebensauffassung und Lebensführung ist erforderlich
und unentbehrlich: die Eingliederung des enschen iın Gesellschaft, Lebendiges,
Erde, Kosmos ist nachdrücklicher bedenken un betätigen; e1inNn möglıchst
umftassender OnNsenNs ist für das Fortbestehen der Menschheit unerläßlich: dıe
Lebensorientierung muß 1ın möglichst großem Umfang durch anSCMESSCNEC In-
formation ermöglıcht werden; dıie unaufhebbaren Unterschiede unter den Men-
schen dürfen nıcht Macht un: Verachtung, Ausbeutung und Erniedrigung
mißbraucht werden: Religion muß das Leben ordnen helfen.

Setzt INa  w} be1 diesen etzten Gedanken e1IN und versucht INan, das Vorgelegte
einzubringen, ann INa  - versuchen, i1ne hinreichend CNAUC Beschreibung VO  -

Religion vorzuschlagen. Z war hat 11139}  - sıch teıils entschlossen dagegen gewehrt,
Religion definieren, teıls nıcht UNsSCTN hingehen lassen, daiß 111A411 darauf
verzichtete, dennoch muß der Versuch gewagt werden. Wenn auch unmöglich
ist, jedes Wort eindeutig UMSTCNZCNH, Uun! WECNN auch notwendıig ist, für
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jede Umschreibung einen Wortvorrat vorauszusetzen, 1n den INa  \ ein-
fach hineinzuspringen hat, un! WE CS auch zutrifft, dafß einer die Beschreibung
eines Wortes durch einen anderen 1U dann verstehen kann, WennNn mM1N-
destens dessen Wortvorrat anerkennt, kommt INa  ; dennoch nıcht daran VOTI-

beı, möglıchst 308  ‚u anzugeben, 108078  - spricht, damıt 1608078  - Marktforschung
un! Käfersammlung, Kopf und Fuß, Schwachstrom un: Starkstrom ause1ın-
anderhalten kann, obwohl keines VO  - alledem deutlich bestimmt werden
annn Ww1e die als das arıthmetische Mıiıttel zwischen un! So se1 denn
mıt dem Wort, W C INa will, miıt dem Begriff Relıgıon versucht.

Relıgion 11 ein Dreifaches: S1€e 11l helfen, das „Leben” erfahren un:
verstehen und endlich auszurichten. Zum „Leben gehört alles, W as greifbar und
erlebbar ist, VO Zahnschmerz biıs ZU Staunen er den Kosmos, VO  ’ der Ver-
zauberung der Liebe bıs ZU Erschauern er dıe Verruchtheıit. „Erfahren”
schließt alles, dessen sıich der Mensch bedient, Dınge und Vorgänge
heranzukommen. Zum „Deuten un Verstehen“ gehört alles, WESSCH einer be-
darf, einen ınn finden der wenıgstens ahnen, insbesondere dıe
renzen finden und anzunehmen, das eıd tragen der vielleicht
wünschen, das Böse einzuordnen, überwinden der weniıgstens gelten lassen.
Aus alledem ergibt sich, WI1E sıch eıner, der sıch darum bemüht, auszurichten
gehalten ist, WENN anders nıcht alles irres Chaos un! zynischer Hohn se1N soll

rof. SCHÄFER formulierte kurz Religion soll das Leben ordnen. Wiıll INa

das deutlich machen un:! die Richtpunkte und Bereiche erkennen lassen, annn
100078  - n KRelıgion ıst die bestmögliche Einordnung des Menschen 1ın das
letzt-erreichbare Ordnungsgefüge der Wirklichkeıit. Inwieweıt diese Umschrei-
bung, WCINNn 1908078  - 8 Definition, hinreicht, die bisher bekannten Formen
un! auch die suchende NCUC Form der Relıgion deutlich machen und
alles andere Vergleichbare abzuheben, bedürite einer Darlegung, die jenseıts
der vorliegenden Darstellung lıegt.

Abschließend: auf Grund einer Arbeıt vVeETrSanSCHNC: un! jetziger ; Forscher,
deren Umfang Geıist, Häarte un:! Dauer auch für den Fachmann aum ab-
zuschätzen ist, vermochten die eilnehmer der Tagung dıe Bereiche deutlich und
diıe Rıchtpunkte sichtbar machen, die für ine künftige Auffassung der eli-
g10N maßgebend se1n mussen. Was noch tun bleıibt, ist erstens, alles US2U-

scheiden, W as mıt einem gelauterten Verständnıis Vomn Religion unvereinbar ist;
zweıtens, die noch bleibenden der NCUu hinzukommenden Auffassungen un! Ver-
haltensweiıisen denjenıgen Gruppen zuzuordnen, denen s1e angemMECSSCH sınd;
drittens, aAus diıesen Auffassungen und Verhaltensweisen diejenıgen herauszu-
filtern, dıe für ıne möglichst große ahl Von enschen mıiıt möglichst großer
Reiftfe für iıne möglıchst lange Dauer als verbindlich anerkannt werden können
der S mussen. Unaufhebbar WIT für immer die Bedingung bleiben, daß
dıe Auffassungen un!:! Verhaltensweisen veränderlich bleiben mussen. Die
Frage, ob Relıgion die entscheidende Führungs- der Inspirationskraft se1n kann
un! se1ın WIT! der ob S1e ine mitwachsende Begleıt- der Hilfserscheinung sSe1n
wird, ist ine Frage, deren Härte INa  - 1Ur schwer wird können. Sıe
entspricht der schon genannten Frage danach, ob Geist eın Grundphänomen der
Epiphänomen ist ıne Schicksalsfrage für die Wesensbestimmung der Selbst-
einschätzung des Menschen.
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POLITLIK UND SYRIEN AHRHUNDERT
/Zu einıgen Buchern

UJo  S Winfried Baumgart

Noch 1963 konnte der amerikanische Historiker ODERIC AVISON mıt Recht
feststellen, dafß die Erforschung der türkischen Reformbewegung 1MmM J dıe
ihren sichtbaren Höhepunkt in dem Erlafß der ersten turkıschen Verfassung 1876
erreichte und in der Größe ihrer Aufgaben und Zanele (OÖffnung eines VO  -
islamischer Kultur gepragten Reiches für dıe geıistigen un: zıyıliısatorischen Kort-
schrıtte des europäischen Abendlandes) mıiıt dem Reformprogramm des /Zaren-
reiches 1m 9. Jh vergleichbar ist, TST 1ın den Kinderschuhen stecke Er selbst
hatte in einem großen Entwurf versucht, die Grundzüge der Reformbewegung
(türkisch: Tansımat) zwischen dem ersten Reformedikt VON 1839 (Hatt-ı Serif
Rısad PaSas) und der Verfassung VO  - 1876 herauszuarbeiten 1. Darın hatte
erklärt, daiß 1n mancherlei Hınsıicht überhaupt Trst noch der Grundlagenfor-
schung bedürfe, da in vielen Fallen nıcht einmal der Ereignisverlauf bekannt
se1 Schon einıge Jahre nach dem Erscheinen des programmatischen Buches
Davisons Läßt siıch ine erfreuliche Zwischenbilanz der historischen Forschung auf
diesem Gebiet zıehen. Die angelsächsische Geschichtswissenschaft un Orientalistik
haben in der Autfhellung der Tansımat-Periode eindeutig die Führung inne. Kurz
hintereinander sınd dreı Bucher erschienen, die sıch unter verschiedenen Aspekten
mıt der Geschichte einer wichtigen Provınz des ottomanıschen Reiches 1m T:
mıiıt Syrien, das geographisch damals das Gebiet zwischen Kuphrat un! Miıttel-
INCCT, Alexandrette un! Akaba umfaßte, beschäftigen.

MOsHE Ma/’o0oz geht in seiner Untersuchung * den Auswirkungen der OttoO-
manıschemr Reformen auf Syrien 1m Sultanat ’Abd ul-Medsids (1839—61 nach
Aufßer den gedruckten europäischen und arabıschen Quellen hat miıt großem
Gewinn 1ne VO  - der Forschung biıslang vernachlassıgte Quellengattung, die Be-
richte der europälischen Konsulate 1ın dyrien (vornehmlich der englischen), AUS-

geschöpft. Das Hauptziel, das der große türkische Reformer Resid miıt der
ersten Reformmaßnahme, dem Edıikt (Hatt-ı Serif) VO  $ Gülhane 1959, ine Art
Grundrechtscharta für dıe Untertanen des Reiches, verfolgte, WAaäarl, das Otto-
manısche eich 1n einen modernen zentralistischen Staat umzuwandeln un! er
die halbautonomen un aktisch unabhängigen Provinzen ine teste Kontrolle
auszuuben. Kın weıterer wichtiger Punkt 1mM Reformprogramm WAar die sozlale

Refßrm ın the Ottoman Empire (Princeton 1963
2 Ein grundlegendes Werk uber die Symbiose Von islamischer Kultur und west-
licher Zivilisation WAar wel Jahre ‚UV!l erschienen: ERNARD LEwıs, The
Emergence of Modern Turkey London 1961, ”1968). Für den Zusammenhang wich-
tıg ferner: SERIF MARDIN, The ENESLS of Young Ottoman T hought. Study in
the Modernization of Turkish Political Ideas Princeton Oriental Studies, 21)
(Princeton eitere 1ıt ın meinem Forschungsbericht: Probleme der
Krimkriegsforschung. Eın Bericht ber die Literatur des etzten Jahrzehnts
(1961—1970). In Jahrbücher Gesch Osteuropas 1971

Ottoman Reform ın S yrıa and Palestine The Impact of the
Tanzimat Politics and Society Oxford Vgl die Besprechung Voxn

HAJ JAR 143 dieses Heftes ©
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un rechtliche Gleichstellung der nichtmohammedanischen Bevölkerungsteile
(Rajahs; in Syrien Christen un uden) miıt den Mohammedanern. Die Inte-
gration der christlichen Minderheit ın das mohammedanische Reich, dem Buch-
staben nach ıIn verschiedenen Edikten vollzogen, stieß In der Praxıs aut die
größten Schwierigkeiten, da S1e nıchts weniıger als den radıkalen ruch mıiıt der
Vergangenheıt, in der die Rajahs Untertanen zweıter Ordnung nN, bedeutete.
Die Christenmassakers 1n Aleppo 1850, in Nablus 15856 und Damaskus 1860, die

die Judenpogrome des zarıstischen Rufßland eriınnern, entstanden AUS der
Abwehrstellung der Musliıms die Gleichberechtigung der Christen, dıe
ihre NCUCTITUNSCHNCH Rechte, W1€e Konsulatsberichte üuber Ausschreitungen in
Aleppo deutlich machen, 1in f{ür cd1e uslıms aufreizender Weise /AdER Schau
trugen (Prozessionen, Glockenläuten, Kırchenbauten etc.) Die Gleichstellung, WI1E
S1e 1m relıgı1ösen Sektor un! 1mMm wirtschaftlichen Bereich tatsächlich weitgehend
vollzogen wurde, erstreckte siıch in der Praxis indes nıcht auf das Gebiet des
Sozialen un: Politischen: Das Verbot des Waffentragens für Christen blieb
bestehen; für die Freistellung VOIN Wehrdienst muften die Christen 1ine Steuer
entrichten; auch wurde der Strafvollzug bei Mohammedanern und Christen WwWEe1-
terhin unterschiedlich gehandhabt; und schliefßlich widersprach die Unterrepresen-
tatıon der Rajahs 1ın den Selbstverwaltungskörperschaften den Reformedikten.
Immerhin wurden alle diese Diskrimierungen, außer der Verpflichtung ZUTr Eint-
richtung des Wehrgeldes, durch den zweıten großen Reformerlaßs, den Hatt-ı
Humayun VO Februar 1856 aufgehoben. Als Fazıt der Untersuchung
Ma/’0oz’ darf festgehalten werden, daß 1n den ersten WwWel Jahrzehnten des
Tansımat 1n Syrien der Wiıderstand der okalen zentrifugalen Kräfte unter-
graben un! dıe Grundlagen für iıne direkte türkische Herrschaft gelegt wurden.
Unser Bild VO  } dem allmählichen unauthaltsamen inneren Zertall des otto-
manıiıschen Reiches 1im J bedarf. W as den untersuchten Bereich angeht, der
Revision.

DEREK OPWOOD untersucht 1ın seıner Arbeit die W1€e diejenıge Ma’0z aus
einer Oxforder Dissertation hervorgegangen ist, den Einfluß, den Rußland
zwischen 1843 und dem Errsten Weltkrieg 1n dyriıen ausgeubt hat Auf wel
Ebenen versuchte Rulsland, seinen Einfluß geltend machen: auf politischer
un! auf kırchlich-relig1iöser. NSeit den vlerzıger Jahren wurden 1in größeren Orten
russiısche Konsulate errichtet, die die günstigsten Ansatzpunkte ZU  — Ausbreitung
polıtischen Einflusses boten. Andere Versuche, W1€e derjenıge des Großfürsten
Konstantin Nikolaevi6e, eın Schiffstransportunternehmen 1M östlichen Mittelmeer
als Konkurrenz ZUT fIranzösıschen Socıete Marıtıme de Messagerıes Imperiales
Uun! ZU ÖOsterreichischen 0y unterhalten, wirkten ın die gleiche Richtung.
Obwohl Petersburg 1mM Jbh ın Syrıen keine festumrissenen poliıtischen
Pläne verfolgte, annn OPWOOD doch feststellen, daß das allgemeine Zıel, das
russıische Prestige aufzurichten un! pilegen, erreicht wurde. Anders WAar

auf kirchlich-religiösem (Grebiet. Die zahlreichen Krıege Rußlands mıiıt dem
ottomanischen eich 1m un Jh wurden StEets auch relig10ser Fragen
willen geführt nspru Rufßlands auf Uutz der orthodoxen Christen, W1e  ,

folgenreichsten 1mM Vertrag VO  } KuüCcük-KainardzZa 1774 aufgestellt worden
war), und noch der unmıiıttelbare Anlaß ZU Krimkrieg War der Streit zwischen
Orthodoxen und Christen Besitz un! Verwaltung der Heiligen Stätten In

The uUSS1aAN Presence 2n S yrıa and Palestine ur an Polıitics
ıIn the Near ast Oxford University Press  ondon
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Jerusalem SCWESCH); doch stand Ende, W as Syrien angeht, kein dem polı-
tischen vergleichbarer Erfolg der russischen Eintflußnahme. Zum einen wurde
mıiıt der Entsendung Von Missionaren und besonders durch die unkanonische
Wahl eines russıschen Bischofs fur Jerusalem 1858 die Spannung den Gr  1e-
chisch-Orthodoxen erhöht, dafß die Missionstätigkeit unter der arabischen Be-
völkerung, 1m Gegensatz den Bemühungen katholischer und auch protestan-
tischer (anglıkanischer) Missionare, Schaden lıtt: ZU andern wurde die Tendenz
VO relıg10s bestimmten ZU sakularisierten Leben durch die Errichtung LUS-
sischer Schulen (durch dıe rthodoxe Palästina-Gesellschaft), 1n denen viel mehr
die Werke Gogols, Cechovs, Dostoevsk1js gelesen wurden als solche über
Kırchengeschichte, her gefördert als gehemmt.

Bereits tüuntf Jahre nachdem der ın den USA lehrende Forscher '11IBAWI
1961 ine Studie über dıe Tätigkeit brıtischer Missionare 1in Palästina 1mM J
vorgelegt hatte ist VO  w ıhm 1nNne entsprechende Untersuchung ber die amer1-
kanısche Syrıen-Mission erschıenen hat neben der Literatur iıne erstaun-
liche Fülle unveroöffentlichter Quellen verarbeitet: U. d. Akten des National-
historischen Archivs in Kairo und des Nationalarchivs 1n Washington, fran-
7zösische un! englısche Konsulatsberichte und die Archivalien der für dıe amer1-
kanısche Auslandsmission zuständıgen Behörde ın der Heimat: des Amerıcan
Board of Commissioners for Foreign Miss1ı0ns (1819—70) und des Board o}
Foreıgn Mi1ssı022s of the Presbyterian Church ın the 785 (ab 1870 Die
methodische Sauberkeit der Untersuchung wird gerade der kritischen Ver-
wendung der zuletzt genannten Quellen sehr deutlich: 1[1IBAWI prüft ihren Aus-
sagewert, selbst WCNN statistische Angaben geht, StTEeis den sonst erreich-
baren Quellen nach Es ergıbt sıch, daß die Berichterstattung der Syrien-Mission
insotfern unzuverlässig ist, als sS1e geneigt WAaTrT, iıhre eigenen Erfolge überzu-
bewerten. Die Veröffentlichung hat 1n Autbau und Stil mancherlei1 Merkmale
eines Handbuchs un!: ist daher und SCNM der krıtischen Verarbeitung aller
erreichbaren Quellen als en zuverläassıges Nachschlagewerk vgl das detaillierte
Inhaltsverzeichnis und das Register) fur Fragen der amerikanischen Mission 1mM
Nahen Osten des J} anzusehen. Amerikanıische Einflüsse nichtkultureller
Art, VOLF allem dıe polıtischen un kommerziellen, bleiben bewuft ausgeklammert
und werden 1Ur Rande beruührt. Die amerikanische Missıon 1m ottoma-
nıschen Reich Beginn der zwanzıger Jahre des Jh in der türkischen
Provinz Syrien Fuß und schaffte sich 1n Beirut das Zentrum tür iıhre Tätigkeıit.
rst nach rund zwelıeinhalb Jahrzehnten muhevoller vorbereıtender Arbeıt SC-
lang C5S, iıne bescheidene Kirchenorganisation 1Ns Leben rufen und dıe pIO-
testantische ersion der Bibel vollständıg 1Ns Arabische übersetzen. In der
zweıten Jahrhunderthälfte, die eigentliche eıt ihrer Entfaltung, erreichte S1C
ihren größten un einzıgen Irıumph: die Gründung des Syrischen Pro-
testantischen Kollegs (1866) Aaus der spater die noch heute bestehende Ämerıcan
Unwersity of Beirut hervorgegangen ist. Ihr gegenüber nehmen siıch die anderen
Ergebnisse der amerikanıschen Missıon recht bescheiden a4us. Von Massen-

Brıtish Interests ın Palestine Study of Relig10us an Educational
Enterprise (Oxford
6 Amerıcan Interests 1n S yrıa Study of Educational, Literary and
Religions Work Oxford University Press/London 1966 Vgl se1ne ‚uUSamlll-
mentfassende Darstellung der Tansimatperiode 1in Syrien: TiBAwI, Modern
History of Syr1a Includıng Lebanon and Palestine London 1969 042
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bekehrungen annn TOLZ gelegentlicher enthusiastischer Berichterstattung kei-
NC Zeıtpunkt dıe ede sein Die ahl VO:  - 1542 eingeborenen Protestanten
15581 darf als zuverlässıg gelten Uun: vermuittelt ine Vorstellung Vomn den g'-
rıngen Bekehrungserfolgen.

Die Gründe dafür sınd ın verschiedenen Umständen suchen. Grundsätzlich
sah sıch die amerıkanısche Mission VOT eın Problem gestellt, miıt dem jegliche
He1i1denmissıon konfrontiert wırd ob un! ın welchem Mafße ın einer Gesellschaft
VO  } Analphabeten der relıg1ösen Unterweisung der der Vermittlung weltlicher
Bıldung Prioritäat einzuraumen se1i Aus der Studıe IBAWIS geht eindeutig
hervor, dafß der ursprunglıch der Mission gegebene Auftrag, "”the of
the world for God” 14) allmählich aufgegeben wurde. Die Gründung un Lei-
tung VO  } Schulen verdraängten ımmer mehr dıe Verkündigung des Wortes Gottes

ine der russischen Missionstätigkeit entsprechende Entwicklung. Hınzukommt,
dafß der Nahe Osten angesichts einer Vielzahl anderer christlicher Mıssıonen
Britische Syrien-Mission, Mıssıon der Free Church of Scotland, der deutschen
Diakonissen, der Jesuiten, 1U einıge CI111CI vVvVon Anfang kein
fruchtbares Missionsgebiet W  . Der Eindruck, den der oft 1n kleinliıche Strei-
tereien ausartende Konkurrenzkampf der einzelnen Missionsgesellschaften VeTLI-

mıiıttelt, ıst, daß die amerikanische Missionstätigkeit “the creatiıon of 1L1CW sect
iın sectarıan society” War 309 Eın weiıterer Grund, der die amerikanısche
Mission 1ın sehr CHNSC Betätigungsgrenzen verwiles, lag 1n der Rechtsstruktur des
ottomaniıschen Reiches. Nach islamıschem Gesetz (Sarı'a) über Apostasıe konnte
über einen ZU. Christentum übergetretenen Mohammedaner die Todesstrafe VCI-

hängt werden. Bekehrungsversuche unter dem mohammedanischen eıl der
Reichsbevölkerung mußten als Angriff auf dıe Staatsreligion, den Grundpfeiler
der ottomanischen Reichsordnung, angesehen werden. Die amerikanısche Mis-
S10N beschränkte sich daher entgegen der ursprünglichen Absicht auf Missıo-
nıerung unter den Griechisch-UOrthodoxen, ın geringerem aße unter der Sekte
der Drusen un den Juden. Hier wurde s$1€e überdies 1n der zweıten Jahrhundert-
halifte durch dıe Konkurrenz der russischen Mission noch mehr eingeengt.
Streng S hatte dıe amerikanische Mıssıon iın Syrien auch keinerle1
Rechtsstatus 1m ottomanischen Reıch, weshalb der starke Arm des amerika-
nıschen Staates ihr NUur bedingt Schutz gewähren konnte. och verhielten sıch
die ottomanischen Behörden solange PassıVv und neutral, als die Mission ıhre
Tätigkeit NUr unter Nichtmohammedanern, die in ıhren einzelnen Gruppen
(Christen, Juden etc.) nach islamischem Gesetz untereinander vollıg gleich-
berechtigt un! VO  w} Staats SCH unterschiedslos behandelt wurden, aUu$Ss-

uüubte. In den erwähnten Reformedikten, besonders dem Hatt-ı Humayun Von

1856 sah die amerikanische Missıon 1U  - ber dıe Handhabe (wie übrıgens auch
die anderen Missionsgesellschaften), sich der auferlegten Fesseln allmählich
entledigen un!: ihre Tätigkeıit auch in die mohammedanischen Bevölkerungsteile
hineinzutragen.

Das Fazıt, das Aaus der Untersuchung der Beziehungen zwischen ottomanıscher
Regierung un! der amerikanıschen Missıon 1n der zweıten Häalfte des J

ziıehen ist, daß namlich die Gegnerschaft der Mıssıon ZU ottomanıiıschen Herr-
schaftssystem prononcıierter wurde, je lıberaler sich dieses System gestaltete
un! IC mehr sich autf Grund der Reformedikte europäısıierte dieses Ergebnis
erscheint auf den ersten lick paradox, erklärt sıch ber daraus, da dıe Mission
sich rst allmählich der gedanklıchen Konsequenz durchgerungen hat, dafß iıhre
Tätigkeit logischerweise den Zusammenbruch des ottomanıschen Reiches un! all
dessen, wofür stand, erstreben und ZUT Folge haben musse. Unter dıesem
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Aspekt WAar die Gegnerschaft ZU ottomanischen Staat unausweıichlıch, gleich-
gultıg ob das eich 1oleranz ubte der nicht. Die Missionare mußten tür den
Sturz des Reiches beten und beten lassen. Es ist daher NUur verständlich, daß
dıe ottomanıschen Behörden angesichts des christlichen Anspruchs auf Missio-
nıerung auch unter dem mohammedanischen eıl der Bevölkerung des Reichs

Reaktionen herausgefordert wurden, dıie Christenverfolgungen ausarten
konnten Angesıchts der vielfaltigen Beschränkung der Religions- un! (sewissens-
freiheit 1M Kuropa des E ist dem Urteil des brıtischen Gesandten in Kon-
stantinopel, SIR HENRY BULWER LYTTON zuzustımmen : Looking at thıngs
reasonably, ıt 15 but just that thıs government 15 about the most tolerant in
Kurope. Protestants eN]OYy greater reedom ın it |the Ottoman Empire| than
they do in almost an y Catholic country” 178

Den Studien MA’0z’, HOoPwooDs un: IBAWIS ist verdanken, daß der
Jlick der Forschung nıcht mehr WwW1e bısher NUr auf dem Herzstück des ottoma-
nıschen Reiches, der J ürkeı, un auf den (Grebieten des Balkans haftet, sondern
DU  ] auch 1n besonderem aße auf die arabıschen Provinzen gelenkt wird

Über dıe mıt den Christenmassakers ın Damaskus 1585060 zusammenhängenden
Fragen der internationalen Politik vgl PANCENKOVA, Polıtika Francız
Blıznem Vostoke S1717SRAJ$A ekspedicıja (Moskau 1966); 1 18BAWI,
Amerıcan Interests 171531747
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SUBBAMA, Fr 1NeE einheimıische Kırche ın Indıen: Una Sancta (1971),

I emo1gnage CONMNLTITLUN el proselytısme de AUVALS To2 1La Doc cath (Parıs

M. M. IHOMAS, Das Evangelhum un der Aufbruch des modernen Asıen: Evang.
Theologıe (München 1969 BT17

F. 'T IBERI, De MULSSLONLDUS OF quaestiones: Acta OFE (Firenze
103— 114

L. IRIVIERE, Le Saınt-Sıege et la Ghıne Informatıions Catholiques Internatıo-
nales, 380 (Parıs, 15-3- 19299

A. IURCK, Evangelısatıon el sacrement Fa Maiıson-Dieu, 104 (Parıs, dec.
1970

B. I1ysONn, Iıberte humaıne el conscCıentısatıon: Idoc, 41 (Paris, 1-3-1971)
069— 84

ÜBELHÖR, Hsu Kuang-CGh’ı (1562—16383) und SCINE Einstellung ZU/' Christen-
ium Oriens Eixtremus 15 (Wiesbaden 191—257:; 7 S

P. ULWOR, Une acculturatıon relıgieuse qchec dans ”"ancıenne colonmnıe belge
du Gongo: Revue de psychologie des peuples GE Havre 390—4921

]. VALLES (JONZÄLEZ, E1 enNCuUENLTO del erıstzanısmoO 9}  S el sınto1smao: Studium
(Madrıd 3—33

VAN NIEUWENHOVE, L/’evangıle (EUT du developpement?: Cultures et de-
veloppement (Leuven 1969—70) 494— 504

La vocatıon et la formatıon des MISSLONNALTES. Circulaire de la Congregation
POUF l’Evangelısatıon: La Doc. cath (Parıs 1970 965— 968

Le voYyage de aul VI Extreme-Orıient: La Doc cath (Parıs 1970 1058—
1062, 9— 11 53 1971 D

H. WALDENFELS, Christentum unter Großreligionen: Diakonia / Der Seelsorger
1971),

I. WIESER, Evangelısatıon UN der „Tod (sottes“: Reformatio 478 —45806
W. WISSING, zevrıel Pentralısmus a1st für dıe Missıonsarbeit UN Missıionshilfe

notwendig?: Ordens-Korrespondenz (Köln 437— 448
A. WooDROW, Des pretres europeens pour ’ Ajfrıque (dossier): Informations ath

Internationales, 371 (Paris, 1-11-z

ZANANIRI, Missıiologıe: Esprıt et Vie (Langres 1267928
Der Zentralausschufß des Weltkirchenrates ın Addıs Abeba Herder-Korr.

(1971) 123— 126
E. ZUDAIRE, Fray Mıguel de Pamplona, obıspo de Arequıpa (1719—1792) Col-

lectanea Francıscana oma 1970 289—364
D. D. ZwaAcKk, Rural Parıshes 2ın Tanzanıa: Worship (Collegeviılle

41 0— 4924
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VORLE:  SPLAN SS 1971

Missıonswissenschaft und angrenzende Diszıplinen

163 Die Pluralıität der Kulturen un das christliche Ethos Öörmann
Dı 12—13

166 1r Probleme 1n Lateinamerika
Dıi 15—19

Prombper
167 Die Sozialgefüge der Völker und die katholische Lehre Von Öörmann

der siıttlichen Ordnung der menschlichen Gesellschaft
(Hauptseminar)
D D

168 Doktorandenkolloquium OÖrmann
Mo 15—19.30
Die Religionen der Menschen I11 Buddhismus
Do I>

Khoury
Religionsphänomenologie Heilige acht Khoury
Fr H E
Die Pluralität der Religionen als theologisches Problem 11 OÖrmann
Do 123
Lektüre buddhistischer Texte (Übung) KhouryDo 16247

1569 Lexte ZUT Mystik des Islam Wehr
Mo, Do 16—17
Das eıl nach dem Koran Sdeminar) KhouryDo ET 1

4417 Kınführung ın das soziologısche Denken
Mo HSS

Hoefnagels
176 Entwicklungshilfe als Aufgabe der Kırchen (Hauptseminar) Rauscher

Mi 185—19.30
3063 Religion und Ideologie In den Entwicklungsländern

Fr 53— 10
Pfeffer

380 Feldforschungen aus Entwicklungsländern Pfeffer
2stündıg, nach Vereinbarung

9015 Internationale Analyse von gegenwartıgen un zukünftigen Mäntynen_Bj}dgygsggodellen_Mi 12—14
0955 Revolutionäre Heilspropaganda Fınck

Miı IOS1E7
1425 Lateinamerika (unter besonderer Berücksichtigung der Litera- Mettmann

tur) I1I1 Die La-Plata-Länder und Chile
Di 10217

1608 Sprache, Genetik un: Umwelt des Menschen als Probleme der Schott
Ethnologie
Di, Do 1112

1611 Seminar: „Das wılde Denken“ (Ethnolinguistik, kognitive Schott
Anthropologie Uun! verwandte Gebiete)Di 18—920

Sprachkurse: Sanskrit, Hındi, Chinesisch, Japanisch
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ESPRECHUNGEN
ISSIONSWISSENSCHAFTI

Adler, Gerhard Revolutionäres Lateimnamerıka. ine Dokumentation.
Schönıngh/Paderborn 1970; 216 S: 10,80

edıteur reunı certaın nombre de documents hıstoriques, urtout des
declaratıons quı hirent epoque representent certaınes pos1ıt10ns caracterıist1ques
des mouvements revolutionnaires latıno-americaıins. Ce sont, dans L’ordre 1) les
declaratıons de La Havane (2-9-1960 et 4-2-1962); 2) la declaration de 1’OrLAS
du 29-8-1967; 3) l’appel de CHE UEVARA (17-4-1967); extie de RAFAEL
‚ALDERA SUT la revolution dans la lıberte de la democratie chretienne (avrıl
1961); le ode de la FA]J, mouvement des jeunes de la Apra peruvıenne
1934 6) manuel officiel de marxısme-leninisme de la lıgne de Moscou SUT

l’Amerique latıne: 7) des textes chinois SUT la revolution latıno-americaine;
8) le paSSasc de Populorum Progressio SUTr la revolution; 9) le manıteste des
eVvEques du Tiers-Monde 15-8-1  E 10) la lettre AU.  5 jesuıtes d’Amerıque
latıne (mai 11) la lettre Ouverte Pape aul VI de la (18-7-

12) le manifeste de la Iglesıa Joven de Santıago du Chilıi (aoüt
13) des extraıts du document de base POUTL la conterence de Medellin: 14) les
discours du Pape Bogota; 15) des extraıts des documents de Medellin; 16) le
discours de dom HELDER CÄMARA - Parıs, le 25-4-1968; 17) des textes de
(CAMILO JTORRES; 18) des textes de SHAULL. On trouvera fn du volume
quelques donnees numer1ques SUr l’Amerique latıne.

Recife (Bresil) Joseph G(‚omblın

Annuaıre du Departement MULSSLONNALTE des Eglıses protestantes de Saisse
romande Departement m1ss1ıonnNaıre, S, chemin des Cedres,
Lausanne.

est la suıte de deux publications recentes de MAaARrRcC SPINDLER (professeur
Gollege theologıque d’Ivato, Madagascar): La MULSSLON, combat DOuUr le salut

du monde (recension: ZM  z 1970, 237 S.) et Pour uUuNe theologıe de L’espace
(Delachaux et Niestle, Neuchätel quc cet annuaılıre >U  SQ intıtule La 155107
Dartout, c’est-a-dıire: la mıssion s’adresse des CSPACCS humaiıns et 1O  - Pas
premier lieu des CIrConscr1ptions gEographiques. Pour etayer these, SPINDLER,
dans resume dense et claır (p 13—17), ıte des auteurs catholiques Irancals,
et notamment ce phrase de CONGAR: «La plantatıon de l’Eglıse, la constitution
d’une Kglise partıculıere autochtone, fın PTOPIC de l’activite m1ssionNalre, doi1vent
etre COmprI1ses reference., NO  w} des reg10ns terrıtoriales, ma1ıs des CSPaCCS
humains» (L’actronte M1LSSLONNALTE de glıse. 'Textes et commentaıiıres du decret

Gentes. erf. Parıs 1967, 207) Outre quelques contrıbutions quı
gravıtent autour de th  eme, fascıcule ournıiıt ul  ( foule "intormations SUur
les structures, l’organısatıon et les activites du Departement missionnaire des
Eglises protestantes de la Suilisse francophone. Un detaiıl noter: seul repre-
entant Amerique latine (Haiti).

Münster Werner Prombper
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Atlas ZUT Kırchengeschichte. Die christliıchen Kırchen in Geschichte un!
Gegenwart. Herausgegeben Vomn HUBERT JEDIN (Universität Bonn),
KENNETH SCOTT LATOURETTE (Yale University), JOCHEN MARTIN (Uni-
versıtat Konstanz). Unter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrter bearbeitet
VOI)l JOCHEN MARTIN. Mıt 957 mehrfarbigen Karten, Planen un Karto-
STAININCI, zahlreichen J abellen, Kommentaren und einem ausführlichen
Kegister, 25 34 C 280 S Ln 158,— Herder/Freiburg 1970

Die Publikation dieses emiınent hilfreichen Arbeitsinstrumentes stellt eın höchst
beachtliches Ereignis dar. Seitdem VOrTrT einıgen onaten eın Besprechungsexem-
plar bei unserer Redaktion eingegangen ist, habe ıch 1n den ber jedwede Kritik
erhabenen and ıne solche Fülle VO  e Prospekten, Kartenproben, Werbeschriften,
Ausschnitten Au Tages- un! W ochenzeitungen, Rezensionen A4us Monatsheften
eic. eingelegt, dafß e1IN schier unmöglıches Unterfangen scheint, der einmalıg
einstiımmıgen Laudatio noch etwas hinzuzufügen. Zudem erschıen 1mM vorher-
gehenden Hefit der ZMR, das be1 Kıngang des Rezensionsexemplars bereıts
brochen WAaT, schon ine ganzseıtige NNONCE des Verlags, mıt Auszügen
Urteilen namhafter Fachgelehrter.

Das Hauptverdienst Zustandekommen des Werkes 1in der vorliegenden
Form, dıe das ursprunglıch VO  - den Protessoren Jedin un! Köhler geplante
„Hilfsmittel“ be1i weıtem übertrifft, ist neben „dem Mut des Verlages Herder
der Initiative des Redactors und Mitherausgebers Jochen Martin“ (Hubert Jedin
1m Vorwort) zuzuschreiben, der auch zeıtweilig ın der Bibliothek uULNlScCICS5 Miıs-
s1ionswissenschaftlichen Instituts 1n Münster gearbeıtet un! jahrelang mıt einer
Vielzahl VO  w} Bibliotheken un! Fachgelehrten 1in aller Welt 1n Verbindung SC-
standen hat. Jedin beschließt se1n Vorwort: „Allen, dıe diesen Atlas 1n den
vielen Phasen VO ersten Entwurf bıs Ar ruck zustande gebracht haben, 1NSs-
besondere ber Dr. Jochen Martin, hne dessen konzentrierte un! präzIise, VO  -

großer wıssenschaitlicher Verantwortung getragene Arbeit nıcht vorstellbar
ist, gebührt eın Wort erzlichen Dankes.“

Absolut ruckftehler- un! irrtumsfreie Veröffentlichungen dürfte wohl nıcht
geben. 19* muß heißen D’'IhC (Paris }, nıcht 1930; oben links):
Chihuahua (statt Chilhuahua) Die nıederländische Form für meıine Heimat-
diözese Liege (Lüttich) lautet uık (nıcht Leuk, W1e AA 1 Register ZWE1-
mal orthographiert wird).

Münster Werner Promper

Baumgartner, Jakob, SMB Missionswissenschaft ımM Dienst der Welt-
kırche 25 Jahre Neue Zeitschrift für Miıssıionswissenschaft Schriften-
reihe der NZM., 29 Administration der Neuen Zeitschrift für Missions-
wıssenschaft/Schöneck (Schweiz) 1970; 55

Die Schrift ist ein Rechenschaftsbericht über eın Vıerteljahrhundert M1SS10NS-
wıssenschaftlicher Arbeit 1945—70 durch die Neue Zeıtschrıift für Mi1ssı0ns-
wissenschaft. Sıe entstand VOT 25 Jahren 1n Verbindung mıt der Schweizer
Missionsgesellschaft Bethlehem (Immensee) als Jjungere Schwesterzeitschrift der
ZM  D Die Leistungen des Gründers und Schriftleiters der NZM, rof. Dr.
BECKMANN, und seiner Miıtarbeiter aus allen Missionskreisen sınd überzeugend.Die Reichhaltigkeit un: Wissenschaftlichkeit des nhalts hat s1e unentbehrlich
gemacht. Die Missionsgeschichte nımmt den breitesten Raum eın Missionstheorie,
Missionskunde und Missionspastoral kommen nicht kurz Die gediegenen,
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sechr informativen Rezensionen machen mıt der weltweıten Missionsliteratur be-
kannt. Durch dıe Herausgabe VO:  - wel Buchreihen (16 ummern der umfang-
reichen Supplementa Uun! kleinere Publikationen der Schriftenreihe) geben
der Arbeıt der Zeitschrift noch größeren Nachdruck. Die Druckauflage beträgt
heute S00 Stück. Die Bände, denen 1n kürze en Registerband heraus-
kommen soll, sınd ine unuüubersehbare Enzyklopadıe missionswissenschaftlicher
Arbeıt. Leider ist bei der Zukuniftsplanung der ebenso schnelle W1€e tiefgreifende
Strukturwandel der Missionen und der missionswissenschaftlichen Arbeıt nıcht
berücksichtigt. Theologische Fakultäten, Universitäten, pastorale, liturgische, —>

ziologısche un: andere Instiıtute und iıhre wissenschaftlichen Publikationen ın den
Missionsländern haben schon laängst die Schmidlinsche europazentrıierte Konzep-
tıon missionswissenschaftlicher Arbeıten gesprengt. Der bisherige Betrieb der
Missionswissenschait in der alten Kırche KEuropas wird sich fragen mussen, WI1e

seıne Arbeit mıt der missionswissenschaftliıchen Arbeit ın den jungen Kiıirchen
der Missionsländer sinnvoll und arbeitsteilig koordinieren kann Jedenfalls darf
die europäische Missionswissenschaft künftig nıcht Lun, als se1l seıt Schmidlın in
Afrıka un! Asıen nıcht wesentlich Neues ın der missionswissenschaftlichen Arbeıt
geschehen.

Bonn 0Se tto S]

@ \Beyerhaus, Peter: Die Grundlagenkrise der 215S10N. Brockhaus/Wup-
pertal 1970; 39 S 2,50

Wır leben in einer Zeıt, 1n der sıch die A  N Humanısten auch unter
den Christen vermehren. Wer sagt, dafß die Mission VO:  e Gott kommt un:
der Heılıge Geist 1n der Mıssıon Werk ist, muß den Vorwurf üurchten,
vertrete iıne mythische Mentalıität. Wer nach MÖHLER behauptet, da{iß Gottes
Menschwerdung seine sichtbare Fortsetzung ın der Kirche finde, ist ın Gefahr,
ZU Materıalısten gestempelt werden. Wer den Aussagen des Konzıls ent-
sprechend behauptet, dafß die Kirche als Gemeinschafit un:! Gesellschaft
nach dem Heilsplan Gottes der normale un:! volle Heilsweg ist, wiıird VO  - einıgen
für ]jemand angesehen, der alle Diıaloge mıt den Nichtchristen blockieren 31l
Kaum erlauben s1e SCH, dafß das 1el der Missıon darın besteht, die Kirche
auch dıe siıchtbare Kırche uberall einzupflanzen 10, { Noch nıe hat
195078  - ber die biblische Grundlage einer Theologie der Miıssıon viel SC-
sprochen . .5 ber wievıiele gebrauchen die Bibel auf ıne willkürliche Weise
Eine geWI1sse Art Christentum, das sıch seiner schämt, gleitet in einen elt-
lıchen Humanısmus ab, der, wıe dessen Vertreter meınen, fahiger ist, die iıcht-
christen den Glauben heranzuführen ber welchen Glauben? Gegen
diese Strömungen gehen erfreulicherweiıse ine bedeutende ahl VO  } deutschen
JIheologen VOTL, unter denen siıch ICEDOM un! BEYERHAUS betinden. Ihr
Vorgehen stutzt sich autf die Frankfurter Erklärung (4 Diese Erklärung
beginnt mıiıt einer Präambel uber die Kırche Christi, dıe „das heilige Vorrecht
hat un:! die unabdıngbare Verpflichtung, der Sendung des dreieinigen Gottes
1n die Welt teilzunehmen . Die Frage besteht auch hiıer darın, 1ne „organısıerte,
christliche Weltmission“ konstituj:eren. Was dıe Frankfurter Erklärung VeOCLI-

urteıilt, ist „eıine Verschiebung ihrer vorrangıgen Aufgaben auf Grund einer
schleichenden theologischen Verfälschung ihrer Begründung un Zielsetzung”.
Gegen diese Verschiebung werden „sıeben unaufgebbare Grundelep1mte“ 1Ns
Feld geführt:
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„Der Auftrag des auferstandenen Herrn Jesus Christus Uun! se1n Heilswerk“
Sind dıe Grundlage der Mission.
„Die Verherrlichung des Namens des einen Gottes un: dıe Kundmachung
der Herrschaft Christi“ sind das erste un! oberste 1e] der Mission.
Christus ist „Grund, Inhalt un Autorität UuUNsScCrecrI Sendung”.
Die Mission ist die „verkündigende, sakramentale un! diakonische Be-
ZCUSUNS un! Darbietung des ewıgen Heiles“®.
.Das vorrangıge sichtbare Arbeıtszıel der Mission” 1st „dıe Sammlung der
messianıschen Heilsgemeinde Aus und unter allen Völkern“
Diese dammlung bedeutet schlielßt ein) ine Befreiung, ” durch Glauben
un: Taute 1n den eıb Christi eingegliedert werden“.
„Die christliche Weltmission ist das entscheidende tortschreitende Heils-
handeln Gottes unter den Völkern zwischen Auferstehung und Wiederkunft
Jesu Christi“

Die T endenz dieses Dokumentes ist Glauben un! das Verkünden des Evan-
geliums un! diese L endenz ist gesund. Um die Bedeutung dieser grund-
satzlıchen Ausrichtung begreifen, muß 198020  - wI1ssen, dafß dıe Missionare, die
sich diıeser Orjentierung bekennen, ZW E1 Drittel der nıchtkatholischen Missio-
NaTc ausmachen: dazu ıst noch bemerken, daflß das übrıge Driattel jenes der
mehr der wenıger humanıistisch Eingestellten ist Es ist zudem 1ne Tatsache,
dafiß dieses letzte Drittel STEei{Ss schwächer wiırd, un: ZWal auf Grund der Un-
sicherheit hıinsıchtlıch dieser humanistischen Doktrinen. Man mu{(ß all das
denken, die Bedeutung dieses Buches VO  - BEYERHAUS erkennen, WECNN

auch seinem Umfang nach aum 1n Erscheinung trıtt (24 persönlicher ext
außer der Erklärung). VT überprülft zunachst die außere Krise der Missı1ıon, iıhre
Schwierigkeiten, heute die Verringerung der Missionsberufe. Kr gibt eınıge
Antworten, ber besteht darauf, dafß die Mission e1InNn antagonistisches un:
eschatologisches Geschehen ist und bleiben WIFT'  9 un gerade das Durchhalten
der Mission 1n einer solchen Lage, ist „eher e1inNn Prüfstein für die Echtheit
unserer Missiıon . Aber der wichtigste un längste eıl iıst das Studium der
inneren Krise, die drei Punkte ZU Thema hat Revolution, Entwicklung,
Dialog. Eınige behaupten, dafiß das 1el der Mission uüuberall ”  ı1€ Verwand-
lung der gesellschaftlıchen Strukturen“ ist und da{fß auch diese Verwandlung 1U

durch Krisen erreicht wird. Ferner behaupten S16, daß dıe Mission grundsätzlich
die Revolution bejahen muß Andere voraussetzend, dafiß das 1e] der Mission
ıIn der Dritten Welt wesentlich 1ne Beteiligung der Entwicklungshilfe ist
‚ACNH, daß die Missıon dıe „selbstsüchtige Logık des internationalen Kapitals”
verwerfen muß Wieder andere voraussetzend, dafß alle „lebendigen Glau-
bensweisen der Menschen eıinen gleichen Wert, Was dıe Offenbarung betrifft,
für re Mitglieder haben sind der festen Überzeugung, daß die Missıon
nıcht etwas VO  ]} außen her hinzufügen darf (z einen geschichtlichen Heiland),
sondern .her danach streben soll, dıe inneren Werte jeder Religion ent-
falten. Es ist bemerken, dafß die Schlußfolgerungen jeweıls aus einem
Dılemma kommen und schließlich mehr der wenıger einen der Z7WEe1 Teıle des
Dilemmas poliıtische Nichteinmischung, geistliches 1e] der Mıssıon, ent-
scheidenden Charakter des Evangelıums ausschließen, dann den anderen
eil totales Engagement, Dienst enschen NUr auf irdischer Basıs,
Friıeden miıt anderen Religionen allein anzunehmen. Wır sind nıcht
diese drei etzten Werte eingestellt, mussen uns aber entschieden die
Ablehnung der ersten drei Werte aussprechen. „Zu eıiner solchen Reduktion
des Missionsauftrages können WIT DNUuTr e1in entschiedenes Ne  1n sagen” (17)

120



Zu N, da: C111 Mensch sich selbst retiten kann, dafß gleichsam als Gott
handelt un: mehr noch dafß Gott 1st heißt dıe Sunde un: die menschliche
Begrenzung verneıinNnen auch das Gericht Gottes un die Notwendigkeit
Christi für ÜUSeIc KErlösung Eıne Beschreibung des Humanismus, WIC S1I1C

Uppsala gegeben wurde, wirft C1N beunruhigendes ıcht aut diese Mentalıtät
Wir haben die Humanısierung als das 1el1 der Mission herausgestellt eic

Christus wırd „ VOTIrTanNngıg als der wahre Mensch vorgestellt dagegen ber lehrt
die Heılige Schrift „ VOIrTanNSıs göttlıche Herrschaft hne Menschheit

VETNCINCNH, der S1C ber NUur 1Ne untergeordnete Stellung zuwelst Es ist
eıt daß INa authört die T'heologie dazu gebrauchen, nıcht NUuUr das Wort
(Gsott sondern auch Natur un! endlıch Existenz wegzuschaffen Es ıst
auch eıt da{fßs 190078 damıt authört die Heıilige Schrift auszusıeben, alleiın
die menschliche Schale bewahren KEs 15{ ebenfalls eıt da{fß 198028  - endlich aD-
1äßt Christus den vollkommenen Menschen CNNCNH, indem 109028 miıt diıeser
Vollkommenheit SC11CI göttlıchen Charakter entleert In der Tat iındem der
Mensch endlich Gott 1st und das Königreich das 1L1LUT dieser Welt
besteht 1st das Salz schal geworden Uun!: 1st nıcht der Muüuhe wert SC1IH
Leben hinzugeben, 1NC solche schale Botschaft den enschen vorzutragen
Nur VO  — Rückkehr ZU gegenwartıgen Christus, dem lebendigen Felsen

der Kırche, her annn dıe Grundlagenkrise der Mıissıon überwunden werden
Man annn nıchts I reffenderes N, als diese etzten Worte der bedeutenden
Schrift VO  } BEYERHAUS

Löwen/Rom Joseph Masson

Bornemann, Frıitz, Arnold Janssen, der Gründer des Steyler Mis-
sıonswerkes, Eın Lebensbild nach zeıtgenössıschen Quellen
Sekretariat Arnold Janssen / Kaldenkirchen Postfach 26) 1969
539 HLE

Aus Neißiger Archivarbeit entstanden, erganzt und berichtigt diese Publi-
katıon die 1919 VON ERMANN FISCHER SVD herausgegebene Bıographie Der
kritische Leser annn Aaus den exakten Daten SC1N CISCNCS ıld des Steyler Grün-
ders herauslesen Missıionsgeschichtlich relevant 1st das erhältnis dieser deut-
schen Missionsgesellschaft ZUTr deutschen Kolonialpolitik das ıcht das auf
Bischof Anzer China geworfen wird

Heerlen (Niederlande) Harry Haas

Bouche, Denise: Les vıllages de Liberte Ajfrıque Noire francaise
(1887—1910) Mouton Co/Parıis - Den Haag 1968: 282 P-> 25, 75

Das Werk behandelt dıe französischen Kolonialbereich Schwarzafrikas
gegründeten Freiheiutsdörfer, Ansiedlungen befreiter der losgekaufter Sklaven
Ein erster eil 41—173) erarbeitet die Geschichte der staatlıchen Freiheits-
dörfer ıhr Entstehen, iıhre Zusammensetzung, ihre UOrganisation, iıhren Miß-
erfolg un iıhr nde Eın zweıter eıl —2 schildert das Geschick der
irchlichen Freiheitsdörfer, dıe Rolle der Socıete antıesclavagıste de France
Ausbau der Dörter durch die Missionare, den Charakter der Dörfer der
Väter VO Hl Geist, der Weißen Väter un: der Afrika-Missionare VO  3 Lyon,
Tre Zusammensetzung, ihren Aufbau, ihren Platz Missionswerk un iıhr
Scheitern.

Die Autorin arbeıtet als Fazıt heraus: Das humanıtäre 1el dieser Unter-
nehmen (tatsächliche Befreiung un! Neuansiedlung anNzcCrI Bevölkerungsgruppen)
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ist nıcht erreicht worden, weil VO:  w anderen Zielsetzungen überlagert Wd'  - Die
staatlichen Freiheitsdörfer dienten in Wirklichkeit der Rekrutierung VO  - Zwangs-
arbeıtern;: den Versorgungswegen der französischen Iruppen errichtet, WAar

ihre einzıge Aufgabe «de metitre SErVIiCEe de L’administration un maın-
d’euvre permanente, docıle, toujours disponıble, presentant, 9 fOous les
avantages d’une maın-d ceuvre servıle> (166) Mıt ıhrer wirtschaftlıchen Ent-
behrlichkeit nach Fertigstellung der Bahnlinie verschwanden S1C VO  - selbst. Ihr
Beitrag ZUT Beendigung der Sklavereiı ist LLUT indırekt SCWESCH, insotern S1C den
französischen Einflufs un! den durch die Kolonijalmacht garantıerten Frieden
festigen halfen. Auch dıe kiırchlichen Freiheitsdörfter haben 1n ihrer humanıt
1C1H Zielsetzung versagt; S1e sollten ehemaligen Sklaven ıne TIn Heimat bieten,
1n wirtschaftlicher un! admıinıstrativer Selbständigkeit. Dieser menschliche Neu-
anfang sollte gleichzeitig der Beginn der Christianıisierung des Landes SE1IN.
Allerdings machte schon die Zusammensetzung Aaus kranken und gebrochenen
Menschen, die einander iremd 1, hne eiıgene Iradition Uun! Geschichte,
einen Erfolg unwahrscheinlich. Die Dörtfer konnten sıch weder selbst ernähren
noch selbst verwalten. Ihre Bewohner standen „1N jeder Hinsicht, der administra-
tıven, wirtschaftlichen und moraliıschen, 1n der absoluten Abhängigkeıt VO

Missionar“” 234 Un! wurden VO  - der Bevölkerung als dessen Sklaven —-

gesehen un! entsprechend eingeschätzt. Für das Missi:onswerk erwıesen dıe Frei-
heitsdörfer sıch sehr bald als Barrıere, da durch s1€ die Verachtung des Freien
füur den Sklaven auf alle Christen überzugehen drohte. Zudem hatten die Be-
wohner als Fremde keinerlei Einflufiß auf dıe S1C umgebende Gesellschaft. Miıt
dem Wachsen dieser Erkenntnis 1n den ersten Jahren des J wandten sıch
diıe Missionare anderen Aufgaben Z und die Doörter verfielen sehr schnell.
Ihr einzıges Verdienst hat darın gelegen, den Missionaren eiınen ersten Kontakt
mıt der Bevölkerung un! ine erste Ansiıedlung ermöglıcht haben Vf
belegt diese Feststellungen mıt einer überaus reichen Dokumentation (5—37)
Sie bıetet 1nNne sehr detaillierte Analyse der Quellenlage.

Verdient der erste eıl uneingeschraänkte Anerkennung, ist für den zweıten
eil bedauern, da: NUr die Archive der Spirıtaner herangezogen wurden,
dafiß somıt VO  - kırchlichen Freiheitsdörfern 1Ur AUS den Quellen erfaßt
wurden. Die übrıgen werden AUSs den Berichten der Missionare die Socıiete
antıesclavagıste beurteilt. Diesen Berichten kommt aber, W1€eE VT zug1bt, 1UTE sehr
bedingte Glaubwürdigkeit Z da S1e als Bettelbriefe gedacht und selbst
VOTI der unstlichen Schaffung solcher Doörter nıcht zurückschreckten. Kın Einblick
1ın die iwa bei den eißen Vätern üblichen Tagebücher der einzelnen Missjions-
statiıonen hätte ber den tatsächlichen Platz der Freiheitsdörter 1ın der Missıons-
taätıgkeit ergänzende un! korrigierende Aufschlüsse gegeben. 'Irotz dieser
Einseitigkeit ın der gesamtmiıssionarıschen Beurteijlung stellt Vft eın gültiges
1ıld e1ınes wichtigen Aspekts der beginnenden Missionstätigkeit in Westafrika

Dabei hat das Werk das Verdienst, staatliche un: kirchliche Tätigkeıt
1n iıhrer Je spezifischen Ziuelsetzung erfailßt un unvoreingenommen SOWI1E auf
sehr weıter Basıs erstmals quellenmäßig erarbeitet haben Hier wird eın Stück
Kolonial- un: Missionsgeschichte 1n ihrem Gesamtrahmen deutlich, VO  - allem
propagandistischen Glanz un: allem pseudohumanıtären Anstrich entkleidet. Was
übrig bleibt, ist ernüchternd, entspricht ber der Wairklichkeit und WIT: dadurch

einem Lehrstück, auch für dıe Missionstheologie: den staatlıchen und kirch-
lichen Stellen hat dıe Berufung auf dıe Sklavenbefreiung als VO  } der Offent-
lichkeit akzeptiertes und honoriertes Alıbiı fur ihre je eigenen Ziele gedient,
koloniale Durchdringung auf der einen Uun! Missionierung auf der anderen Seite
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In Wiırklichkeit jedoch stellten dıe Freiheitsdörfer oft „das CNauU«cC Gegenteil
dessen dar, W as ıhr Name besagte” 257

Berlin Leonhard Hardıng
de Broucker, Jose: Dom Helder (‚aämara. Die Leidenschaft des Friedens-
stifters ıDom Helder (‚ amara. La violence d’un pacıhıque. Fayard/Parıs1969 Styria/Graz 1969; 2947 5., 12,80
de Broucker, Jose: Dom Helder C ämara. Ihe Violence of Peacemaker.
Foreword by RICHARD SHAULL.. Orbis Books/Maryknoll, New ork 1970;
154 DP-; 4,95

Jeder hat seinen Namen gelesen, ber Helder heißt, erfährt INa  -
TSt Aaus dieser Darstellung seiner Taten un! I räume, die auf weıte Strecken
hın 1ne Autobiographie ist gıbt ja jetzt das JTonbandgerät. Helder ist
der Name einer Festung 1im Norden Hollands. Der Vater, mehr Journalıst als
Christ. fand ıhn 1mMm Wörterbuch und schön, und als der 1Iso Benannte spater
hörte, daß dieses Wort 1im Holländischen auch „Klarer Hımmel]l! Wolkenlos!“
bedeute, sah se1n Wesen 1ın dem Namen ausgedrückt. Eın Wunschbild seiner
selbst vielleicht, denn klar un unkompliziert ist der Erzbischof VO  - Recife,
dieses inkarnierte Gewissen, dieser christliche Prophet der Dritten Welt keines-
WCES Dazu ıst vıel sehr Politiker. Mıiıt vierundzwanzıg Jahren WAarTr für
kurze eıt Erziehungsminister se1ines Heimatstaates Geara, un: sowohl als lang-
jahrıger Sekretär der eigentliıch VO  - ıhm 1Ns Leben gerufenen Brasılianıschen
Bischofskonferenz WIE als derjenige, der jetzt ist Symbolfigur des gewalt-
losen Widerstandes jede KForm der Ausbeutung und Ungerechtigkeit, hat

auch mıiıt Politik tun. Aber ıst zugleich der lebendige Beweis dafür,
da; Politik nıcht immer den Charakter verdirbt. Gewiß ıst e1IN Vereinfacher,
ber 190078  — tate ihm bıtter Unrecht, wollte 11a  - ıhm deshalb auch schon das sprıch-
wöortlich gewordene Kpitheton terrıble anhängen, der WCECNN, dann doch NUr in
der Verbindung mıiıt enfant. Denn da ein enfant terrıble 1ın Kırche und Welt
ist, beweisen un! se1ın Bıograph Steits VO  - Das kindhaft 1räumerische
kommt anmutigsten un! überraschendsten ın seıinen ep1grammartıgen Ge-
dichten ZU Ausdruck, 1n denen mehr Beter als Literat der Rhetor ıst,
für einen Cearenser ist das übrigens ine fast normale Mischung: Die Biographie
1alßt natuüurlich die spannende Frage {fen Wiırd dieser Mannn enden WI1IE Martın
Luther Kıing, auf den sich oft beruft? Man möchte ıhm wünschen, daß
schließlich doch, W1€e jener, den Friedensnobelpreis bekommt:, nıcht aber, daß

VO  a} Mördershand stirbt! übrıgens, daiß das Buch schlecht uübersetzt
ist un VO  «} Setzfehlern wımmelqt. Man läse SoOnNst mıt noch größerer Be-
frıedigung.

Beuron/Rom Paulus (+0rdan OSB

L’enseignement catholıque Aanıs le monde el SO  S role Aanıs le developpe-
ment. VIIe Assemblee generale de L’Office internatıional de l’enseignement
catholique Madrid, 28 maı Juim O.L.E.C./Bruzxelles (9 IU  CD

Guimard); 209 vol 1—I11), 100,—
Der bietet Statistiken ZU katholischen Schulwesen in der Welt Das

gıbt aum Anlaß trıumphalistischem Selbstverständnis, gehen doch 1Ur 8,7 0/9
der Schüler der Welt 1n katholische Schulen, meısten (23 0/0) 1n Airıka,
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wenigsten 0/9) ın Asien (19  — Die Berichte Aaus den einzelnen Kontinenten WEeTIr-
fen tiefere Fragen auf, nıcht quantıtatıver, sondern qualitativer Art Sınd die
chrıistlıchen Schulen das, W as S1€e se1ın sollten? „Die ührenden Klassen (in Lateıin-
amerika), die sich christlich CMNNCIH un! die oft in katholischen Kollegien aus-

gebildet wurden, sınd eiInNn Skandal für die Kirche un! für dıe Erziehung”“ 2
Kann 1119  w verantworten, den Lehrern 1n katholischen Privatschulen einen SC-
rıngeren ohn als in staatlichen Schulen geben und die sozıale Lehre der
Kırche verleugnen” Kann 160070  } bei der zunehmenden Verpolitisierung der Lage
ın den Jjungen Ländern noch ein VO Staat getrenntes Schulsystem aufrechterhal-
ten, doch dıe christlichen Burger jener Länder dem Staat ebenso Loyalıtät

erweısen haben W1€E der Kırche? Kın katholisches Ghetto-Schulwesen wırd
endgültıg abgeschrieben. Als Leitmotiv geht durch alle Berichte, daß 198028  - sıch
nıcht introvertiert auf seıne Schulen konzentrieren dürfe, sondern die christliche
Präsenz 1n allen Schulen gewährleisten musse, daß 198023 das katholische Schul-

entklerikalısıeren und als ine eigentliche Aufgabe der Laien, der Kltern
un: Lehrer, hınstellen musse, daß 119  ® sich öffnen un 1n erster Lınıe den Dienst

Volk 1mM Auge haben musse. Irotzdem blieb die Überzeugung bestehen, daß
katholische Schulen iıhren spezifischen Beıtrag eısten haben un: darum,
]J nach den sechr verschiedenen Sıtuationen, in großer Flexibilität 1m Prinzip
erhalten bleiben sollen, reilich wi1ssend, dafiß christliche Erzıiehung nıcht gleich-
bedeutend se1 mıt christlichen Schulen. Der nthält diıe Eröffnungs- un!
Schlußreden SOWI1E die Geschäftsverhandlungen des OIiIR.&

Rom albert Bühlmann OFMCap

Gleason, Philip Kd.) Catholicısm ıNn Ameriı1ca. Harper and Row/ New
ork 1970; 159

RSN  Q presente cho1x des meilleurs artıcles publıes Amerique SUT L’evolu-
tıon historique du catholicısme A4U X Etats-Unis. Chaque artıcle est o  o  o d’une
breve introduction POUTL sıtuer ”auteur ei SO  - ravaıl et POUT justifier le cho1xX
de L’artıicle questi0on. L’editeur malheureusement M1S les notfes originales.
Ce desavantage, le caractere historique de 0N etudes, trouve plus
MO1Ns compense pPar UuUunNc bıbliographie selective de quatre Le cho1ix faıt
par 1L1LO0US semble remarquable. I1 permet effet de decouvriır la sıtuatıon
unıque et tres complexe du catholicısme Au  5 Etats-Unis, dominee par les multı-
ples problemes d’immiıgration et d’adaptation L Amerıcan QA'Y 0} hıfe de divers
STOUPDCS ethniques. Une minorıte arıstocratıque ancıenne, d’origine anglaise, dans
le Kentucky, et Ul}  (D e  lıte intellectuelle d’oriıgine francaiıse du temps de la RKevo-
lution francaise ont toutes deux o  D} submergees par un  (D forte iımmıgratıon
ırlandaise, allemande et polonaıise. Le ecteur europeen est frappe urtout par
P  tude de HENNESEY, SC SUTL ”’anciıenne tradıtion ecclesiale tres synodale
des premiers evEques et theologiens amer1caıns et leur cComportement paradoxal
face primat pontihcal. OUS forme de conclusion, presente 19801° analyse de
la crise du catholicıisme ameriıicaın apres Vatican IL, elaborant uUunNlc inter-
pretatiıon PCU CONNUC Kurope.

Leuven 2et Fransen, S.J
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Handbuch der Kirchengeschichte. Hrsg. Hub Jedin 111 Die
mittelalterliche Kirche Halbbd Vom kırchlichen Hochmittelalter bIiSs
ZU Vorabend der Reformation. Herder/Freiburg 1968; AI 783

Entgegen der urspünglıchen Absıicht des Hrsg., das ausgehende Mittelalter
mıt der Reformation einem Bande vereıinen, wurde VArRR eıl AaQus Grün-
den der Bandeinteilung die eıt VON der gregorianischen Reform bıs ZU'
Auftreten Luthers ZU vorliıegenden and ZUSAdIMIMMCNSCHNOMM: Uun! für
seine beiden Hauptteile schlicht die alte Bezeichnung Hochmaittelalter Uun!' Spät-mittelalter beibehalten. Doch sind die Befürchtungen, die gewählte Bandeintei-
lung und die Bezeichnung diıeser eıt als Mıttelalter könne einer starken
Irennung des Spätmittelalters VO Reformationszeitalter führen, als ob eın
Mittelalter, dem auch das Spätmittelalter zugeschlagen wird, etwas in sich
Abgeschlossenes un! die Reformation DUr ruch miıt der Vergangenheit un:
Neuanfang sel, durch die Darstellung gründlıch ausgeraumt: Die Ausführungen
VO  $ FINK un! ISERLOH über die Renaissance Un! iıhre Päpste, er den Huma-
N1SmUuUSs, das innerkirchliche Leben und den Umbruch ın der Theologie, mıt denen
dieser and schließt, stellen uns wirklich den Vorabend der Reformation.
Ebenso hat WOLTER (Frankfurt) bei Darstellung des nachgregorl1anischenZeitalters die Verbindung nach VOTN gefunden. Be1 den folgenden Abschnitts-
überschriften bleibt WOLTER be1 der Vorstellung des Hochmittelalters als eıner
eıt des Kräftespiels zwıschen Papst- und Kaisertum. Doch gehen seine Aus-
führungen weıt uber den Inhalt dieser Überschriften hinaus un: bieten eInN
lebendiges iıld des gesamten breitgefächerten kirchlichen Lebens 1m Hochmittel-
alter, das vielleicht deshalb farbig ist, weıl WOLTER sıch mıt diesem Zeıitalter
geradezu iıdentifiziert. So ist ohl erklären, daß CL; TOLZ der wohlabgewo-
NCN, ausgeglichenen Darstellung Innozenz’ H: das Problematische eines
Kırchenregiments mıiıt einem Schwerte, WEeNN auch einem „geistlıchen“, unter-
schätzt hat

Die übrıgen Autoren zıehen bewertungsfreie Überschriften VOT und zeigen uine
kühlere Haltung der dargestellten eıt gegenüber, die auch 1n den Urteilen
wirksam wırd Nun kommt BECK, der wıeder die Geschichte der Ostkirche über-
ommen hat, auch sprechen auf IThemen des Hoch- Uun! Spätmittelalters, t{wa
die Kreuzzüge, das zweıte Konzıil VO  - Lyon un das VO  3 Ferrara-Florenz. FInNK
un: ISERLOH S1IN! besonders 1m etzten Teıil, stark nach der Reformation AQuSs-
gerichtet und bewerten Von daher. So urteilt z. B FINK „ Julius IT mıt Pastor
als den Retter des Papsttums'‘ bezeichnen, geht nıcht Denn die Aufgabendes Papsttums lıegen nıicht ın einer noch geschickten, erfolgreichen, gewaltigenund gewalttätigen Politik, sondern In einem dem Beispiel Christi folgendengeistigen un! geıistlıchen Dienen“ (671)

So finden sıch unterschiedliche Auffassungen, der and steckt voller Spannun-
SCNH, dıe INa  ; ber nıcht miıssen möchte Sie sınd die Würze des Bandes und
bringen Licht, sonst Dunkel bliebe. Jeder der Autoren fulßt ja auf den
WI1E ın den bısherigen Bänden mustergültigen Verzeichnissen VO  } Quellenun:! Literatur und untermauert dıe Darstellung durch Fußnoten. So ist dieser
Schlüssel ZU Verständnis dieser „lebhaften“ Zeıiten denn das ist der Band,
der immer wıeder Höhepunkte der Darstellung bietet eichter gebrauchen.

Die Heidenmission spielt ın dieser eıt keine große Rolle WOLTER berichtet
ber die Slaven- Uun! Baltıkum-Mission, die 1mM hochmittelalterlichen Stil VOT
sıch ging und kommt auch sprechen auf dıe durch die Kreuzzüge ausgelöstenVersuche eıner Islam-Mission. Eıne zusammenfassende Darstellung bietet GLAZIK
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unter dem Jıitel „Die Miıssıonen er ettelorden außerhalb Europas“. Sie gıibt
einen guten, wohlproportionierten Überblick uber dıe Zeıiten VON der Ent-
stehung der Bettelorden bis 1n die ersten portugiesıschen Zeiten hıneıin und iıst
auch deshalb reizvoll, weil S1e zeıgt, W1e Kreuzzugs- un! Missıonspredigtgedanke
sich langsam entflechten.

Heinrıch Wıedemann MSCQeventrop

Hauben, arcel, C.L.C.M. Gontrıbution Ia solutıon hastorale de la
problematıque du marıage afrıcaın el de SO  S baıement. Herder/Rome
1966; 205

Diese Doktorarbeit, betreut VO  - Härıing SSR un Visser CSSR (Acade-
m1a Alfonsiana), behandelt 1m eıl Die Fraglıchkeit des ‚Brautpreises’, der
bekanntlıiıch der Angelpunkt der Ehe nach afrıkanıschem Volksempfinden und
Gewohnheitsrecht ıst un! auch ın dıe katholische Missionspastoral hınein
spıelen mußte So gıbt Kap ine zugleıch zeıitlich und sachlich geordnete Dar-
stellung der Auseinandersetzungen un:! Stellungnahmen der zuständıgen Bischofs-
konferenzen der Vereinigungen VO  - Missjionsobern dem schwierigen Fragen-
kreıs, die VO  - einer anfänglichen Verurteilung über iıne unvermeidlich or
dene Duldung Er mehr der weniıger erfolgreichen Versuchen einer moralischen
un! wirtschafitliıch vertretbaren Regulıerung reichen, für die INa  - auch dıe Hılfe
des „weltlichen Arms gewınnen wollte, näamlich der Kolonialverwaltung VO  -

Belgisch-Kongo. Die VO NV+ beabsichtigte Beschränkung der Untersuchung auf
dieses bedeutende zentralafrikanısche Missıonsgebiet wird AaUus ebenso guten
Gründen noch verschärtt In Kap 2’ das ine völkerkundliche Beschreibung der
afrıkanischen Sıtte des Brautpreises bei dreı ausgewählten Stämmen vaterrecht-
liıcher Art der Provinz Kasaı bringt, mıt Einblicken 1ın die verschiedenen der
gegensätzlichen Hypothesen der Fachgelehrten 1m Kap., das die sozıale
Funktion dıeser Sıtte ZU Gegenstand hat Das Schlußkapitel dieses ersten
Teıles stellt die herkömmlichen Auffassungen der christlichen Ehe und die durch
den Brautpreıs gekennzeichnete afrıkanische Eheauffassung gegenüber, dıe
Quelle der Schwierigkeiten bloßzulegen, denen sıch dıe Missionstätigkeit auf
diesem wichtigen Gebiet ausgesetzt sıeht, und Wege für gangbare Lösungen
erschließen, dıe angesichts der raschen Entwicklung der Welt ZUT Einheit hın
vielleicht LUT vorübergehender Art se1n brauchten. Diese einheitliche Auf-
fassung könnte auch für Afrıka die mehr persönlichkeitsbewußte und -betonte
Ehe se1n, gegenüber der noch vorherrschenden sozialen, auf dıe Nachkommen-
schaft ausgerichteten Eheauffassung, mıt der sıch die Missionskirche vorerst
auseinandersetzen und 1n die S1C dıe christliche Botschaft einpflanzen muß

Deshalb geht V 1mM I1 (umfangreichsten) eıl auf das Wesen der chrıistlıchen
Ehe Un Soziualstrukturen e1In. Dabei trıtt dıe Stelle der Völkerkunde un der
entsprechenden Fachliteratur vorzugsweılse die Bibelwissenschaft, die gleichfalls
unter Berufung auf die unmittelbar zuständıgen Fachleute sehr ausgiebig und
hne Ausweichen VOLT antfallenden Einzelfragen und Meinungsverschiedenheiten
herangezogen WIT: Dieser allgemeine und grundlegende eıl geht VO  } der
auf Adaptation abgestellten iırchlichen Missionsmethode Aaus un! versucht, nach-
einander die Begegnung un! weıtreichende Verschmelzung der Ehegesetze der
OÖffenbarung mıt den diesbezügliıchen Strukturen der Jüdischen un hellenistischen
Welt aufzuzeigen. Die Ehe 1m dıe Ehe 1m Späatjudentum; die Ehe 1ın der
griech.-röm. Welt: das Wort Gottes und die jüdisch-griechischen Ehestrukturen
im Synoptische Tradıtion und Paulus.) Das (5.) Schlußkapitel vereinigt die
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Einzelergebnisse ZUT Wesensbestimmung der christlichen he, die sıch auf den
VO  - Gott gewollten menschlichen Grundelementen aufbaut und in der Beziehungauf Christus un! die Kirche iıhre Hoöhe erreicht. Das menschliche Element findet
sıch auch wieder ın der Art, WIE dıe Ehemoral der Offenbarung dargestellt un
angewandt wird, ın der Anerkennung der bestehenden Strukturen und der Eın-
bettung der Lehre INn diıeselben, die 1n der Pastoralmethode der Urkirche
weıtgehend VO  w klugem Schweigem begleitet WAaTr, sofern nıcht eın olfenes
Ärgernis entgegenstand. Es handelt sıch also, nach der Darstellung un! der
Zuelsetzung der Untersuchung, ine Ausrichtung des christlichen Lebens 1mM
Sınne einer dynamischen Aufwärtsentwicklung ZU Endziel der Vollkommenheit
des christlichen Eheideals un: seiner Verwirklichung 1mM Leben

Die Weıiterführung dieser Ehepastoral seitens der Kirche 1mM Laufe der christ-
lıchen Geschichte, dıe diıeser Stelle ebenso berechtigt un aufschlußreich SC-ware, unterläßt V£: sıch dem I1I1 (wichtigsten) el se1iner Arbeıit
zuwenden, der se1ın eigentliches Anliegen ZUT Darstellung bringen soll ine
dynamısche, auf das sıttlıche Ideal der christlichen Ehe hinstrebende Pastoral auf
dem noch rauhen afrıkanischen Missionsfeld. Leider umfa{ißt dıeser eıl NUur
VO  w} den 200 Seiten der Arbeit, Was nıcht se1ıne einzıge Schwäche SeIN scheıint,neben begrüßenswerten Ergebnissen. Eın erster Abschnitt vergleicht das christ-
lıche Eheideal mıt den vorherrschenden afrıkanischen Ehestrukturen un:! scheidet
deren annehmbare Elemente VO  w} ıhren Mängeln Uun! Wiıdersprüchen, denen
dıe Überbetonung der Fruchtbarkeit gegenuüber der ehelichen Liebe un: den
Persönlichkeitswerten un -rechten der afrıkanischen Braut und Ehefrau gehört,sofern solche mıt dem „Brautpreis” verbundene Sitten der Unsitten nıcht
sehr mıt europäischen Augen gesehen werden. kın Jlick er die Grenzen, nach
Sudafrika Uun! auf das dortige einheimische Eherecht und seıne Beurteilungdurch dıe katholischen Missionare, hätte nıcht 1Ur dieser Stelle VO  — Nutzen
se1ın können vgl REUTER. Natıve Marrıages ın South Afrıca MünsterBespr.: ZM  z 1964, 50f.) Ahnliches gıilt für den folgenden Abschnitt, 1ın dem
se1ne Vorschläge für 1ne fortschrittliche Missionspastoral darstellt, auch mıiıt
Bezug auf das kirchliche Eherecht. Aus ıhm weiß TOLZ einer zeitbedingtenEntschuldigungshaltung hılfreiche pastorale Gesichtspunkte entnehmen, leider
DUr 1n ungenügenden Ansätzen. Zur Vermeidung VO  w} Fehlleitungen ware auch
ıne umfassendere und grundlichere Auseinandersetzung miıt wirklichen der
vermeıntlichen Moral- und Pastoralgrundsätzen notwendiıg SOWI1E S5ach-
unterscheidungen bei Vergleichen. alßt sıch der erwähnte voreheliche Geschlechts-
verkehr VO  — Niederbayern, 1Iso gebotswidrige Handlungen, dıe nıcht ın jedemFalle die Verweigerung der Sakramente ZU Folge haben mussen, als Beweis
heranziehen für ine gleichartige pastorale Behandlung der afrıkanischen Probe-
Ehe die als Kınrıchtung aufgefaßt un!: behandelt wiıird? Und welche Bischofs-konferenz könnte bei allen nachkonziliären erweıterten Vollmachten die Ver-
antwortung für ine allgemein verbindliche Rechtsvermutung die Gültig-keit einer ordnungsgemäß geschlossenen Ehe übernehmen, weıl sıich die Eheleute
auf Grund der afriıkanischen Sıtten un: Bräuche rst noch der Fruchtbarkeit der
Frau vergewiıssern wollen? Wie wurde sıch e1InNn solches pastorales Verhalten der
Vielweiberei gegenüber auswirken, Sanz schweigen VO  —$ dem auch außerhalb
Afrikas verbreiteten Glauben die Ehescheidung? hen waren dann
noch gültig, hne Nachweis 1m Einzelfalle? Die mıt echt 1m Anschluß die
frühchristliche Pastoralmethode empfohlene Güte un aufschiebende Nachsicht
mıt den Sündern Un! waren ihrer Tausende Un! Millionen dari nıcht
eıiner Aufweichung VO:  -} Grundsätzen umgedeutet werden können. Der Versuch
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des Vt. den mögliıchen Verdacht der Sıtuationsethik VO  -} seinen Vorschlägen
fernzuhalten (183, Anm. 16), zeigt, daß ihm dıe Spannung zwischen Wagnıis un:!
Wahrheit bewußt ist. So War sicher gut beraten, dafß seine inhaltsreiche
un! miıt Achtung gebietendem Pathos durchgeführte Untersuchung nıcht als
These vorgelegt hat, sondern DUr als Hypothese.

Rom Amand Reuter OMI

Hinchlifl’f Peter: The C,hurch ın OX Afrıca. The Society for Promoting
Christian Knowledge (Holy Irinity Church, Marylebone Road)/London
1968; 116 D-., 9/6

Ce petit volume, quı peut pretendre des eXPOSES etendus DA des
recherches poussees, NOUS apporte une excellente introduction d’ensemble, bien
documentee et ecrite de facon agreable: On y trouve C] PCU de lıgnes des
portraıts de PCISONNCS des analyses de sıtuatıons penetrants et eXacts, qu' ıl
s’ag1sse de l’apartheid, de Philıp, de Colenso, des sectes, du rapprochement des
divers P m1ss1ionnNalLTeESs. On notera VeC etonnement et satisfaction qu«c CECes
dernıers ont eprouve deja 1904 la necessıte de rencontrer @' Gon-
ference MLSSLONNALTE generale de ’ Afrıque du Sud C@cumenısme 1en pre-
ÖOC«e. L/’Eglise catholique romaıne est traitee deux et n apparait
dans UCUun tıtre de chapıtre. Malgre la brievete ımposee par les dimensions du
lıyre, inclineraıt ENSCT Yyuc est fort PCU Car lıvre pr1s tıtre JuC
SÜ:  ; contenu doit justifer: L/’Eglise dans l’Airıque du Sud.

Louvain/Rome Joseph Masson, 5.J.

.3“*Jtaliaandeä Ralt Im Namen des Herrn ım 0ngo Geschehnisse, Erleb-
n1Sse, Ergebnisse. Miıt einem Vorwort VO  - Bischof St Neill Oncken/
Kasse]l 1965; 171 d 10,80

hat sıch mıt seinen zahlreichen Afrika-Büchern einen beruhmten Namen
gemacht. Manche Bemerkung, dıe darın uüber die Miıssion macht, haben ıhm
1n Missionskreisen den Ruf eingebracht, daß nıcht den Freunden der
Mission gehöre. Wer das hiıer besprechende Buch lıest, wird eın solches Urteil
revıdıeren mussen. Denn Was hiıer über die Missıionare un iıhre Mission 1n
Afrıka gesagt wird, sollte nıcht NUr beachtet, sondern geradezu beherzigt werden.
Zwar bietet Vf überwiegend „persönlıche Eindrücke, denen sicherlich ıne
gewI1sse Kınseitigkeit anhaftet“ (22  — doch tehlt nıcht Jängeren Passagen,
ın denen über die Mission und Te Methoden reflektiert und sS1e der ıhr
aufgetragenen Botschaft m1ßt un!: krıitisıert (so z. B 04— über diıe Missı1o-
nıerung der Pygmäen, 117# über das heikle 'IThema Missionsschulen). Vor allem
ber geht ihm das Rassenproblem. Er ist erstaunt, a sowohl 1n Kuropa
WI1E VOTLr allem 1n den USA dıe Diıskussion über die Missıon der gründlichen Aus-
sprache uber Rassenfiragen mıt autftallender Entschiedenheit aus dem Wege
geht“ (20  — Deshalb 311 durch dieses Buch W1€e durch all seıne früheren
Buücher „Jenes Gespräch ördern, das heute zwischen den verschiedenen Völkern

oft abzubrechen droht“ 171 Gewiß weiß CI, daß „NUur eın  _ allen relı-
gıösen Fragen interessierter Laie ist. Aber WeNnNn fragt, „ob nıcht auch eın

solcher das echt“ habe, „seıne Gedanken ber das Missionswesen nıederzu-
schreiben“, WIT: INa  - ihm dies nıcht UT zugestehen, sondern ıhn geradezu
darum bıtten mussen. Denn sagt vieles pointierter, als manch einer tut, der
aus Berufung dazu verpflichtet ware. „Christliche Kirche und Mission sind eın
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und dasselbe. Öhne Mission hat das Christentum keine Exıstenz, sS1e ist re
‚Ta1son dy  €  A  tre  .“a 1€ Hauptaufgabe der Missionare ırd se1N, das Evangelıum

verkünden. Weil ın all den Gesprächen er die Entwicklungshilfe die SP1r1-
tuelle Hılfe häufg VEISCSSCH wird, da auch der Westen leider immer mehr in
Kategorien des Materialismus denkt, haben die Missionare heute noch Auf-
gaben... Eine solche Erkenntnis ist 1971 ebenso dringlich WwWı1ıe 1965, als
S1e nıedergeschrieben wurde. Deshalb habe ich geglaubt, auch jetzt noch auf
das Buch ITALIAANDERS autmerksam machen mussen. Eıs ıst eın Buch der
Krıtıik: doch mussen WIT Bischof Nejill zustımmen, WeNnn 1 Vorwort
10) schreibt, dafß eın solches Buch „weıtaus mehr als eın kritikloser Bericht \
sentlich dazu beitragen“ kann, „dafß sıch dıe Verhältnisse noch mehr ZU) Bessern
wandeln“.

unster oSse Glazık MSC

Jaeschke, Ernst (Hrsg.) Z wischen Sansıbar uUN Serengeti. Lutherische
Kırche in Tansanıa Weltweite Sendung, 2) Verlag der ev.-luth
Mission/Erlangen 1968; 304 5., 8 ı—

OUS tıtre PCU hermetique NOUS est fournie Oufe L’histoire de la m1ssıon
lutherienne evangelique J anzanie, ecrıte pPar divers collaborateurs. lie
comporte troıs grandes divisions. D’abord: Le DAaYys et le peuple et 11 est bon
QJuC CCS perspectives de fond NOUS sojent 1vrees VEC methode, precisıon et uNl  e
certaıne abondance (environ ent pages). Ensuite: I/’Eglise et la MULSSLON, partıe
quı divise elle-meme deux blocs üun:  ( description historique, factuelle et
statıstıque de chacune des diıvısıons administratives m1ssS10NNAaLTES: rapporte
comment s’est faite L’union recente (1963) de huit eglıses jusqu’alors separees,
compftan' tout environ 650 000 membres, DUIS decrit le Gonseil rehen
natıonal, tandıs qu'un benedictin ajoute UÜUNeC esquısse SUT l’Eglise catholique
Tanzanıe. La troisiıeme partıe: Miıssıon et SETULCE, n est plus geographique

structurelle, ma1ls thematique, et presente les aspects majeurs de l’apostolat,
VeEC leurs problemes: premiere penetration, M1SS10N, Servıice medical, SerVICE
educatif, effort theologique, eic. L’eveque MoOSsHI donne CN conclusion S1X notes
de l’Eglise Tanzanie: patrıotisme et ıberte; style culturel afrıcain; urbanı-
satıon: socialisme afrıcain: lutte contre la segregation; independance. 8 insıste
aussı SUTr L’entraide des KEglıses. Liıvre SEr1euX, clairvoyant, et quı fait 1en
dUSUrCcr de L’avenir.

Louvaiın/Rome Joseph Masson,

Kampungu, Romanus, O.M.I Goncept an ım of Okavango Marriages,
investigated in the lıght of ecclesiastical legislatıon. ont Uniıv Ur-
banıana/Roma 1966; 134

Vf stammt selbst aus dem UOkavango-Stamm, wohnhaftt gleichnamigen
Fluß ın Sudwest-Afrika un:! den Bantu gehörig. Er ıst aus diesem Grunde
stark interessiert Fragen der gewohnheitsrechtlichen Eheform. Als Missionar
vergleicht diese SCrn mıt der Ehe un! ihrer Gültigkeit nach den kırchlichen
und staatlichen Madfstäben. udem ıst seıit 1953 miıt der Gültigkeitserklärung
vieler Okavango-Ehen befaßt SCWESCH, als 1m Vikariat Windhoek den
atechumenen Eheunterricht erteilte. Durch ıne Valorisierung der Stammesehe
möchte zugleich die einheimische Kultur den zersetzenden Einfluß der
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abendländischen Auffassungen in Schutz nehmen;: denn dıe Handhabung der
christliıchen Ehegesetzgebung tragt dem autochthonen Muster ungenügend Rech-
NUun$S. Er erhielt Gelegenheit, se1INE Studien 1m Kırchenrecht der Universität
der Propaganda fortzusetzen; 1965 veröffentlichte Matrımonmnıal Marrıage
Gostums (Pont Unıiv. Urbanıiana). Jetzt hat das Materıal seıner Erfahrungen
be1 seinen Stammesgenossen un ausgedehnte Literatur einer kirchenrecht-
liıchen Dissertation verarbeitet. Der Autfbau seıner Abhandlung über die Oka-
vango-Ehe ist daher nıcht erster Stelle völkerkundlich, sondern pastoral-
missionarisch, wobei der Schwerpunkt auf der kirchengesetzlichen Behandlung
liegt Die Methode seıner Untersuchung ist funktionell: Er vertieft sich 1n die
Struktur der Okavango-Ehe un: berücksichtigt dabei uch den Prozeliß des
sozıalen andels, der hier ebenfalls VOT sıch geht. Um den ursprünglichen 1Inn
der autochthonen Ehe erforschen, verwendet vielfach Ausdrucksformen
un! ine Terminologie, deren 1nn ıhm mehr als anderen zugänglıch ist Die
vorliegende Schriftt ist L1UT eın Auszug der Gresamtarbeıt, WI1e das Inhaltsver-
zeichnis angıbt un worauf sıch auch dıe Einführung 22—923 bezieht. Die Kın-
teılung des lextes entspricht Iso nıcht dem Inhaltsverzeichnis, wodurch das
(Gsanze etwas zerbröckelt erscheint. Die völkerkundliche Einführung und die
Konfrontierung des ethnologischen Materials mıt der christlichen Eheauffassung
entfallen in dieser Ausgabe. Ich betrachte das letzte Übel ZWAar nıcht als ıne
Katastrophe, da bereiıts AUS der Einführung auf ine veraltete jurıdische Ehe-
auffassung des Vf geschlossen werden annn Die Arbeit behandelt eigentlich
1UTr zwel I hemata: den Begriff un den weck der Ehe

Eıne Schwäche des VT möchte ıch erwähnen: Im Gegensatz ZU Tıtel des
Buches beschränkt sich Sar nıcht auf die Okavango, obwohl gerade auf
diesem Gebiet als Stammesangehöriger uns wertvolle Dienste eısten könnte.
Immer zıcht die FEhebräuche anderer Stämme, die bereıts AUS der Literatur
bekannt sınd, ZU Vergleich heran. Der Vergleich ist ber wenıger gerecht,
WCeCLnNn die erm1n1ı comparatıon1s ıne unterschiedliche Strukturierung aufweisen;
das ist z B der Fall, WenNnn e1ın patrılınearer Stamm verglichen wird mıiıt den
Okavango, die matrilinear gestaffelt sınd. Das racht sıch geradezu auffäallig be1i
den Ehe- und Verwandtschaftsverhältnissen. Völkerkundliche Vertiefung ist nıcht
die stärkste Seite des Vf rst ın einer Fußnote (486) berücksichtigt den wiıch-
tıgen Aspekt der Residenz, namlich das Matrılokat, und scheint dabe1 den Aus-
druck und den Begriff einer Dienstehe nıcht kennen (vgl azu ausführlich
meiıine Socıologıe UAd:  S de nıet-Westerse volken Utrecht 1965—1966|; Bespr.:
ZMR 1969, 100—102). Wohl bedauert CT, daß viele Missiıonare diesbezüglich
nıcht genugend unterrichtet S1nNd.

Die Stellungnahme un:! weitläufige Behandlung einzelner Fragen verrät mehr
den Juristen als den Ethnologen, W1€E z B die Eroörterung über das Wesen
einer Gewohnheıt; dıe Frage, W1€e ine Gewohnheit einem (G(Gesetz werden
kann; das Verhältnis des Gewohnheitsrechts ZU Naturgesetz, Eindringlıch
befaßt sich mıiıt der Entstehungs- un! Entwicklungsfrage der Promiskuität un!
der Gruppenehe.

Im Kap beschäftigt Vf. sıch miıt dem Zweck der he; tut ın theo-
logisch-scholastischer Form, wobei manchmal ine offene Tür eingerammt wird.
Es ist schade, daß bei der Behandlung der Ausdehnung der Verwandtschafts-
beziehungen als Ehezweck nıcht tiefer auf den Unterschied zwischen einer
matrilateralen Uun! einer patrılateralen Gesellschaft eingegangen WIT Unter
den Bantu trıtt selbstverständlich das Verlangen nach Nachkommenschaft als
Motivıerung einer Eheschließung stark 1n den Vordergrund. Bei der Frage, ob
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die Nachkommenschaft 1U  w gerade als erster der zweıter weck der Ehe
gesehen werden soll, steht beim Vt offensichtlich die veraltete Auffassung der
katholischen Moral 1m Hıntergrund, wohingegen INa  w} heute mehr der Liebe,
1ın die dıe Prokreation integriert werden soll, den Vorrang g1bt. Die Wür-
digung der Okavango-Ehe nach den Normen des christlich-abendländischen Ehe-
rechts, W1€e S1E 1m GIG,; in den päpstlichen Dokumenten un theologischen rak-
aten tormuliert sınd, entftällt 1ın dieser Ausgabe. Zuvor sollte dann dıe offene
Frage gestellt werden, ob und inwıelern überhaupt diese Normen für Afriıka
nahegelegt werden dürten. Vft ist nıcht dazu gekommen, un: damıt ist uUNsSsSscCICTI-
seıts weiıtere Kritik überflüssig. Das Wertvolle und das Interessante dieser Studie
lıegt zuallererst in der T atsache, dafß e1N gebildeter Afirıkaner ber die Kultur
selnes eigenen Volkes schreibt.

JTilburg (Niederlande) Gregorius OFMCap

Kasting, Heinrich: Die Anfänge der urchristlichen Missıon Il Beıtrage
ZUT Theologie, 55) Kaiser/München 1969; 158 S.; jJ2Z

Vft beabsichtigt, mıt den Mitteln der historischen Forschung die Anfänge der
urchristlichen Mıiıssion aufzuhellen. Mission tindet dort ıne Glaubens-
gemeinschaft sıch iıhrer Sonderstellung deutlich bewußt ıst, sıch dabe] ber nıcht
auf e1in Konventikeldasein beschränkt, sondern mıt einem Anspruch ihre
Umwelt hervortritt un! für ihre Überzeugung wirbt“ (9 Die urchristliche Mis-
S10N zeichnet sıch ab auf dem Hintergrund eines Zeıtalters höchster relig1öserPropaganda. Dennoch steht S1e hauptsächlich unter dem Einflufß der jüdischen
Mission. Vf wıdmet somıiıt folgerichtig dieser seinen ersten eil Er beschreibt
iıhre hıstorische Erscheinung un stellt ıhre Charakterzüge heraus. Die —
christliche Mission beginnt miıt dem Österereignis. Ihre Wurzel lıegt ın der
Christusoffenbarung dieses göttlıchen Geschehens. V1 untersucht demzufolge dıe
Sendungsworte un das Sendungsmotiv ın den Osterberichten. Erstere sınd
redaktionelles Werk der Kvangelisten, letzteres hingegen scheint alter und tührt

den historischen Kern der Berichte heran. Die Berufung des Paulus verdient
besondere Aufmerksamkeit un wiırd somıt eingehend analysıert. Im gleichen
Problemkreis wıdmet XE dem urchristlichen Apostolat ein ausführliches Kapitel.
Er klärt den vielumstrittenen Apostelbegriff unter kritischer Berücksichtigung der
diesbezüglichen Literatur. Wenn den Österereignissen ine Schlüsselfunktion
für die Anfänge der urchristlichen Mission zukommt, mufß dies in zweiıerle]l
Rıchtung überprüft werden: „Kınerseits mußte sıch zeigen lassen, daß praktisch
VO ersten lag der Urgemeinde mıss1oniert worden ist Andrerseits ist
iragen, ob dıe urchristliche Missıon nıcht vielleicht doch als ine direkte Fort-
setzung vorösterlicher Anfange entstanden ist (81) Die alteste Missionstätigkeit
der Jungen Kirche scheint Von Galiläa auszugehen. Von dort entwickelt s1e sıch
1n ine doppelte KRıchtung un führt nach Jerusalem un! 1Ns sudliche dyrıen. Die
Hellenisten durchbrechen csehr firüh den Rıng des jJüdischen Stammlandes und
tragen die christliche Mission ın die eidnische Welt Paulus verleiht dieser Ent-
wicklung letzte Durchschlagskraft und vollen Erfolg. Die Bearbeitung des Stoffes
bringt den der Überzeugung, dafß die Urgemeinde sıch keinen Einspruch

die Heıdenmission erhoben un: 1U die Art iıhrer Durchführung ean-
standet hat Wie verhalt sıch ber die urchristliche Missionstätigkeit ZU Wiırk-
samkeiıt Jesu? Eine unmiıttelbare Kontinuität scheint weder zwiıischen der Jünger-
aussendung Jesu Lebzeiten un der urchristlichen Missıon noch zwischen dem
Wirken Jesu selber un! dieser Mıissıon bestehen. „Die christliche Mission ist
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ıne unmittelbare Folge der Österereignisse und NUur iıne mittelbare Folge der
Wirksamkeit Jesu” 126) Das letzte Kapıtel behandelt die Anfänge der
Missionstheologıe und dürite 1ın Missionskreisen ohl das meiıste Interesse wecken.
Die Motive der bisher beschriebenen Missionstätigkeit sollen aufgedeckt werden.
Für die Judenmission des Urchristentums wurde Ostern ZU Anbruch der End-
eıt un: Jesus als der 1n Herrlichkeit erscheinende Menschensohn gesehen. Dieses
Ereigni1s ordert die eschatologische Wiederaufrichtung des Gottesvolkes, un
die Missıon mußte dieser Aufgabe gerecht werden. In der Sıcht der Heiden-
mı1ıssıon WarLr Jesus durch se1ne Auferstehung ZU Herrn der Welt erhöht worden.
Es galt, diese Herrschaft Christi effizient un! sichtbar werden lassen, und dies
hatte die Mission verwirklichen. KASTING bietet ıne ausgezeichnete CACSC-
tische Studie. Seine überaus zahlreichen Textanalysen S1IN! eın Vorbild redak-
tionsgeschichtlıcher Arbeit. Er greift stark umstrıttene Probleme auf, gıbt 1in
klaren Zügen den Stand der heutigen Problematik wieder und stellt auf leicht-
verständliche Weise, ber mıt genugender Kritik, seine Lösungen VOI. Dem
Vorwort zufolge ist die Untersuchung durch ıne Beschäftigung mıt m1sSsS10NS-
wissenschaftlichen Arbeiten angeregt worden. S1ie kann der heutigen Diskussion

die Missionstätigkeit der Kirche reichen Dienst erweısen, WECENN nıcht unmıiıttel-
bar, doch mittelbar durch den Rückgriff auf ihre Anfänge 1n der apostolischen
Gemeinde. Das Werk ist empfehlen un! bereıichert jeden, der sıch für
moderne Kxegese interessiert.

Lüttich arl Gatzweiler

Khoury, Adel-Theodore Der theologıische Streıt der Byzantıner mıt dem
s$LiaAam Fo1 et Vie Cahiers d’Etudes chretiennes orıentales, 68 Parıs
1969, 8—69|] Schöningh/Paderborn 1969 78 S 6,80

Entre L’islam et le christianısme les contacts furent nombreux moyen-äge
et SOUS toutes les formes, depuls la UCITEC saınte Jusqu ä la coexıistence pacılque
et la collaboration scıentifique. Dans cet opuscule d’introduction, KHOURY etudıe
l’une des formes, lıtteraıire Cce‘ fo1s, de la confrontation seculaiıire entire les deux
grandes relıgıons monotheistes. s’agıt de quelques (UVICS de theologıe de
Controverse (polemique et apologetique), ecrites Jangue SICCYUC, soıt pPar des
melkıtes (vivant SOUS la domiınatıon arabe), soıt par des byzantıns du domaıne
imper1al. L’auteur TEVUC, tres rapıdement, CCS auteurs et leurs
CUVTITES et decrit PCI capıta les princıpaux themes de polemique de
defense theologique. On a1Nsı L’occasıon de connaitre les princı1paux
du Coran relatıfs christianısme et la cConnalssance, rudimentaire certes,
qu en ont les miılıeux chretiens quı sont interesses 1’Islam. Pour le
chapitre cConcernant la polem1ique contre l’Islam, auraıt ime des renvoıs
beaucoup plus abondants 4uX (XUVICS des auteurs chretiens lıeu des NOM-
breuses cıtatıons coranıques -  o CONNUCS par aiılleurs. Le dialogue islamo-
chretien, biıen qu encore SC5 debuts, fonde cJja SUT uUNnc tradıtiıon respectable
qu ıllustrent des plonnıers au  54 merites universellement COMNMNUS. Maıs lıre cet
opuscule, le debutant croiraıt qu ıl s’agiraıt d’une vol1e nouvelle dont le champı1ıon
seraıt L’auteur. {1 taut neanmoılns Iu1 SaVvOlr gre d’avoir reunı dans CCS
les elements fondamentaux d’une branche du SaVOIlLr reservee jJusqu 1cl- aux erudıts
de l’ıslamologie. Le dialogue islamo-chretien represente aujourd’hu1 d  epas-
sement d’une methode et d’une forme des ZUuerITESs de religıon dont les dures
lecons pourraıient NOUS etre benefiques.

Damas (Syrie) Joseph Hayjar

132



_ Kratz, Michael, GC.SS5.R. La MissS1ON des Redembptoristes belges au Bas-
Gongzo. La periode des semaıilles (1899—1920). Academie royale des
Scıences d’Outre-Mer/Bruzelles (rue de Livourne, 80) 1970; 402 P-,

900,—
Immer reicher wırd die Literatur über die Mission 1mM alten un!| Kongo.Das entspricht auch iıhrer Bedeutung fur Gesamtafrika. Zum erstenmal wırd NU:  -

1ne wıssenschafitliche Arbeit uüuber die Missionstätigkeit der Redemptoristen iın
dıesem Gebiet für veroöffentlicht. Als Quellen dıenten Untersuchun-
SCH un:! Gespräche Ort und Stelle, Material verschiedener Archive, Briefte
un! Artikel 1ın Mıssionszeitschriften. Einem Überblick er Gründung und erste
Entfaltung der Mıissıon (S 11—46 folgt als umfangreichster eıl (47—275) dıe
analytische Darstellung der Tatıgkeit auf Haupt- un! Nebenstationen bıs 1Ns
Detail. Das abschließende un! besonders wertvolle systematische Kapıtel (276—
340) behandelt leider fast 1LUT die mehr organisatorische Seite der Missı0ns-
methode. Gut werden die verschiedenen Systeme der Jesuiten (Farmkapellen),Scheutvelder (Schulkapellen) un Protestanten (Katechisten) dargestellt. Aus-
gerechnet Von den Letztgenannten, mıiıt denen sich die Redemptoristen beständig
auseinandersetzten, ja ZU eil deswegen, übernahmen s1e iıhre Methode und
erzielten ansehnliche Erfolge. Doch auch anderswo ın Afrika entwickelten sıch
ahnliche Methoden. Da viele getauft wurden, mu{fß nıcht e1InNn Resultat der
Methode se1n (vgl. 331), da 1909078  — weiß, WwWIieE früher 1m Kongo Zehntausende
getauft wurden hne jede Methode. Zudem J 1mM Vergleich andern
Gebieten, relatıv viele Redemptoristen tätıg 378), auch während des Weltkrieges.
Schade, dafß andere Aspekte der Methode nıicht ZU Sprache kommen, weiıl
wenı1g Material vorlag (Liturgie), eın gEWISSES Vorgehen abgelehnt wurde
(Akkommodation), sıch nıcht kompetent fühlte (Volksglaube, Sıtten) der die
Arbeit beschränkt werden mußte. Vielleicht hätte doch her der analytische eil
etwas gekürzt werden können. Nichts finden ist er eın Bemühen
einheimischen Nachwuchs der er die schlechte Behandlung der Afrikaner, die
nıcht wen1g Arbeit un: Methode der Protestanten beeinflußte un s1e ın Gegen-
satz ZUT Kegierung brachte vgl LAGERGREN, Miıssıon and State ın the GongZ0,

Uppsala obwohl eın eıgenes Kapıtel den Bezıiehungen der
Redemptoristen den Behörden gewıdmet ist Eine Liste der veröffentlichten
Bucher (3 Titel) un! ine Karte mıt vielen der mıssionierten Dörfer siınd weıtere
Hinweise auf das Wirken der Kongregation, daß eın ausführliches und unter
manchen Gesichtspunkten wiıissenschaftlich gut fundıertes 1ld ıhrer ethode ent-
steht bis der Zeıt, als 19921 der Kımbanguismus WIE eın Sturm über dieses
Gebiet fegte 331

Uznach [y0 Auf der Maur OSB

Schelbert, Georg, S.M. Das Missıonsdekret des IT Vatıiıcanums ım (G8-
samtwerk des Konzaıls Schriftenreihe der Neuen Zeıtschrift für Mis-
sıonswissenschaft, NZM 1966, 241—259; 1967, 18—26, 104—114,
194—205). Administration der ZM/ Schoneck (Schweiz) 1968; 57

Wie sehr das I} Vaticanum nıcht DUr pastoral ausgerıchtet WAaT, sondern auch
„M1ss1onarisch“, macht diese kleine, sorgfältige Studie überzeugend deutlich. Nach
‚We1 Richtungen WIT die Verflochtenheit des Missionsdekrets MD) und uDer-
haupt des mıssionarıschen Anliegens mıt den anderen Konzilsdokumenten unter-
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sucht. Der erste eil stellt den Einfluß der verschiedenen Konzilsdokumente, VOT
allem der Kirchenkonstitution, auf das dar. Ergebnis ist „Fast alle
Akzente Uun! Elemente, die sıch 1n den reichen Dokumenten des Konzıils nıeder-
geschlagen haben, sınd in eingegangen un! sınd VO:  w ıhm aufgenommen
worden”“ (32) Der zweıte eıl geht den Einflüssen nach, dıe das Mıssions-
anlıegen auf dıe anderen Konzilsdokumente ausgeuübt hat Da das
selbst TST nde des Konzıils fertiggestellt wurde, konnten ruhere
Dokumente sıch nıicht auf berufen. „Do ann 119  - eigentlich VO  -
einem Einflufßß des Dekrets auf die übrige Konzilsarbeit aum sprechen.
Es hat her VO  w} iıhr profitiert, als S1e inspırıert” (33) och wırd die
„missionarische Ausrichtung” des Konzıls ın se1liner gesamten Arbeit spürbar und
artikuliert sıch 1n einer Fülle VO  w Aussagen un:! Forderungen. Leider ist der
Verfasser 1n seliner JTerminologıe nıcht konzilsgerecht konsequent geblieben. „Mis-
S10  ba 1m Sıngular un!: „Missionen“” 1m Plural werden unterschiedslos gebraucht,
obwohl das (6 C) I1  ‚U unterscheidet zwischen „Missıon“ als dem gesamten
Heilsdienst der Kirche als Fortsetzung der Sendung Jesu und „Missionen“ als der
„Verkündigung des Evangelıums“ und der „Einpflanzung der Kırche“ ın der
noch-nicht-christlichen Welt. Ziuelsetzung und Adressat siınd Iso verschieden. Miıt
echt weıst Vft auf Y. J.- CONGAR un! se1ın Reterat auf der Owener
Missionswoche hın (11) Ausdrücklich begründet CONGAR auch 1n seinem Kom-
mentar den ummern E 1m (vgl Schutte; Miıssıon nach dem
Konzıl |Maiınz 147 f7 konzilsgemäßer mußte darum auch der Jıtel dieses
Buches nıcht Missıo0n, sondern Miıssıonen nach dem Konzıl heißen) diese Unter-
scheidung, die doch ohl durch iıh: 1n das hineingekommen ist. Leider hat
auch dıe amtlıche deutsche Übersetzung der Konzılsdokumente Z 119 1n
der Liturgiekonstitution, der lateinısche Plural 1m Sıngular ubersetzt wird)
diese Unterscheidung nıcht realısıert, auch nıcht das Sachregister ıIn RAHNER-
VORGRIMLERS Kleines Konziılskompendium (Freiburg 1966, 731 E Wir kön-
NC auch nıcht die Ansıcht unterschreıiben, daß die Sıcht des „lateinısch”
geblıeben ist (29  — weıl dıe missionarische Aufgabe der Ostkirchen nıcht beruück-
sichtigt wurde. Uns scheinen dıe Missıonen weder „lateinısch” noch „ostkirchlich“
ausgerichtet se1n, sondern indisch, chinesisch, japanısch, afrıkanisch..., da
weder die lateinischen „ Westkirchen“ noch die nıchtlateinischen „Ostkirchen“
die Missionsländer übertragen werden sollen, weiıl beide dort iıne geistige Über-
fremdung sınd Wenn VT meınt (18, Anm 5)7 die Bezeichnung Miıssıon de
France sCe1 durch das (6 C) gerechtfertigt, könnte INa  ]} vielleicht zustım-
11N1C1. Nur muüßte dann die Maıssıon de France daraus auch die Konsequenz zıiıehen
und ihre gesamte „Missionsarbeit“ der Propaganda-Kongregation unterstellen,
die nach dem (29 b) allein für die „gesamte missionarische Tätigkeit“
ständıg st! Vor allem ber werden Ausdrücke W1€Ee Maıssıon de France der
Frankreich Missıonsland dem wesentlichen Unterschied zwıschen den Adres-
saten der kirchlichen Arbeıt bei dem „vorchristlichen“ un „nachchristlichen”
Heidentum in keiner Weise gerecht vgl RAHNER ın Handbuch der Pastoral-
theologıe, Freiburg 19606, 11/2, 61; jJungst auch RATZINGER 1n Eın-
Jührung ın das Ghrıstentum, München 19658, Dazu vgl auch den Kommentar
ZU VO  } BRECHTER 1n LThAK, Das Z weıte Vatıkaniısche Konzıl, Freiburg
1968, 41 37) Will INa  =) ine klare Unterscheidung elegant umgehen, ann
INa sta der Substantive Miıssıon un! Miıssıonen das Adjektiv missıionarısch
gebrauchen un:! dann Aaus dem Kontext sehen, W as gemeint iıst Nur darf INa  -
nıcht Aussagen, dıe VO  a Miıssıon gemacht werden, hne weıteres auch für Mıs-
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sıonen geltend machen, zumal nıcht 1n der theologischen Begründung der
” Missiıonen“”

So macht auch die vorliegende Schrift deutlıch, da{fß der Missionstheologie noch
1nNne große Aufgabe bleıibt, das mıssıoNnNarTısche (Adjektiv'!) Wesen der Kırche
gründlicher durchdenken.

Bonn 0Se: tto

Sd1iitte? osephus Franciscus, S. J Introductio ad hıstorıam So0ocıetatıs
Jesu ın Japonıa, Institutum Hıst 5. ]./Roma (Vıa de1 Pe-
nıtenzıerl1, 20) 1968; LIV 1040 P-; 02,—

Nach langen un: schwierigen Archivstudien in vielen europäıschen Landern
un! selbst ıIn Indien, China und Japan legt der durch wertvolle Arbeiten über
Japan bekannte deutsche Missionshistoriker 1nNe maächtige Kınleitung un Quel-
lenkunde Z Geschichte der alteren Jesuitenmission 1ın Japan VOT. Sie ll nıcht
1LLUTE allgemeın in diese Geschichte einführen, sondern auch die technischen Vor-
iragen für ıne Veröffentlichung der jesuıtischen Japankataloge un! der Monu-
menta hıstorıca Japonıae behandeln. Das Werk zertallt 1n drei Teile. Der erste
behandelt dıe Jesuitengeschichte Japans (1549—1650) Hand der zahlreichen
Missionskataloge, die VT ZU großen eıl selber aushindıg machte un:! hier
krıtısch beschreibt. Der zweıte Hauptteil tragt 1m ersten Abschnitt die erreich-
baren Eınzelheiten über dıe Personen ZUSAMIMCN, dıe für diese Geschichte wichtig
sSınd, nıcht 1Ur der Jesuitenmissionare un: ihrer einheimischen Mıissıonshel{fer,
sondern auch der VO  - ıhnen WONNCNCH Christen, VO  - denen nıcht wenıge den
Martertod gestorben sınd und deren ahl erneut estimmen sucht In
einem weıteren Abschnitt ist uüber die einzelnen Missionszentren, die Jesuiten-
resıidenzen un -kirchen 1n allen Teilen Japans vıiel Materıial zusammengetragen.
Der drıtte Hauptteıil ist den alten Archiven des Ordens gew1ıdmet, deren Ent-
stehung, Ausstattung und weıteres chicksal aufgrund Forschungen darge-
stellt wird Schlieflßlich werden die einzelnen Codices beschrieben, 1n denen dıe
alten Zeugnisse finden sıind.

Es ist unmöglıch, hier 1mM einzelnen dıe N Füuülle der größtenteils ‚UCH,
mustergültıg dargebotenen Information auszubreiten. Dabe]i kam Vf. die Kennt-
nıs der japanıschen Sprache und der geographıschen Verhältnisse schr zustatten.
Viele Ergebnisse muühsamer Forschung bietet übersichtlich auf zahlreichen
Tafeln: VO  } besonderem Wert sınd die beigefügten seltenen Bılder un Karten
(SO Hideyoshis Feldlager VO  - Nagoya und der lan des Schlachtfelde VO  -

Sekigahara) sSOW1e der ausgezeichnete Index So wırd das Werk vielen For-
schern der 508 Kirishitan-Periode ıne große Hıltfe bedeuten. Allerdings WeCI -
den nıcht weniıge Forscher, zumal 1n Japan, bedauern, dafß das Werk (mit Aus-
nahme der Zitate der Originalquellen) lateinisch abgefaßt ist. Vf ist jedoch der
Meinung, daß Latein 1ın Veröffentlichungen, dıe sich nıcht eın bestimmtes
Sprachgebiet, vielmehr die Sanze Welt und vorzüglich Mitglieder des
eigenen Ordens riıchten, eiINn vınculum fortissımum christianae unıtatıs und, WCNNn
schlicht Uun! klar gebraucht, auch heute noch durchaus angebracht sel1. Manche
werden weıter bedauern, dafß das Archiv der Propaganda (mit Ausnahme eıines
Bandes, der sıch heute 1m Staatsarchiv VO  w} Florenz befindet) wen1g Beach-
tung gefunden hat. Denn dort gibt manche Jesuitenberichte Seb VIEIRA!)
un andere Quellen, die gute Unterlagen für iıne objektive Geschichtsdarstel-
lung bieten. auch der größte Skeptiker jeglicher Missionsarbeit In
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Japan mufß zugeben, daß sıch e1InN Werk von überragender Wissenschaft-
ichkeit, eıinen mıt eıner heute schon selten gewordenen Akribiıe geschaffenen
T’hesaurus historischen Wissens handelt, der NSCIC Kenntnis der alten Japa-
nischen Kirche wirklich bereichert. Wer japanısche Missionsgeschichte studiert,
kann diesem Werk nıcht vorbeigehen. Es sSCe1 noch vermerkt, da{fß nıcht
VABSN Reihe der Monumenta Miıssıonum Socıetatıs Jesu gehört un: auch Von
Abonnenten dieser Reihe eıgens anzuifordern ist.

Würzburg Bernward 1ılleke OFM

Storme, arcel, C.I.C.M. La mutınerıe milıtaire Kasaı 1895
Introduction. Academie royale des Sciences d’Outre-Mer/Bruzelles (rue
de Livourne, 80) 1970; 162

Dieses Werk versteht sıch als Eiınführung ın ine bald erscheinende umfang-
reiche Untersuchung über die Meuterei der Kasaı-Soldaten VO  e 1895, die SOSC-
nannte «revolte des Batetela». Es 111 1in Einzeluntersuchungen das noötıge Vor-
wıssen vermiıtteln un! zahlreiche Irrtümer In bezug auf die betroffenen Per-
NCH, dıe Chronologie der Kreign1sse und die geographischen, sozıalen un! poli-
tischen Umstände dieses schon oft behandelten 1 hemas ausraumen. Es geht in
diıeser Studie Iso noch nıcht die Beschreibung des Soldatenaufstandes, seiner
Ursachen Un! seiner Bedeutung, sondern TSst ine kritische Stofisammlung,
die sich mıt den Ergebnissen der bisherigen Forschung auseinandersetzt und
den Schlüssel ZUT Beantwortung der anstehenden Fragen bieten will, nıcht die
Antwort selbst. Deshalb ist 1N€e fundierte Beurteilung dieser Arbeit nıcht mMOg-
lıch, solange nıcht die Hauptstudie vorliegt. V+t. beschreibt zunächst SCO-
graphische un! admıiınistrative Gegebenheiten S 7—20) bis hın einer Liıste
aller Verwaltungsbeamten der belgischen Stützpunkte 1m Kasaigebiet. Kıs folgt
ine Aufzählung aller Missionsorden un:! Missionsunternehmungen, dıe 1n die-
SCIN eıl des Kongo ansassıg 1, ob S1E VO  - dem Aufstand betroffen wurden
der nıcht (21—27 Eın weıteres Kapitel befaßt sıch mıt den Handelsgesellschaf-
ten 28—33), bevor ine ausführliche Studie, die fast WIE 1nNne Rechenaufgabe
anmutet, dıe numerische und ethnısche Zusammensetzung der miılitärıschen Eın-
heiten In den verschiedenen belgischen Stützpunkten errechnet (34—49) In dem
Kapitel über den Stamm der Batetela (50—62 wırd 1Ne für dıe Beurteilung
der Ursachen des Auifstandes wichtige Unterscheidung eingeführt zwischen Ba-
tetela 1mM strengen 1NNn un! solchen in einem weıteren Verständnis. Kap VI
Setiz sıch mıiıt den Zahlenangaben der Forschung auseiınander 3—78) Kap VII
bietet ine CNAUC Chronologie der Ereignisse 79—89). Ks folgt ine sehr
detaillierte Darstellung Von Luluabourg-Malanda, dem Ausgangspunkt des Auf=
standes 90—106) In ahnlicher Ausführlichkeit wiıird die katholische Missıon VO:  }

Luluabourg behandelt (107—115). Vergleichsweise oberflächlich tallt dagegen
die Beschreibung der allgemeinen polıtischen Lage des Gebietes aus (116—124).
Die Ekinführung ıst ine recht übersichtliche Broschüre mıt einer sehr handlichen
Bibliographie, einem ausführlichen Namensindex un VOT allem einer umfang-
reichen Einführung 1n die Quellen 125—144). Vf beweiıst 1ne außergewöhnliıche
Detailkenntnis. Es wiırd allerdings nıcht immer klar, ob diese Informationsbreite
ZU Verständnis des Hauptwerkes erforderlich ıst, der ob N+I dem Drang nach
totaler Rekonstitution nachgegeben hat. V{1. weıst oft Auffassungen seıiner Vor-
ganger als falsch zurück, hne dafür Belege liefern; twa 1n dem Kapitel
Ghronologie de la revolte (80, ö1, und 83) Das angekündigte Hauptwerk
verdient großes Interesse. Es WIT: das geht aQus dieser Einführung hervor
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einer differenzierteren Sicht des afrikanischen Widerstandes gegen die Kolo-
nısatıon un! einer uCxKH Beurteilung der Mission 1mM Wiıderstreit der Inter-

führen. Es ist wünschen, daß ıcht mıiıt unnotigen Einzelheiten
belastet wırd.

Berlin Leonhard Hardıng

Universite \Lovanium de Kinshasa ed.) Etudes d’hıstoire afrıcaıne,
Nauwelaerts/Leuven 1970:;: 187 P-; 350,—

Im ersten Beıtrag Recherches prehistoriques Days de ’ entre-fleuves Lukenze-
Kasaı g1ibt Prof. ENDRIK VANn MOoOoORrRSEL 1ne Bestandsaufnahme uüber die Funde
VO  - vier Perioden der Steinzeit un! se1ıne Schlußfolgerungen uüuber die klımatı-
schen Perioden dieser Region In der Steinzeit. rof. JEAN-Luc VELLUT studıiert
In Relatıons ınternationales du Moyen-Kwango et de l’Angola dans Id deuxıeme
moıtıe du VJIIe sıecle dıe Beziehungen einıger atfrıkanıscher Staaten des Mittel-
Kwango ıIn der vorkolonialen Epoche. Zwel Beitrage behandeln die Kıirchen-
geschichte des Kongo: rof. FRANCOIS BONTINCK, CR LFGML: untersucht 1n seiner
Studie La bremiere ambassade congolatıse Rome (1514) bısher kaum beachtete
Einzelheiten des Berichts, der die portugıiesische Gesandtschaftsreise unter TIristäo
da Cunha Papst Leo schildert. Er beweist damaıit, daß dıe VO  - Könıg Afon-

abgesandte Abordnung aAus dem Kongo 1514 mıiıt der portugiesischen tatsächlich
nach Kom kam. Les S$UTULVANCES rethennes Gongzo X{IXe sıecle,
Beıtrag VO  - rol. LOVUIS JADIN, durchgeht die wechselvolle Geschichte der christ-
lichen Gemeinschaften, iıhre Betreuung durch dıe Kapuzınermissionare 1mM DE un

IB und den Wiederautbau nach dem Sturz der Regierung Pombal. Er ent-
haält 1Ne Reihe aufschlufßreicher Berichte uber die Lage der Kıirche 1m Kongo
und die staunenswerte Arbeit gut ausgebildeter Katechisten während der langen
Abwesenheit der Missionare. Die beiden letztgenannten Aufsätze siınd wert-
volle Beiträge für die Frühgeschichte der katholischen Kirche in Zentralaftfrika.

Walpersdorf-Herzogenburg (Österreich) OSE Brunner WV

Viering, Erich 10g0 sıngt eın Lied Equıpen 1im Mono-Gebiet
erl Ev.-Luth. Missıon/Erlangen 1969; 269 P, 6,—

Le sous-tıtre porte JuC SUr la seconde partıe, Ou 1! faıt le recıit des
actıvıtes deployees pPar les equıpes de l’Eglise evangelıque du Togo dans la
regıon de Nuatja, - L’Est et 1’Ouest de la riviere Mono La premiere partıe
de l’ouvrage decrit le cadre dans lequel deroulent CCS actıvıtes d’evangelisation
et de developpement («das J. Evangelıum dem anzcCch enschen»), et
ournit quelques renseignements SUT la geEographie, l’histoire, la sıtuatıon reli-
g1EUSE, polıtique, socıale et Econom1que du pays Le rapport s’adresse
manıfestement A4au  D4 bienfaiteurs de la m1sSs10nN QucC 1$ veut remercıer et anımer.
Ce quı explique le ton optimiıste de l’expose. {1 NOUS semble qu«cC certaınes
particularites acquisıtions de la methode pretendues nouvelles urtout
dans le domaine de l’adaptation Afrique sont pas aussı nouvelles Qyu«c
5 NOUS veuiılle faire croire. On demande AauUssı POUrquol auUuUCuNe

plication n est donnee SUT les orıgınes et les SOUT CCS d’ıinspıratıon de la nouvelle
methode d’evangelisation par des equıpes.

Leuven Marcel Storme, CC M
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Voulgarakıis, 12as Ant.: "AropUuyN ÜOKNTEOG LEQANOGTOAÄNG ELG INV ÜOXOLOV
"EX%XANOLOV ©onoxEL0AOYLXAL %OL '1E00n00TOAÄLKXAL MeAsta, Poref-
thendes/Athenes 135 (Sına, 30) 1970; 250 D-., I ,—

S] l’on v’est beaucoup interesse l’histoire de la miss1ıon pendant les tro1s
premı1ers siecles chretiens, les motifs de S: refus occasıonnel n avaıent guere
retenu L’attention des chercheurs E  fa  tude systematıque qucC

th:  eme L’amene UuUNlCc conclusion ferme: Ul n y eut jJamaıs de renoncıatıon
absolue evangelısatıon, ma1ıs 1en des ajournements tactıques, garants d’un
meilleur accomplıssement ulterieur. L’ {rouve repondant doctrinal de ce
pratiıque dans l’'ınterpretation patrıstıque de l’incarnation tardıve du Logos

pedagogıe de L’humanıte ef preparatıon evangelique. {l analyse ensuıte,
d’apres les SOUITICCS, troıs secteurs apostoliques qUC l’Eglise prefera decourager:
le ministere des femmes, l’action de fideles NO  w} cultıives aupres de K  lite palıenne
el plus generalement, Oouftfe evangelısation d’un public hostile, raiılleur
imprepare. soulıgne bien qu'en un de CEes CaS, le refus traduıt
de L ındıfference POUTF le salut des pecheurs; est plutöt replı provıso1re, quı
constitue, manıiere, un  (D methode mıssıoNNAITE. Dans ce optique, pre-
cısement, les traıtant de l’apostolat femının pourraıent paraıiıtre
timides, POUTF retien occıdental tout mo1ns. L’Eglise ancıenne, constate
1! retira Au  bd ftemmes le droit de particıper la predıicatıon de evangıle ef
elle confina leur actıvıte apostolique foyer tamilıal. Sont releves
motifts de Cce‘ exclusıon L’exaltation de la viırgınıte, le relächement moral de
"eEpoque et Ll’activite de femmes heretiques. Sı ambitionne, juste tıtre,
QJu«cC SO  } e  z  tude paleochretienne pulsse eclaırer les m1ssıonNNaAaILTES contemporaıns
et S1  - admet la nature pratique et condıtionnee des facteurs antıfeministes,
convenaıt-ıl pPaS de soulıgner expressement 1C1 leur caractere depasse, DOUT
alsser entrevoır Au  b retiennes d’aujourd’hui d’autres perspectives m1S-
s1onNNalLres YJucC l’apostolat foyer? Peut-etre a-t-ıl Juge plus prudent
de laisser SCS lecteurs le so1n de lıvrer eux-memes CCS extrapolations.

ouvaın Andr. de Halleux, OF

Wicki, Joseph, ed) Documenta Indica. CI E Il Mo-
numenta Missionum S.1: 28 Mon Hıst S11 103) Institutum Hıst

(Vıa dei Penitenzieri, 20) oma 1970; XX 1I1-53*-993 P-,
We reviewed Vol 1n /ZM  y 1970, 311 TIhe general divısıon of this volume

15 sımılar to the former. As far the contents 0, the present volume 15
longer dominated Dy the grea M1SS10NAary Valignano who left India for the
Far ast We get much information about members otf the Jesuit Order, houses
an colleges. Ihe information 15 not restricted to India Macao, the Molucas,
Japan an Ethiopıa receive attention; other parts of the world like ast Afrıca,
outh-East Asıa, Persia and VCNn the island of Helena AT mentioned. ome
Lwenty documents refer to the relatıons between the Jesuilts an the Christians
of St Thomas. The beginning of the first mı1ıssıon to the Court of the Mogul
Emperor, Akbar, 15 described 1n this volume in the list of publications do
not find SILVA REGO, primeira m1sSsA30 relıg10sa Grao-Mogol, 1n
Lusıtania Sacra Lisboa 1959 155—185, hıch Was Iso ediıted separatum;
cir. the Same author in T’emas SoCcCL0omM1ss1ONOL6ZLCOS Histöricos |Lisboa
63—93 Wiıckı g1VeESs INOTE details about the first Jesuit 1ssıon to the Mogul
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Court than MACLAGAN and SILVA REco. {t aAappCars that in 1578 thirteen
fresh missionarıes joined the Indian Province. In 1579, twelve. In 1580 NONC
am out aCcCcount of "Ulyssipone saevıret pest1s””. Among them WeIC
Rudol{fus ACcquavıva, the ounder of the first Mogul Missıon, Francıscus Pasıo,

m1SS10Nary 1ın China an Japan, Michael Ruggier1, who entered C'hina several
tiımes between 1580 An 1587, and Matteo Rıccıl, who W as able to ]oın the
Court in Pekıing. We hear of the departure for the miıssions of Alberto
aerz10. ın 1579, who Was to become provıncıal, and of IThomas Stephens, wh
W as to become well-known author 1in the Janguage of (G0a and Iso the first
English Jesuit 1n Indıa (the hrst Englısh letter from Indıia 15 his an 15 0 be
found 1ın document 927!) We congratulate FEr Wiıckı for havıng een able
tO produce thiıs eleventh volume only {[WO atter the publiıcatıon of the
tenth We Ad1icC especlally pleased that he has NO arrıved at the stage of
critical edition of the EX{ISs relatıng tOo the Mogul Mission.

Nijmegen Arnulf ambps, OF

RELIGIONSWISSENSCHAFT UND VO  DE

Berkowitz, 1 Brandauer, F. P Reed, Folk elıgı0n 2ın
[/rban Setting Study of Vıllagers 1n Iransıtion. Christian
Study Centre Chinese Religion and Culture / Hong Kong (T’ao Fong
Chan. New Territories) 1969; 167 P-; 4 , —

I8 taut re]JOouUlr de la facon dont tro1ıs auteurs Ssont mM1s ensemble 1C1,
POUI le plus grand avantage de la valeur du lıvre, et AaUSS1 du sujet qu ıls ont
traıte: En effet, S1 les eXPOSES generauxX SUT la relıgıon 1noise tradıtionnelle

mangquent pas, est beaucoup mo1ns rense1gne SUT les transtormations qu«c
subiıt CcCe relıgıon ontact des autres rel1ig10ns, du secularısme et de
l’emigration VCOIS les villes. Plut:  ot quc de ftaıre de larges theories approXx1-
matıves, les auteurs ont prefere concentrer SUT Cas lımite, oOu L’on

precisıon qu on perd etendue. s’agıt 1C1 de Hakka, c’est-a-dire de
Chinois du Nord em1gres dans le 5ud; plus precisement CENCOTEC de S1X villages
de cultivateurs-pecheurs, isoles du reste de la populatıon par leur langage
incomprehensible AU.  D4 Cantonais et pPar leur sıtuatıon geographique reculee;
CCS villages, JUuUC L’etablissement d’une dıgue devaıt y  ’ ont o  SQ evacues,
et leurs habıtants transferes pres du marche de Taıpo. On devıne le changement!

Apres un  ( introduction SUT les relıg10ns populaires, Calr est 1en de ela
qu ı] s’agıt 1C1, les auteurs decrivent les modes de Vvie vıllage, PUu1s vılle;
apres quo1 ils examınent les f  etes  Z annuelles, le culte des etres surnaturels, les
rıtes de paAassSaScC, le culte des ancetres. Le ravaıl est tres so1gne et erudıt

le prouvent le extie A  me&me, les notes judiıcıeuses, la ıche bibliographie,
l’index des matieres tort Jı1en faıt. I1 x  U aussı realıse VEOEC un  /a sympathie

laquelle les villageoı1s ont repondu par un  ( reelle collaboration, quı1ı est
1NOUVCAaU meriıte du volume. Quiconque LrOUVe, dans le monde chino1s,

devant des STOUDCS de 1UTaUX transferes vılle Irouvera beaucoup de
lumieres livre, tant POUL la anıere de faiıre UuU1Nlc enquete QJUuC POUF le
contenu quı resulte.

Louvain/Rome Joseph Masson,
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Cahiers des relz'giéns afrıcaınes, 46 annee 9273 Universite
Lovanıum/Kinshasa (B.P 867) Abonnement (2 cahıers par an) 150

TIhe ApPCarance of this reV1EW 15 sıgn that Afrıcan traditional relig1ons AT
finally getting the attention they deserve. Many, VCN those who should have
known better, have in the past made the miıstake of thinking that Afrıcan
relıg10ns AT unımportant. Ihey based thıs the fact that these relıg10ns
yıelded quickly LO the attacks otf Christianıity an Islam Unfortunately they
nNnNever suspected that the CONqUeESTS of Islam an Christianity WEeTC often vVery
largely the surface. In fact, below the surface the old 100078  - ıth his tradıtional
Afifrıcan Weltanschauung Aan! Gottanschauung has remaıned vVCIYyY much alive.
'The edıtors and writers oTf this NCW V Ül AÄriC of thıs phenomenon an!
Ar g1VINg ıt the attention iıt deserves through their research an wrıtings.
10 properly evaluate the INany an varıecd contrıbutions in VCNMN ON 1SSue of
this review 15 hardly possıble. What Ca  - be saıd 15 that they N ın quality
irom quıte good tO mediocre. Fortunately, INany of the wriıters AT Africans.
Unfortunately, their academic formation tends tO be almost exclusıvely theolo-
gıcal and phiılosophical. Their acquaıntance ıth the field of the soc1ology of
relıgıon and the research methodology of the empirıcal socıal scC1enCESs 15 ımıted.
'his handıcaps their otherwise excellent work and Causcecs it often to be 1ımıted
tO than sımple description, SOTrTt of relıg10nography.

Mwanza (T’anzanıa) TANCLS Murray,
Creemers, Wiılhelmus Shrıine Shinto after World War IT Brıill/
Leiden 1968; 261 P-; gld 7

From look at the contents, the importance of Father ÜREEMERS’ book 15
ıdent. After introductory chapters the naftfure and hıistorical development of

Shrine Shinto, the author studıes respectively: the disestablishment of State
Shinto, the reconstruction of Shrine Shinto, constitutional revıisıon ıIn relation
to Shinto, Shinto anı the Emperor an the problem of the Ise and Y asukuni
shrines. Fınally, 1n his SUMMIMAar y and conclusions, Fr ÖREEMERS indicates the
natıonal characteristics of Shrine Shinto, g1VeEs SOINC indıcatıons of the relatiıons
between Shrine Shinto and the Liberal Demoeratic party, ell Shrine
Shinto an educatıon, an AaNnSWEeTSs the question whether Shinto 15 relıg10n.

partıcular interest ATrTC the Varıo0us appendices hıch include INany ıimportant
documents studied 1n the maın text, such the Shinto Directive. his very
readable book should be studied by all mi1ssionarıes in Japan to understan
recent developments and trends fOo Shrine Shinto.

Tokyo TANCLS U yttendaele, G.L1.C.M

Hardon, John A,, 5. J G ott 2ın den Religionen der Welt ex/Luzern
1967; 531 S: 29,80

Das Werk stellt 1ne vortrefflich informierende Religionsgeschichte dar. Der
ameriıkanische Tiıtel Relıgions of the World ist sachlich korrekt, der deutsche
indes nıcht, denn HARDON beschränkt sıch keineswegs auf die Untersuchung des
Gottesverständnisses. Das Buch unterscheidet zwischen orzıentalıschen Kelıgıonen,denen Hinduismus, Buddhismus, Jainismus, Konfuzianismus, 1 ao1ısmus,„Zarathustrismus“, Shintoismus und Sikhismus gezählt werden (51—257), un
Keligıionen jüdıschen Ursprungs (261—498). Die relative Berechtigung dieser

Einteilung dürfte einleuchten, doch ann dıe Verwendung des Titels „orientalisch”
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nıcht befriedigen. Die einzelnen Religionen werden mıiıt sympathisierender
Objektivität jeweıils 1ın ihrer historischen Herkunft und Entfaltung und auch in
ıhrer heutigen Sıtuation vorgestellt. Die Belegtexte, die HARDON zıtıert, sind
StELS gut ausgewählt Uun!: machen die Lektüre des klar un! Nüssıg geschriebenen
Buches einem Erlebnis besonderer Art (vgl {wa die Texte VO  w} GANDHI,;
93—95, MosegEs MAIMONIDES, 273, IOBAL, 4958, un viele andere). Die CN-
wartıgen Probleme der Religionen, die sıch formal un! struktural, ber auch
geschichtlich-gesellschaftliıch vielfach gleichen, SOWI1Ee Auseinandersetzungen un!
verschiedene Positionen in den einzelnen Religionen selbst werden deutlich her-
ausgestellt. Daiß be1 der Erörterung des Judentums die WCNN 198073  w} JN
darft „Religion“ des SOß. praktisch übergangen wurde, scheint mir Can

gunstıg, doch ist 1m übrigen die Schilderung der diıfferenzierten Welt des uden-
{tums gut gelungen. iıcht mınder glücklıch als dıe Beschreibung der großen
nıchtchristlichen Religionen, Buddhismus, Hiınduismus und Islam, wirken dıe
Ausführungen über die orthodoxen Ostkirchen, die protestantischen Un! die alt-
katholischen Kirchen.

Was 190023 über die römisch-katholische Kirche lesen kann, tallt VO Niveau
un! VO  e der Konzeption der übrigen Darstellungen entschieden ab (311—354).
Dieser ext stammt nıcht VON HARDON, sondern VO  w BIRRER W1e auf

nıcht gerade auffällig vermerkt ist. BIRRER stutzt sıch tast ausschließlich auf
Bıbelsatze un Konzilsformulierungen, während 1n den VO  } HARDON verfaßten
Kapiteln die wissenschaftliche Literatur jeweıils ANSCMESSCH berücksichtigt wird.
Wenn INa die orgfa. beachtet, miıt der HARDON bemüht Wal, E  ber das Leben
des Buddha Uun! Muhammads referieren, nehmen sich die folgenden Säatze
über Jesus W1€e ıne idyllısche Verkürzung AausS, die zudem noch Unrichtigkeiten
enthält: „In Bethlehem geboren, Warlr viele Jahre der Dortischreiner VO  w
Nazareth. Dreißig re alt, verließ Beruf und seine Eltern un durchzog
als Wanderprediger Palästina, das Reich Gottes verkünden. Er wirkte
Wunder mancher Art, tat den Armen Gutes und War sehr hart mıt jenen
Kreisen, die Macht un! Reichtum dazu benutzten, die Armen auszubeuten.
Er sammelte Jünger un! formte 1ne (Gemeinde. Da die Führer des Volkes
fürchteten, könnte staatsgefährlich werden, wurde Kreuze ermordet.
Am dritten Tage ber erstand wıeder VO Grabe, kam seinen Jüngern
zurück un: erhob sich vierzıgsten Tage auf dem Ölberg den Himmel.
Das ist etwa, Was se1in Freundeskreis VOonNn ıhm wahrnehmen konnte. Dieses Leben
ist i1ne Mischung VO  - banaler Gewöhnlichkeit miıt unerhörten Taten“ 323) Hıer
wırd INa  - gewiß iıne Anzahl Fragezeichen anzubringen haben;: 1ın Anbetracht
jahrzehntelanger exegetischer Forschung 1mM allgemeinen und dıverser ser10ser
Jesus-Bücher 1mM besonderen, wiıird INa  } 1mM Rahmen eines solchen Werkes gewiß
Fundierteres erwarten können.

Insgesamt dart gesagt werden: HARDON (!) hat seine Absicht, ine „Trein 1Nn-
formierende Darstellung“ schreiben, vorzüglich wahrgemacht mıt einer
Ausnahme allerdings: dıe Seiten er Die prımatıve Relıgion 25—47) SIN! allzu
d ausgefallen. ARDONS Kenntnis der Historie W1e auch der Gegenwart der
Religionen ıst bemerkenswert: VOT allem ist seine Fähigkeit bewundern, das
Bezeichnende klug auszuwählen und akzentuieren. Dieses ebenso belehrende
Wıe lebendige Buch sollte 1n keiner entsprechenden Bibliothek fehlen, doch kann

auch allgemein interessierten Lesern sehr empfohlen werden. In diesem Fall,
das se1 ausdrücklich betont, soll dıie Empfehlung für ein breiteres Publikum
keineswegs 1ne höfliche Disqualifizierung bedeuten.

Bonn Schlette
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Heiler, rl]ıedrı Das G(ebet ine€e relıg1onsgeschıchtlıche un! rel1g10NS-
psychologische Untersuchung. Reinhardt/München Nachdruck
der ufl (mit Literaturergänzungen) 1970; XX-+632 5: 45 —

Zu den wenıgen Büchern, dıe neben anderen die zwanzıger Jahre
junge Menschen veranlaßten un bereıt machten, den I rott des 1 heologie-
studiıiums mıtzumachen un: für den Dienst unter den Menschen innerhalb eıner
Kıirche bereıt machen, gehört VOT allem EILERS G(ebet Daneben erschienen
Iraktate un Lehrbücher als unbedeutend und wesenlos. Weder WarTr se1n Buch
dünn, noch WAarTr den Leser umschmeichelnd. Weder WAar ZUTr Lektüre VOLI-

geschrieben, noch konnte 1909078  =) sicher se1N, dafß wertgeschätzt wurde. Daß
heute wiıeder vorgelegt wird, geschieht gewiß nıcht 1LLUTE deswegen, das Andenken
EILERS wachzuhalten der we1ıl INa  w} das VO  - iıhm angesammelte Materıal nıcht
wollte untergehen lassen. Den Neudruck verdankt das Buch selner Lebenskraft.

„Das Gebet ist jenes relig1öse Phänomen, dem sich die Geister scheiden.
Hıer wird dıe abgründige Kluft erkennbar, dıe zwischen der lebendigen christ-
liıchen Frömmigkeıt un dem modernen Denken gähnt. Da{iß WITr uns dieses
fundamentalen Gegensatzes nıcht klar bewußt sind, lıegt VOT allem daran,
daß dıe Theologie beiıder Konfessionen das ernstliche Stucdium des Gebets
allzusehr vernachlässigt hat War dıe bange Ahnung des unvermeidlichen
Konfliktes mıiıt der modernen Philosophie, dıe S1e davor zurückschreckte? Besalß
S1E nıcht den Mut, ffen einzustehen für die irrationale Eıgenart des Gebets,
wıder das Denken fechten für das echt des Lebens”?”“ (V) „Einem Religions-
forscher, der seinem Forschungsgegenstand nıcht W1€e einem Heıiligtum mıt den
relig1ösen Urgefühlen der ehrfürchtigen Scheu und Bewunderung gegenübertritt,
dem wiıird das Wunderland der Relıgion immer verschlossen bleiben“ (VI  > Im
Gegensatz den modernen Feinden des relıig1ösen nnenlebens verhicht der Ver-
fasser dieses Buches dıe alte augustinische Losung: ‚Deum et anımam SCIre CUpP1O.
Nihilne plus” Nıhil omnino‘“ 4X) Damit ist dıe Grundhaltung AUSSCSPTO-
chen un! ist zugleich die Grenze des Werkes erkennbar gemacht: handelt VOoOnNn

der Bezıehung des Menschen (ott der (sottes dem Menschen, nıcht ber
VO  } dem Raum, innerhalb dessen diese Beziehung statthat, VO  - der Welt und
ihren Forderungen den Menschen und gerade den relıg1ösen Menschen,
obwohl umfänglich VO  — der Natur als Schatzkammer für Bılder Gebrauch BC-
macht wird Welche Art VO  w Frömmigkeit 1ın dieser Hinsicht notwendig se1n
WIird, MU: noch bedacht werden. Selbst WCNN HEILER Aazu gekommen ware,
das Buch NeCu bearbeıten WOZUu vieles vorbereıtet hatte ware doch
dıe Grundhaltung geblieben: dıe intuıtive Kralft, dıe iıhn befähigte, sowohl
Feinheiten erspuren als auch dıe Einheit wahrzunehmen, un: diıese wiederum
sowohl untergründiıg ın dem, W as schon vorhanden ist, als auch 1ın dem, W aAsSs als
zukunitsweisend, Was als 1el erstreben. WCNN vielleicht auch nıe erreichen
se1n wird. Dabei WAar ıhm nıe zweiftelhaft und hat darunter gelıtten
dafß diejenıgen, dıe dieser Kralit ermangelten, nıcht zogern würden, ihm, Je
nachdem, Mangel Wissenschaftlichkeit der Glauben vorzuhalten. Da
das still getragen und sıch nıe hat beirren lassen, ıhm als Größe zuzusprechen,
gehört mıt dem Dank, den dıe Menschen iıhm schulden, die seIN Werk
schätzen. Daß diıe Welt füur HEILER SOZUSAaSCH NUur zufällig der Raum Wal  ;
innerhalb dessen sıch dıe Beziehungen zwischen Gott und Mensch vollzog, das

überdenken wırd Aufgabe derer se1n, die EILERS Anlıegen weıtertragen:
über das Rätsel des Menschen nachzudenken, das S1C staunend un! nıcht VCOI-
stehend erleben.

Münster Anton ntweıler
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Ma’0z, Moshe Ottoman Reform ın Syria and Palestine Ihe
Impact of the 1 anzımat Politics and Society. Clarendon/Oxford 1968;

2766 P-> 55/ —
Ciette e  n  tude comporte aspect d’histoire polıtico-religıeuse specihque. vere

des Tanzımat des reformes sOC10-relıgıeuses commence 1559, dans
l’empire Turc. JIle etaıt  zn L’occasıon d’un grand developpement institutionnel
«xa l’europeenne» dans empiıre dont la decadence milıtaire et politique
semblaıt fatale. OUS l’ımpulsıon de facteurs exterıieurs, notamment le brillant
et tolerant regne de Mohammad Alı d’Egypte, le sultan sut le conseıl des
diplomates anglaıs et francals et promulgue uULlc ser1e de reformes dont MAaA’0z
etudie les ımplıcatıons dans la provınce syro-palestinıenne. Sa documentatıon

ase essentiellement SUT les rapports consulaires anglaıs et tres subsıdiaiırement
SUT les rapports irancaıs. ”auteur semble n y aVOlLr retenu UJUC l’aspect negatıf.
Ayant etudıe personnellement Cce meme  A peri0de, notamment dans les archıves
du Quai d’Orsay, NOUS devons malheureusement 110 US distancer souvent de SO  ‚

esprıit et de SCS conclusions. Les rapports consulaires donnent qu un aspect
fragmentaıre et toujours partıal des Taıts observes. auraıt fallu les completer
par CuX des ambassadeurs pres de la Sublime Porte et etudier urtout les
directives des miınıstres des chancelleries de Londres, de Paris et de Vienne.
La realite, dans la INECSUITIC OU L’on peut la connaitre par CCS rapports, paraıt
plus complexe. Jle depend urtout de la tutelle oOppressıve qu exerce la diplo-
matıe europeenne SUT les destinees S1 precaıres d’un empiıre faıble et dependant
de SC5 protecteurs, LEn grande crise de la Guerre de Crimee - quı est l’origine
du Hattı-Humayoun de 1856 et quı prefigure et prepare les MMNMAISACTES du Lıban
et de Damas de 1560 est incomprehensible la ecture des pourtan S1
chargees de NU:! detaiıls et de notes. Gertes, la science analytıque de ”auteur
est considerable; ma1ıs elle 110085 semble pPasscI coöte de la veriıtable histoire
et de la grande problematique polıtıque de /’epoque. De telles etudes peuvent
plaıder POUIL des mythes Crees desseıin par unc certaıne ecole hıstorıque,
ma1ıs quı peuvent subsıster devant l’analyse pleniere et globale de oute la
documentatiıon. 11 reste YJucC Leffort de recherche et les resultats partiels de
l’analyse demeurent valables et merıtoires. I1 faut les prendre tels qu ıls sont

POUT connaitre partiellement la sıtuatiıon locale. On saıt qu«c les problemes
interieurs du Proche-Orient OnNt toujours o  ,D casse-tete POUT les etrangers.

faut donc pPas s’etonner qu ıls pulssent derouter les meilleurs et les plus
dılıgents d1egdxeurs‚ urtout lorsqu'une conjoncture polıtique determinee semble
inspiırer orıenter la recherche.

Damas Syrie) Joseph Hajıar

f Nguyen Tien Huu :éélDörflidl.e ım tradıtionellen (hetnam. Uni-
Druck/München (Amalienstr. 85) 1970; I88| 271

Vf iıllustriert dıe bekannte These, dafß nıcht die Hochreligionen Taoısmus,
Konfuzianismus und Buddhismus die bestimmenden relıg10sen Komponenten des
vietnamesischen Volkslebens sınd, sondern die anımistische Naturreligıion. Er
belegt dıes mıiıt 1n deutscher Sprache (aber auch überhaupt iın europäischen Spra-
en) A eıl noch nıcht veröffentlichten Daten vietnamesischer Fachleute. Das
Dorfleben ist der Ort, oft recht orıgıinell diese Volksreligion sıch SC-
staltet. Für das Verständnis des heutigen Konflikts 1n Vietnam, besonders der
Hartnäckigkeit un! Geschicklichkeit des bäuerlichen Widerstandes, ıst die
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Lektüre dieses Buches wertvoll. Bemerkenswert S1N! die Parallelen, die Vf 1n
bezug auf den dörflichen ult mıt nıcht-vietnamesischen Naturvölkern zeichnet.
Kıgenart un:! Autonomie des Dorfes, dıe auch ın der es der Kırche
Vietnams ıne große Kolle gespielt haben, werden ın ıhren kulturellen, sozialen
un!: relıg1ösen Aspekten beleuchtet. Daß Vi viele Legenden ausführlich erzählt,
ist csehr begrüßen.

Heerlen (Niederlande) Harr y Haas

Pogg1, Vincenzo, M, S. J Un cClassıco della spbirıtualıta musulmana.
Sag g10 monografico sul «Mungıd» dı al-Ghazali Studia Missionalıia.
Documenta ef Opera, 3) Universitä Gregoriana/Roma 1967:; 2979

L’on na pas CNCOTEC fıni de scruter les richesses theologiques et spirıtuelles
du grand PENSCUFr et mystique musulman Al-Ghazalı S] les savants musulmans
et arabes Iui Consacrent des etudes substantielles, cherchant renouveler SO  a}
ontact uUunNn«c reflexion religıeuse authentique, des theologıens catholiques uı
reservent aussı, depuls des decades, le meilleur de leur energıe intellectuelle.
Prolongeant les analyses deja s1 eclaiırantes de "ABDEL- JALIL, de MASSIGNON,
d’AÄNAWATI, d’Asın PALACIOS, de (JARDET et de JABR, POUT cıter Yyu«c les
plus recentes, Pocsaı s’attache traıte de spırıtualıte musulmane fondamental
POUT eclairer les aspects d’histoire lıtteraire, philosophique et theologique
a1nsı YJUC SO  } contenu proprement methodologique et spırıtuel. est Uu1lc INONO-

graphie classıque et bien informee, quı dedaigne pas de les resul-
tats PTODTCS d’une recherche CoOnsclencıeuse et poussee celle des autres scholars
anglaiıs orıentaux. faut notfer VeCC grande satiısfaction la sympathie VECC

laquelle l’auteur s’est penche SUTr traıte fondamental de mystıque relıigıeuse.
Le sujet meriıtait d’ailleurs uUNc analyse approfondie. Al-Chazalıi: est PCNSCUT
musulman quı VeCu pleine crıise polıtıque, marquee Par la Croisade,
Jerusalem meme.  A Son exie est d’une actualıte scıentifique et philosophique
telles qu ıl transcende oufe la production de SCS contemporaıns d’OÖOrient et
d’Occident. 1{1 faudra attendre la reflexion geniale de DESCARTES POUT trouver

fiılon de pensee comparable la s1ienne. Eit il n’est poınt exagere de dire
quc le INCSSaSC spirıtuel de Al-CGhazalıi s’adresse volontiers Ouftfe pensee
religieuse sincere delä du temps et meme des denominations conftessionnelles.
FEt l’on comprend Qqu«c des intellectuels catholiques, et urtout des clercs,
s’attachent de preference L’etude de grand theologien et mystique musulman.

1 les chretiens arabes doivent renouveler et adapter leur PTODPTC Jangage
theologique et spirituel POUTI m1euX CXPOSCI leurs contemporaıns musulmans
unc doctrine apparemment hellenisee et occidentalisee, ils pourralent trouver
de meılleur pedagogue qu«c grand maitre es-sclienNCeEs spirituelles de la grande
lıgnee des humanıistes quı s imposent l’esprit humain delä de toutes les
barrieres culturelles.

Damas (Syrie) Joseph Hajjar

Schoenaker, Sidonius: Die ıdeologischen Hintergründe ım Gemeinschafts-
leben der Pogoro (Acta Ethnologica et Linguistica, 7) Osterr. Ethnol.
Gesellschaft/Wien 1965; XV1I-176 S.; ö5 985,— Auslieferung: Renner/
München:;: 19,—

ber die Kultur der Pogoro, eines agrarischen Bantu-Stammes 1mM Ulanga-Distrikt (Tansania), liegen bisher DUr wenıge Veröffentlichungen VOT. Vf. hat
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sich der verdienstvollen Aufgabe unterzogen, 1m Rückgriff auf verschiedene
Manuskrıipte un! ine umfangreiche Korrespondenz mıt Missionaren in 'Tan-
sanıa, ine erste abgerundete Monographie ZUTT speziellen Ethnographie Ost-
afrıkas beizusteuern, die sicherlich uch uber das wissenschaftliche Interesse der
Ethnologie hinaus VOT allem die Missiologie und die praktische Mission 1n Ost-
afrıka interessieren wird. Im Kap (Sippe Stamm Sultanat) sind die
„kulturbestimmenden Strukturprinzipien“ allgemeingültiger Art erklärt. Kap
behandelt dıe relig1ös-magische Ideologie. Auf diıesem Hintergrund wıdmet siıch
Vti annn den Lebensdaten der Pogoro Geburt, Hochzeit, 'Tod V, Totenklage
un: Begräbnis|, Alltag | Ackerbau, Jagd, Fischfang, laänze, Wandern, Erzählen|,
echt un! Gericht) Die Rechte der Sippe, des einzelnen und der Ahnen werden
1im besonderen behandelt, die Stellung un Funktion des Gerichts breit dar-
gelegt, un! ZWarTrt für die eıt VOTLT der Ankuntft der Kuropäaer un: nachher. Im
etzten (8 Kap wırd ıne Integration der Pogoro 1in TE sozı1ale Umwelt VCI-

sucht „Ausblicke auf die Nachbarn“ Eın Schritten- un: Wörterverzeichnis
runden die Arbeit ab. Das Werk SCHOENAKERS dürfte HA seiner präzısen
Sprache und seıner kurzen, ber erschöpfenden Darstellung bei den Interessierten
bald einem Handbuch werden.

Würzburg 1ılhelm Dreier

Stathopoulos, OXOAÄN TING "AUOUOV KXaAUaOAs XOOCS Jödo Shü)
%CL LÖQUTNG QUTNS Hönen Shönın Genkü (1133—1212). Editions
Gregory, 73, LUC de Solon, Athenes 1970; 154

Docteur philosophie de L’Universite de Bonn, AaVCC, dissertatıon,
Die Gotteshebe heı Symeon, dem I heologen (1964), publie
present essal SUTrT la branche japonaıse de l’amidisme, ecole bouddhique quc
l’on consiıdere la plus proche du christianısme. Nous POUVONS, helas,
apprecıer specıaliste la valeur de travaıl, quı NOUS paraiıt documente
solıdement, CNCOTEC qu«cC de seconde maın. Apr  €s un  ( rapıde evocatıon des deux
grandes voles du bouddchisme et de l’ımplantation du mouvement Japon, 1
presente le mythe du bouddha Amida, PU1S il sıtue dans SO  w milıeu politique
et religıeux Hönen, alıas Genkü (T fondateur de L’ecole Jödo, POUT nın
retracer la VIie et decrire L oeuvre de grand propagateur de Ia devotion
amıdıste Japon. Un extie fondamental, la petite Sukhävati-vyüha-sütra, est
traduıt ANNCÄC, d’apres MaAx MÜLLER ef NISHU UTSURKI. Comparant les
doctrines de ”amıdisme et du christianısme, St montre PCU enclın -
admettre un!: causalıte historique de la seconde SUT la premiere. L’intluence
des chretiens «nestor1ens», l semble preferer celle des maniıcheens et de certaıiıns
gnost1ques, NU!  ‚9 elle auss], de Mesopotamıie jusqu en Chine par les stations
cCaravanıiıeres de 1l’Asie centrale 136s.). Aussı 1en s’accorde-t-il CC le

LUBAC POUI soulıgner les divergences essentielles des deux relıgions,
plutöt qu«e l’analogie de leur conception du salut par la fo1 et la miısericorde.
Le contraste princıpal OPPOSC L’incarnatıon chretienne de Dieu dans l’histoire,

SOUTCEC transcendante de verıte et de E  vie, la divyinısatıon d’Amida,
heros mythıque et, definitive, symbole d’une veriıte immanente croyant
(p 133983 138s.) Non mo1ns capıtale s’avere l’opposiıtion entre le salut chretien
Par le retour et L’union Dieu de la et du COSMOS, et la lıberatıion
bouddhique des renalissances par le nırvina 132) T A: releve CNCOTEC dans
L’amidisme L’absence de Lidee chretienne du sacrifice redempteur. Notant qucC
le mystere de la Cro1X est intolerable POUTr asıatıque, ı1 rapporte qu«c les
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nestorıens, urtout Chine, eviterent de ment:onner la eruciıhixion de Jesus-
Christ» (p- 137) Cette atffırmatıion surprendra {OUS CCUX qu1ı Savent la place
Qu«C tenaıt la «CrO1X trıomphale» ans la 1ss1ıon «nestorienne>» xtreme-
Orient. Non seulement la retrouve-t-on, sculptee dans la pıerre, du Kerala
jusqu en Mandchourie, ma1ıs ans la ste  le de S1-ngan-fu elle-meme, laquelle
referent les autorites de St 137, notfe 23a), le KXSCCAU de la CrO01X>» apparaıt

la premiere des caracteristiques distinctives UJUuC revendıiquent les chretiens
Syro-ch1no1s cir lıgne de la stele) Cette CrO01X n est evidemment pas le
crucihx de L’Occident medieval; mMaıls representation sıgne Cosm1que
et symbole de victoıre SUT la mort n ımplique aucunement Yyu«c SCS

mMiss1ıONNaAILTES ajent tu la erucihlixion qu1ı ondaıt hıstorıquement la valeur
salutaire. Nous d1sposons d’ailleurs de Lrop PCU “indıcations concretes SUuT la
pedagogıe missionNNaAILTE «nestori:enne» POUTIL POUVOLF rıen attırmer de 1en ferme
SUur poınt.

ouvaın Andr.  C de Halleux, OF

OKUMENMU

ea, ugustin: Der Okbumenismus ım Konzal Offentliche Etappen eiINeEs
überraschenden eges Herder/Freiburg 1969; 496 S 592,—

Personne pouvaiıt M1eUX reiracer le chemin par l’Eglise catholique
dans la vVol1e du rapprochement cumen1que qUu«C le regrette cardınal BEA Son
OUVTAaSC constitue effet dossier complet des taıts et gestes qu1 ont marque
CCS etapes publiques» d’une etonnante marche COININUNGCG des Kglises VOCIS leur
Uun10n, gräce concıle G@cumen1que Vatıiıcan 11 L’auteur 110 US faıt SU1Vre d’une
manıere tres objective le deroulement de cCe hıstoire chron1iqueur
impartıal et precı1s, contentant de glisser de temps autre et d’une manıere
AauUss1ı dıiscrete quc Concise jugement plutöt celuı du Secretarıiat qu 1
presidaıit. Ouvrage documentaiıre precieux et PrFEeESQUC unıque dans la lıttera-
ture ®Ccumen1que, aussı utıile POUI L’historien de l’Eglise et du concıle QucC POUT
l’@cumeniste; Calr l contient PTFeSQUEC fOUSsS les documents etf urtout oufe la
correspondance officielle echangee enfire les responsables de ı’ Eglise romaıne
ei a des Kglıses et contfessions quı ont partıcıpe CCS ouvertures, CCS

echanges de et de delegatıons officielles et nfın CCS rencontres de
sommet ecclesiastique. Deux poınts NOUS semblent donner dossier U1lc

ıimportance specıhque: d’abord L’attention partıiıculıere reservee AU.  D delegues-
representants des differentes Eglises et confessions chretiennes, leur röle et A
leur actıon du concıle ®CUMEN1QUE; ensuıte le commentaiıre autorıse
qucC le cardınal presente du decret concılıaire SUTFr 1 oecumenisme. Pour tout
resumer, L’on peut affırmer QuC cet eXpose magistral constitue u bılan exterleur
et fficiel du mMmoOouvement G@cumen1que catholıque depu1s la creation du Secre-
tarıat romaın POUTF L’unite chretienne. tıtre, l’ouvrage meriıte accueıl
aussı favorable qu«e reconnatıssant. Maıiıs il constıitue toutefojs qu'un aspect
spectaculaıre de L’histoire de l’ocumenisme, CI attendant de connaitre pPIO-
gressıvement les etapes des negoclations secretes et des contacts non-officiels
quı ont permi1s la realısatıon de els evenements et la creation d’un nouvel
esprit unıtaire ü se1InN du christianisme.

Damas (Syrie) Joseph Hajjar
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Huber, Paul Athos eben., Glaube, Kunst. Atlantis/Zürich 1969; 408
Voiıcı un  (D excellente introduction, NO:  } seulement lauile des caloyers»

et SCS tresors artıstıques, ma1ls aussı V’esprit de Ll’orthodoxie byzantıne
general. SI volume, sSompftueusement iıllustre eit d’une ecture captıvante,
s’adresse avant tout grand public, l’auteur sen est paS mo1ns intorme
AauU. meilleures SOUTCES historiques, et des sC]0UrSs repetes 1’Athos L’ont PCI-
sonnellement famiıliarıse VECC Ia Saıinte Montagne. La presentatıion des
monasteres et des sıtes Composant la celebre republique monastıque est integree
dans un  ( inıtıiatıon la spırıtualıte hesychaste, tandıs YJucC la description des
mıinıatures de manuscrıts et des Iresques athonites est eclairee la umiere des
princıpes theologiques et lıturg1ques de L' 1ıconodoulie. Alliant A C bonheur la
crıtique historique et le respect de la legende, l’auteur, quı est protestant,
aborder lL’orthodoxie VECC un  ’a FAr sympathıe. Loıiın de suspecter du magısme
dans les aspects les plus sacramentels du culte orıental, l estime, contraiıre,
UJuUu«C le SCHNS orthodoxe du symbolısme C heureusement le SCI1S reforme de
la parole 296) 8 d’ailleurs reconstituer des ıtıneraires complexes
qJuc prırent, 2CMN/46 8a5 les contacts de la eforme VECC le monde orthodoxe:
est gräce Honterus reformateur du Siebenbürgen AON, YJUuUC
L’edition bäloise 1523 du OUVEAaU T estament de Luther fut dıffusee dans les
princıpautes molde-valaques orthodoxes, ®  ou les ıllustrations de l’Apocalypse
pal Cranach et Holbein vinrent inspırer les fresques de 11O  — mMoO1nNs de neuf
monasteres athoniıtes! Lies specıialıstes pourront, CUu.  DA auss]ı, glaner matiere 1N-
tormation dans cet OUVIAaSC; partıculier les historiens de l’art byzantın
trouveront maiıntes reproductions photographiques inedites nettement amelıo0-
rees, notamment POUT les mıinıatures des 1InsSss. Pantocratoros BT, Panteleimonos
et Inıron Lie souhait tormule Pal L’eminent prefacıier, HUNGER, «daß in
naher Zukunft möglıchst alle Denkmäler byzantınischer Kunst auf dem Athos e1IN-
schließlich der Handschritten durch Photos, Diapositive un Mikrofilme CT -
schlossen un: der Forschung zugänglıch gemacht werden» 12) est vol1e
de realisatıon, tout mo1ns POUL quı1ı les manuscrits, actuellement

de microlllmage par les SO1NS de la ondatıon Patrıstique du Patriarcat
@cumen1que monastere des Vlatadon Thessalonique; Lexecution des quelque
tro1s millıons de photos que cComptera cCe reproduction integrale devrait etre
termınee POUI la fin de L’annee 1971

ouvaın Andr.  C de Halleux, OF

Klappert, Erich Dialog miıt Rom Zusammenarbeit un Zukunft der Mis-
S10n auf ökumenischer Basıs 450 Jahre nach Luther. Aussaat- Verlag/Wup-
pertal 1967; 280 S., 14,50

Im Jubiläumsjahr der Reformation bietet ıne allgemein verständlıche,
sachlich belegte Bestandsaufnahme ber das, W AasSs auf dem 188 Vaticanum erarbeıtet
wurde, un unterzijeht diese Ergebnisse AUus$s evangelıscher Sıcht einer krıtıschen
Prüfung: welche Entwicklungen begrüßt werden,; welche Erwartungen enttäuscht,
welche Fragen und Probleme ungeklärt bleiben. Nach einer kurzen einleitenden
Übersicht uber die Anfänge der ökumenischen Bewegung und die ersten Kon-
takte mıiıt Rom (11—18) gıbt Vf. iıne Zusammenfassung der vier Konzils-
perioden un iıhrer Ergebnisse, W1ıe S1C VOTLT allem ıIn den Konstitutionen, Dekre-
ten un:! Erklärungen ZU Ausdruck kommen 19—128). Daran chließt siıch ein
ausführlicher Exkurs über „einıge Lehrunterschiede nach dem 188 Vatikanischen
Konzil“, namlich Zukunft des Menschen, Sünde und Gnade, Kirche und Sakramente,
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der Hl Geist, der Stellvertreter Christi, Maria, die Einheit un! die Hl Schrift
OE Da Vft selbst praktischer Missionar WäarTr un! als Missionstachmann
schreibt, ist verständlich, dafß den anzch Teil — der „Mission“
widmet, nachdem schon vorher (73—82 das Missionsdekret 'urz behandelt
hatte. Im Dialog mıt Rom ist ıhm die Mission eın  a vordringlıches Anlıegen. So
beschreibt das Missi:onsverständnis der roöm.-kath. Kirche und des Okumen.
KRates der Kırchen, wobe1l ausführlich „die Haltung des Deutschen Kvange-
lischen Missjionsrates” kommentiert 242—263). Das Buch verbindet ine über-
sichtliche, breıte Dokumentation WENN auch nıcht immer Aaus ersten Quellen!
miıt kritischer Auseinandersetzung Aaus evangelischer Sıcht, Läßt immer wıeder
die Texte selbst sprechen, zeıgt das Gemeinsame auf un:! weıst auf kirchen-
trennende Elemente hın. Diese Arbeit dürten WITr dankbar anerkennen.

Wie ACE 1mM Vorwort schreibt, geht ıhm die Einheit: „die höhere,
charismatisch-geistliche Eınheit und Kıinigkeit 1n dem einen sundlosen Herrn..
Diesem weck 111 das vorliegende Buch dıenen, das die Gegensätze nıcht VCI-

schweigt, sondern des zuküniftigen gemeinsamen Weges . ffen dar-
legt (9) Eıs erweckt jedo den Anschein, als ob Vf „offen“ vielfach mıt
„polemisch” verwechselt. Selbstverständlich se1 ım se1ne evangelısche Sicht un
Stellungnahme den Problemen un: Glaubensfragen SCIN zugestanden, auch
WCI1HN S1€ manchmal sechr hart und abweisend erscheint. Aber die vorlıegenden
ofhizıellen 'Texte sınd doch zunächst einmal objektiv interpretieren, sachlich-
wohlwollend un nıcht polemisch, zumal WECNN INa  } den „Dialog” Öördern ;
Man darf nıcht VO  - eıner vorgefaßten Meiınung her Lexte 1ın ine einse1t1g-
negatıve Deutung zwıngen. So werden manchen Aussagen unlautere Motive
unterschoben: „ dadurch acht und Einfluß gewiınnen ” (141) „ ihre
Macht un! Würde nıcht aufzugeben“ 144); iırchlicher un! priesterlicher
Macht wiıllen“” €e€1mM Papst ist CS „seıne große Furcht, päpstlicher
Autorität verlieren“ (43) Als WENN die kath Kirche Uun:! iıhre Führer NUur

Machtgelüste und eın (Grewı1ssen der Glaubensüberzeugung hätten! Weil der
Papst 1m (Okumenismusdekret 21) „tinden 1ın „suchen“ veranderte, fragt
der Autor „Um wessen hre geht hier eigentlich” Fühlt der Papst sıch auch
hier wıe be1 der Eınschränkung 1mM Bischofskollegium iın seinem Machtanspruch
bedroht? Nach Jesu Wort ist ber der, der se1ne eigene Ehre sucht, nıcht in der
rechten Stellung Gott (26) Ein typischer Fall einer (böswilligen?)
Verdrehung findet sich auf 6 9 Vf. die ırrıge Übersetzung des Paulus-Ver-
Jags nımmt, weiıl S1C 1n se1n Konzept paßt „Der Papst hat diesmal 1n papst-
lıcher Vollmacht dem Konzil ‚die rechte Lehre‘ vorgelegt. Es heilßt ‚Darum
111 ıch der Synodeder Hl. Geist, <ier Stellvertreter Christi, Maria, die Einheit und die Hl. Sd1rifty  (128—162). Da Vf. selbst praktischer Missionar war und als Missionsfachmann  schreibt, ist es verständlich, daß er den ganzen IV. Teil (162—279) der „Mission“  widmet, nachdem er schon vorher (73—82) das Missionsdekret kurz behandelt  hatte. Im Dialog mit Rom ist ihm die Mission ein vordringliches Anliegen. So  beschreibt er das Missionsverständnis der röm.-kath. Kirche und des Okumen.  Rates der Kirchen, wobei er ausführlich „die Haltung des Deutschen Evange-  lischen Missionsrates“ kommentiert (242—263). Das Buch verbindet eine über-  sichtliche, breite Dokumentation — wenn auch nicht immer aus ersten Quellen! —  mit kritischer Auseinandersetzung aus evangelischer Sicht, läßt immer wieder  die Texte selbst sprechen, zeigt das Gemeinsame auf und weist auf kirchen-  trennende Elemente hin. Diese Arbeit dürfen wir dankbar anerkennen.  Wie Vf. im Vorwort schreibt, geht es ißm um die Einheit: um „die höhere,  charismatisch-geistliche Einheit und Einigkeit in dem einen sündlosen Herrn...  Diesem Zweck will das vorliegende Buch dienen, das die Gegensätze nicht ver-  schweigt, sondern — um des zukünftigen gemeinsamen Weges... — offen dar-  legt“ (9). Es erweckt jedoch den Anschein, als ob Vf. „offen“ vielfach mit  „polemisch“ verwechselt. Selbstverständlich sei ihm seine evangelische Sicht und  Stellungnahme zu den Problemen und Glaubensfragen gern zugestanden, auch  wenn sie manchmal sehr hart und abweisend erscheint. Aber die vorliegenden  offiziellen Texte sind doch zunächst einmal objektiv zu interpretieren, sachlich-  wohlwollend und nicht polemisch, zumal wenn man den „Dialog“ fördern will.  Man darf nicht von einer vorgefaßten Meinung her Texte in eine einseitig-  negative Deutung zwingen. So werden z. B. manchen Aussagen unlautere Motive  unterschoben: „um dadurch an Macht und Einfluß zu gewinnen“ (141); „um ihre  Macht und Würde nicht aufzugeben“ (144); „um kirchlicher und priesterlicher  Macht willen“ (186); beim Papst ist es „seine große Furcht, an päpstlicher  Autorität zu verlieren“ (43). Als wenn die kath. Kirche und ihre Führer nur  Machtgelüste und kein Gewissen oder Glaubensüberzeugung hätten! Weil der  Papst im Okumenismusdekret (n. 21) „finden“ in „suchen“ veränderte, fragt  der Autor: „Um wessen Ehre geht es hier eigentlich? Fühlt der Papst sich auch  hier wie bei der Einschränkung im Bischofskollegium in seinem Machtanspruch  bedroht? Nach Jesu Wort ist aber der, der seine eigene Ehre sucht, nicht in der  rechten Stellung zu Gott...“ (26). — Ein typischer Fall einer (böswilligen?)  Verdrehung findet sich auf S. 60, wo Vf. die irrige Übersetzung des Paulus-Ver-  lags nimmt, weil sie in sein Konzept paßt: „Der Papst hat diesmal in päpst-  licher Vollmacht dem Konzil ‚die rechte Lehre‘ vorgelegt. Es heißt: ‚Darum  will ich der Synode ... die rechte Lehre über die göttliche Offenbarung und über  ihre Weitergabe vorlegen...‘ Die wirkliche Not bei der ganzen Sache ist nur  die, daß auf diese Weise eine ganze Kirche für immer und ewig auf den Irrtum  eines einzigen Mannes festgelegt ist... RAHNER-VORGRIMLER übersetzt: ‚Darum  will die Synode...‘.“ Durch die anderslautende Übersetzung aufmerksam ge-  worden, hätte er doch unbedingt das lateinische Original nachprüfen müssen,  wo eindeutig intendit steht, bevor er verletzende Schlußfolgerungen zieht.  Ähnlich wird das „ökumenische“ Konzil falsch interpretiert (28). Den „Dialog“  fixiert Vf. als „Missionsgespräch“ und „Missionsmittel“ (35 u. 168), sieht darin  eine „römisch-missionarische Absicht“ (42), eine „missionarische Tätigkeit der  röm. Kirche“ (191), nur weil im Okumenismusdekret vom Dialog gesagt wird,  daß „auf diesem Wege die Denkweise der getrennten Brüder besser erkannt und  ihnen unser Glaube in geeigneterer Weise auseinandergesetzt wird“ (n. 9). Ge-  hört das denn nicht einfach zum Wesen eines jeden Dialogs, den Gesprächs-  148die rechte Lehre er dıe göttliche OÖffenbarung und über
iıhre Weitergabe vorlegen... Die wirkliche Not bei der anNnzCH Sache ist NUur

die, daß auf diese Weise 1Ne N: Kirche für ıimmer un!: eWw1g auf den Irrtum
eines einzigen Mannes festgelegt ist AHNER- VORGRIMLER übersetzt: ‚Darum
111 die Synode....” Durch die anderslautende Übersetzung aufmerksam SC-
worden, hatte doch unbedingt das lateinische Original nachprüfen mussen,

eindeutig ıntendaıt steht, bevor verletzende Schlußfolgerungen zieht.
Ahnlich wird das „ökumenische” Konzıil falsch interpretiert (28) Den „Dialog”

fixiert Vft als „Missıonsgespräch” un!: „Missionsmittel” (35 5 M 168), sieht darın
ıne „Trömisch-missionarische Absicht“ (42) 1ne „missionarische Tätigkeit der
rom. Kirche“ 191), DUT wel1. 1mM Okumenismusdekret VO Dıalog gesagt wird,
daß „auf diesem Wege die Denkweise der getrennten Brüder besser erkannt un!
ihnen Glaube ıIn geeigneterer Weise auseinandergesetzt wiıird”“ (n 9) Ge-
hört das denn nıcht einfach ZU Wesen eines jeden Dıalogs, den Gesprächs-
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partner besser verstehen lernen un! auch sich selbst verständlicher machen?
Aus dem Rechtsanspruch der Kirche auf kath Schulen WITr eın „Monopol”-
Anspruch (56  Z 1ın „Völker un: Gemeinschaften“ wiıird „Gemeinschaften“ AUSs dem
Kontext gerıssen un! auf dıe „kırchlichen Gemeinschaften“ der getrennten Brü-
der angewandt Aus der „Einheitsfrage“ wıird ine kath „Missionsfrage”
185 Verzerrungen finden sich auch in der Darstellung des kath Okumenismus
29{ff) in der Erklärung der Relıgionsireiheit 971) 1N der „m1ssıonarıschen
Absicht, die Rom der Taufe zuschreibt“ 169) In der „Öffnung den andern“,
dıe „Nur eın Selbstzweck ıst 119) Aus vielen Texten ergıbt sıch der Eındruck,
als ob die kath Mission alleın schuld a  Ware den Schwierigkeiten 1n den Mis-
sS10nen: Konkurrenzdenken (200) un! „Abwerbung“ (147, 181),
„anachronistischen Bruderkrieg” (161), durch iıhre „CNOTMEC Machtausbreitung”

iıhren Angriff „auf dıe evangelischen Positionen“ „Es liegt 1Iso
nıcht den Kvangelischen, sondern der römischen Kıirche, WEeNN die Kınıg-
keit 1n der Zusammenarbeit noch unvollstaändig ist (161) Sprechen dıe T al
sachen nıcht 1ne andere Sprache? So könnte 199028  - fortfahren ... Ob nıcht ın
der dNZCNH Darstellung des Buches entgegen der Empfehlung des Deutschen
KEvangelischen Missionsrates „antıkatholische Ressentiments“ 246) miıtsprechen
der doch stark mıtschwıngen” Damıiıt ist dem „Dialog mıt Rom wirklich kein
Dienst erwılesen.

Kom Johannes Schütte SVD

Kyrı10s. Vierteljahresschrift für Kirchen- un! Geistesgeschichte ÖOst-
CUTOPAS., Jg 256 Luth Verlagshaus/Berlin; 30,—

L’interet de la sclence allemande POUT L’Orient retien trouve dans ce
Vu Un manıiıfestation dıgne de retenır L’attention. Certes L’erudition PUIC
possede s O'  - OTSAaNcC unıversellement estime qu est Ia Byzantınische Zeıtschrıift
de Munich. L’evolution ecclesiastique contemporaıine peut SO tOur etre SU1VIE
gräce L’annuaire e  dıte d’une manıere S1 competente Pa l’equipe de STUP-
PERICH Kırche ım Osten (voir 153 de cahier). Kyr20s faıt poınt
double emploı VeEC les per10d1iques precıtes. Les articles de fond placent
nıvyeau academıque et concernent de preference l’aspect theolog1que et @cumeni1-
que des contessions chretiennes de L’Orient. Quant la chron1que succincte ef
forcement reduite, elle 1NOUS informe SUT des domaınes PCU COMNNUS des
relations inter-ecclesiales. 13 qualıite des collaborateurs est garant du SEr1ieuxX
et de L’ouverture @cumen1que des contributions scıientihques: relevons notamment
les 11011185 de SAVRAMIS, HEYER, PETZOLD, MÜLLER, tandıs
qu«e KAHLE ournit regulıerement des etudes orıgınales SUT L’orthodoxie.
Et les notıces SUT les relatıons des vieux-catholiques VECC l’orthodoxie, SUr
Ll’activite c@cumen1que des princıpaux hıerarques des autocephalies orthodoxes
et SUTr les contacts des eglıses pro-chalcedoniennes, nestorıienne monophysite,
VEeEC les patrıarcats orthodoxes les confessions protestantes, CCS notices
s’averent precieuses POUT quı1conque voudraiıt sulvre les ramıhications et Ll’etendue
de L’ouverture @®cumen1que du christianısme contemporaın. OUuUS un Couverture
tres discrete, ce VU: trımestrielle constitue faıt OTSaNcC precieuX,
attachant, de caractere constructit et incıtant la fois, d’une equ1pe, CNCOTC

reduite certes, quı contribue ser1ieusement la connaılssance et
rayonnement du christianisme orjental dans les milieux cultives et unıversıtaires
de langue allemande.

Damas (Syrie) Joseph Hay7ar
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Leube, Jean-Louis / Stirnıimann, Heinrich, (Hrsg.) Freiheit ın der
Begegnung. Zwischenbilanz des ökumenischen Dialogs. Knecht / Frankfurt
1969; 504 S., 28,—

Rarement uUunNnc equıpe de renommee s’est reunıe S1 grand nombre POUTF
f  eter  vA le S&0e annıversaıire d’un plonnier et d’un maitre de l’engagement cumen1-
YuC. Le rayonnement theologique, spırıtuel et pastoral de TTO KARRER, dans
les miılıeux allemands et SU1Sses notamment, 1LOUS A alu des contrıbutions
d’ımportance capıtale POUT la pensee et la reflexion ®CcUumeN1quUeES qu«c les editeurs
ont voulu placer SOUS tıtre signilcatıf et SOUS sous-tıtre aussı prudent
JUuUC dıscret. Maitre lucide, eclaire et COUTASCUX d’avant-garde, OrTTo KARRER

Ouvert des vol1es ans lesquelles s engagent desormaıls des professionnels quı
reclament de SO esprit et de SCS methodes. La Iranchise du dialogue s’allie

18881  (D inebranlable ermete quan au  ba posıtions essentielles de chaque confession
et 15536{  (D dısposıtion COININLUNC de depassement et d’accord harmon1eux dans la
fidelite la tradıtiıon evangelique. Problemes de theologie fondamentale,
d’ecclesiologie, d’histoire de L’Eglise, de la metaphysique de la conna1ssance, de
morale et de pastorale ef de rencontre des relig10ns: POUL tOus CCS aspects
vitaux de "’affrontement @Ccumen1que, des specialıstes posent les problemes ef
suggerent des perspectives de solution quı permettraıient de detruiıre les NOM-
breuses 1mpasses qu1ı jalonnent la route de la rencontre @cumen1que des Eglises
et des contessions chretiennes. Les catholiques romaıns pourraıent SOUS-
estimer les observations et meme les crıt1ques formulees par CULLMANN, URs
KÜRY, VO ÄLLMEN et (HAVANNES sujet de la Biıble et de la Iradition, de
la tradıtion apostolique, de la place et de l’importance de l’Eglise locale, du
8)  le de la hierarchie et de 5C5 relations VECEC le laicat chretien, nın de L’heureuse
complementarıte de L’Orient et de L Occident ecclesiastiques. Aucun auteur
orjental orjıentaliste na partıcıpe CcCe collaboration ®CUMEN1QUE; maıs les
experiences de l’OÖOrient retien pouvaıent echapper la reflexion sereine et
ob] ective, notamment l’egard des autonomıes ocales et meme des Kglıses
unı1es Rome et l’egard des problemes cConcernant Lintercommunion. Quant
la pastorale des couples de relıgıon miıxte, BÖCKLE faıt ressortir les avantages
d’une decisıon du Saint-Office du jJanvıer 1965, adressee eveque
Japonaıs. Notons propos UJUuC la Congregation de la Propagande avaıt depuls
la fin du siecle dernier eENVISage un!  (D telle solution. Üuvrage de reflexion
aun  37 nıyeau superleur, l constıtue faıt dossier eclaiırant de la sıtuatiıon
actuelle du dialogue ccumen1que enfire l’Eglise romaıne et le protestantısme.
sembleraıiıt qu on eüt atteint poınt mort de dialogue. Maıis de
horizons devoiılent CuxX UJucC guide l’Esprit et quı savent qu«c le mystere de
L’unite chretienne depasse les OTINCS juridiques posees par l’homme, S1 grand
clerc qu ıl so1t, et QUC le mystere du Christ plenier qu1 est la fois l’objet et
le sujet du dialogue peut etre atteint dans finalite JUuUC Par ”actıon
revelatrıce de l’Esprit, dans la INESUTC OUu 11005 le laiıssons (KXKUVICI iravers notre
recherche humble ef perseverante et notre collaboration COININUNG dans les
differents domaines Ou les communautes peuvent rencontrer et agır ef-
ficacement.

Damas (Syrie) Joseph Hajjar
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apandreou, Damaskinos (Hrsg.) : Stimmen der Orthodoxie Grund-
fragen des TE V atıkanums. Herder/Wien 1969; 458 :, 36,50

Cet OUVITaSC Hre ecteur avertı les pomınts de VUuCcC theologiques et les
crit1ques qu«c des eveques des theologiens hellenes, un  ' @' exception pres,
formulent apres le concıle. La matiere n embrasse pas tOuUs les texties
promulgues Par le concıle. CGertaines contributions analysent systematıquement
quelques constitutions dogmatiques POUTF affırmer les doctrines orthodoxes tradı-
tiıonnelles quı S’opposent Au  < «Nnouveautes catholiques romaınes». ”autres
s’attachent presenter €es consıderations orthodoxes relatıves AU.  DE themes
concılıalires. Toutes cependant presentent interet POUTL les theologiens
POUTI les membres de la curıe romaıne. Maıis les theologiens hellenes n’oublient
poınt l’importance du mouvement ®Ccumen1que dont ıls sont les collaborateurs
et les soutiens des les orıgines. SI toutes les contributions sont lues D7'A

grand interet, certaınes merıtent toutefois 988[  (D reflexion particuliere. Aınsı,
IO ANNIS KARMIRIS reaffirme VEC vigueur l ımpossıbilite d’admettre les dogmes
du prımat romaın et de S{8)  - iıntallibiliıte malgre le princıpe de collegialıte
acceptee Vatican I1 BASILIOS STAVRIDIS rappelle de facon nuancee L’attitude
de L’Orthodoxie egard du phenomene unılate quı demeure obstacle, POUL
d’aucuns insurmontable, POUF L’etablissement d’un dialogue fructueux entre
’Orthodoxie et ı’ Eglise romaıne. Sur la theologie de Ll’unite chretienne,
STYLIANOS PAPADOPOULOS lıvre 1858(  (D reflexion originale maıs contuse.
Le metropolite de Serbie ef de Kozanıi, DIONYSIOS PSARIANOS, montire comment

retour la theologie bıblique {fre un!:  ( Vo1€e riche de comprehension et de
dialogue SUT la nature et le TO  le de l’Eglise dans la socıete technıque et
secularısee. La m1ssıon de l’eveque prend des lors relief tres accentue. Les
cqnsidéra.tiogs du metropolıte de Calabre., EMILIANOS T 1MIADES, temoıjgnent
d’une connaıssance approfondie du NOUVECAU monde occıdental: SCS analyses
semblent preparer les iTravaux du synode panorthodoxe qu1 prepare
Chambesy, SOUS la direction immediate de L’archimandrite DAMASKINOS PAPAN-
DREOU. Enfin, la contrıbution du professeur NIKos NIissıoOTIsS merıte uU1llec
attention partıiculıere. Sa reflexion cristallise tout le cCourant benehque qul
CHNSASC Ll’Orthodoxie dans L oeuvre de L’unite chretienne. Les problemes theologi-
quesS eclaırer, la methode de ravaıl mettre SUT pıed et les nombreuses
confrontations psychologiques, spirıtuelles, pastorales tout sımplement
humaines dont il analyse les elements: LOuUt invıte les theologiens au$ssı bien quc
les c@cumenistes s’atteler uUu1Nlc dont depend effectivement le SOTT de la
1ssıon apostolıque de Outfe l’Egliıse chretienne. Cet OUVTaSC constıtue donc,
dans SO  — ensemble, un!:  (D contrıbution sEerleuse, SsOuvent profonde et toujours
utıle, quı indıque les princıpales prıses de posıtion de Ll’Orthodoxie hellene
l’egard de l euvre concıiliaire, dont {OUS estiment L’influence heureuse.

Damas (Syrie) Joseph Hajjar
Rick, Herm.- Jos.: Friede zwıischen ()st un West Rom un Konstan-
tinopel 1mM ökumenischen Aufbruch. Regensberg / Münster 1969; 290
Un journaliste, gagne l’esprit G@cumen1que et 1en courant des faıts

et gestes quı ont marque l’histoire des relations ecclesiastiques entre Rome et
Constantinople, essal1€ de montrer grand public allemand l’importance et
les chances d’avenir d’un mouvement de rapprochement et de comprehension
suscıte se1ın de la chretiente contemporaıne. En relatant VeC intelligence
et grand SOUCI d’objectivite L’histoire exterjieure d’un rapprochement
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spectaculaıre entre la catholicıte romaıne et l’orthodoxie byzantıne, manıfteste
aussı et respect partıculiers POUI tout le patrımoıne theolog1ıque,
spirıtuel et cCanon1que de 1’Orient retien. temoıgne hautement, tout
laıssant 4dUuX grands promoteurs de mMmOuvement benefique, AU.  b Jean
X et aul VI et A4dU X patriarches Athenagoras et Maxımos I la parole
POUr declarer d’une maniere authentique la sıgnılıcatıon de leurs demarches
et de leur engagement. Une nouvelle pasc de L ’histoire des relatıons entre
”’Orient et 1’Occident ecclesiastıques est ouverte desormaıs. Non seulement
l’Eglise orjentale reprend place dans la pensee et l co@uvre de la papaute,
malıs 19981& collaboration de plus plus proifonde et tendue s’instaure enfire
des Eglises-sceurs, dans 1a reconnalssance recC1ıproque des valeurs PTrOpTIC5S
VUuCcC de parvenır L’unite essentielle dans le respect du patrımoıne specıhique
et seculaıre. L/’expose de constitue n en poınt douter UuUNCc contribution
importante POUI 1’histoire du mouvement cgecumen1que. L’historien trouvera
uUunc nomenclature precieuse des princıpaux evenements et des interventions
concılıalres relatıves 1’Orient retien. Le publıc cultive SU1Vra SAamnl5s difficulte
le deroulement d’une actıvıte iıntense. Venant apres L’etude de FERNAU (voır la
recension Z7M  b 1970, SA :} l’ouvrage de lımite intentionnellement Au

aspects proprement religieux de CcCe histoire et permet peut-Etre de M1eEUX
SAa1S1r l’essentiel du d  €  bat et de la confrontation seculaıre quı oOppose L’Occident
et 1’Orient ecclesi1astıques. L’optimısme fraıs et entrainant quı degage de ce
ecture attrayante peut SaSNCcI L’historien qu une connaıssance plus approfondie
du passe et des multiples implications de "actıon ecclesiastıque inclineraıt

realisme plus raisonne et jugement plus averti.
Damas (Syrie) Joseph Hayjar

\Slm0n, Gerhard: DIDie Kırchen ın Rußland Berichte un: Dokumente. anz
München 1970: 2928 D } 0 S

Le Dr S5IMON, de 1' Institut ederal d’etudes orientalistes et internationales de
Cologne, reunıt volume quatre etudes recentes SUT L’histoire relıgıeuse de
la Russie contemporaıne, completant cet ensemble par tableau taılle
de la sıtuatıon actuelle des Eglises R.SS L’interet urtout AauU.  D4 perseCcu-
tions de 1=  ere khrouchtchevienne (1959—1964), a1nsı qu aux protestations de
tiıdeles et de clercs contre L’arbıitraıiıre des ESUTES vexatoires, leurs denon-
cı1atıons des timıdıtes de la hierarchie. L’excellente iınformation de 11

]Jour jusqu en 1970, est specıalement appreciable POUT quı touche les COI-

fessions chretiennes mMOo1Ns bıen CONNUCS qu«c l’Eglise orthodoxe patriarcale. On
pourraıit regreiter rıen apprendre SUT LA  etat des aspıratiıons autonomistes dans
les chretientes de Bielorussıe et d’Ukraine, NON plus quUC SUT la situation des
communautes unılates, reintegrees de force dans Ll’orthodoxıe apres la derniere
UCIIC mondiale, et dont les recents ements  A  A  EvEnN! de T’checoslovaquıe ont montre
qu'elles pouvaıent manıifester unc etonnante fid  elıte: mMaıls SAans doute les LeEMN-

seiıgnements, CCS domaınes, ont-iıls totalement defaut Occident. Quant
Au  D musulmans d’U.R.S5 ıls rentraı:ent pas dans le cadre d’une echerche
limitee christianısme. L’enquete soc1ologıque du Dr porte guere
que SUTr les structures exterieures des Eglises et leurs relatıons VECEC l’Etat. Du
mO01nNs ce lımıtatıon Iuı aura-t-elle facilıte 198081 approche objective et jJuge-
ment impartıial, qualites dans la lıtterature consacree la religıon pay5S
des Soviets.

Ouvaın Andr.  e de Halleux, OF
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Stupperich, Robert (Hrsg.) Kirche ım Osten. Studien ZUTF osteuropaischen
Kırchengeschichte un! Kırchenkunde, F1 205 2
200 S 13 184 Vandenhoeck Ruprecht / Göttingen, Je

17,80
Le ONzıcme annuaıre de l’Ostkircheninstitut, UJuC le professeur Stupperich dirıge
L Universite de Münster, rapporte le bılan et les perspectives de L’histoire

ecclesiastique de l’est europeen, tels quiıls furent dresses lors d’une sess1o0nN tenue
octobre 1967 Laıissant d’autres le SO1N d’apprecier les contributions de

volume relatiıves au X Eglises de la eforme: traductions Drotestantes de Ia Bıble
Europe du nord-est PÖö1LD), Eglise el pıete reformees dans Ia Hongrie

contemporaıine BUCcsAY), Eglise evangelhıque-Lutherzenne Russıe XIXe
ÄMBURGER), Hiıstoire ecclesiastıque des ancıens Ostgebiete HUusATSCH),

NOUS alımerıons relever 1C1 les donnees Concernant les Eglises orthodoxes. Les
eEXPOSES de STUPPERICH, Die Kırche des Alten Rußland ın ıhrer natıonalen
Ekıigenart (9—25) et de STÖKL, Zur Problematık der NEUECTEN russıschen Kırchen-
geschıichte (26—37) cConvergent dans un!  (D interrogatıon SUT le SCS et la
valeur du rapport entre la natıon et la contession dans l’Eglise qu]
represente peut-etre l’exemple le plus net d’une tendance caracteristique la
plupart des Eglises orthodoxes. Dans la Kussie kıevaine, le saıt, est
l’Eglise quı presida la nalssance et la cro1ssance de la conscıence natıionale.
La pıete lıturgique et la V1IE morale, la predication, ”’action carıtatıve du clerge
et des princes, la creation d’une hagıographie indıgene, tels sont les princıpaux
facteurs d’une OSINOSEC quı s’approfondit CLICOIC durant la periode moscoviıte,
NO  w seulement par retlexe la decheance byzantıne, maıs urtout gräce au  bd
nombreux synodes natıonaux, quı canonısent les uSascS rusSsSCcS, Jusqu ä JUuU«cC
CEUX-CI1I s’exacerbent dans le raskol. Prolongeant CCS consıderations POUTF la
periode synodale qu'inaugura Pierre le Grand, STÖKL sıgnale le besoin ef
L' interet d’une enquete SUTr la question de Savolr quel fut le role et “nfluence de
l’Eglise orthodoxe dans L’histoire du moOouvement panslaviste profane. Les
deux auteurs s’accordent juger VEOEC reserve le phyletisme et la symphonıe
des chretientes d’Orient. En offrant la natıon SO  w patrımoıine spırıtuel, l’Eglise

fut souvent menacee d’un retrecıissement antı-evangelıque.
L’Eglise orthodoxe T’checoslovaquie echappe peut-etre m1euUX Ju«C d’autres

danger, POUT n avoir pas de racınes AUSS1 profondes dans L’histoire natıonale
du paysS est YJuC montre Sans le vouloır HAUPTMANN, Die yrthodoxe
Kırche auf ıhren Wegen 2NS5 tschechısche V olkstum 38—64 Jorsqu' ıl LECCNSC les
apports successifs ei heterogenes quı aboutirent constıituer ce Eglise
autocephale apres Moscou, sımplement autonome (d’apres Con-
stantınople, 1923), d’environ 400 000 tideles. Encore la sıtuatiıon s’est-elle
profondement odifiee depuis la parutıon de l’article de En effet, le
mouvement de lıberalisation inaugure Prague janvıer 19658 permıit
l’Eglise unıe d’UZgorod 1649), dont la lıquıdation avaıt U  SM decidee Sobor
de PreSsov de reclamer S ()  - autonomıe perdue. Suite de multiples
petitions, celle-cı Iuı “  s ‚9 par L’Etat d’abord (13 Juın pPuls,
de mo1ns bonne gTräCe, par la hıerarchıe orthodoxe. Clette dernijere s’est plainte
de pressi1ons et de violences de la part des unlates; inquietude d’autant plus
comprehensible qu ' ıl s’agit, L’occurrence de pres des troıs quarts de 5C5
fideles. Dans le courant de ©: la sıtuatiıon apparaıssaıt S1 preoccupante -
l’archev&que de Prague Dosifei qu ıl prefera assıster la conference
panorthodoxe de ambesy (8—15 juin Nous 1gNOrONsS dans quelle

153



INESUTEC les evenements d’aoüt 1968 et leurs suıltes, DUI1S la tederalisation de la
Republique tchecoslovaque, ont intlue SUTr Levolution des affaires religieuses.

Le douxieme annuaıre continue dA’allier L’intormation SUT L’actualite et tude
du passe. 5a chron1ique de la VIe ecclesiastique ans la plupart des PayS de
L’Est URSS, Pologne, IT'checoslovaquie, Hongrie, Y ougoslavie, Roumanie, Bul-
garıe et Grece, particulıerement fouıllee et Composee de premiere maın, COUVTE
la periode 1967 automne 1968 Quant au  DE etudes historiques, elles portent
mo1ns ce {01s SUT la Russie JUC SUT l’Europe centrale eft sud-orientale; euxX
artıcles SUT l’expansion de la Reforme dans CCS reg10ns meriıtent "etre sıgnales:
celu1 de SCHRAMM SUT la Pologne eit celuı de SARIA SUr la Slovenie et la
Croatie: oublie parfoıs UJUC le premier lıvyre slovene imprime fut le catechısme
du reforme RUBNER 1!

Le treizieme annuaıre CoOncentre la plupart de 5C5 articles SUuTr l’histoire du
protestantısme Kurope orıentale. SCHRAMM dresse bılan de la recherche
polonaıse d’apres-gzuerre SUuT la Reforme, tandıs UJuc Swidzinski s’interroge
SUTL les Causes de la tolerance religieuse quı caracterisa la Pologne Jusqu aux
decrets de dejm Les metamorphoses qu«c l’image du grand contestataıre
Jean Hus subies depuls demi-millenaire d’histoire allemande sont 1en
decrites par SEIBT. PÖNICKE reirace L’activite Marıenburg et Moscou
du Probst pıetiste Johann Ernst Glück ef BARTON CADOSC les VUuCcS

®Ccumen1ques d’Ignatius Aurelius Feßler, eX-capucin et futur eveEque evangelıque
des Allemands de la Volga 1839 Les deux premieres etudes du volume
cConcernent plus directement ”’Orthodoxie ROZEMOND apporte des PreCIS1ONS
inedites SUT les posıt1ons confessionnelles du patriarche SICC Cyrille Loukaris
(T 1638 et PETZOLD procede 19881& analyse d’ethnographie relıg1euse des
uSascs funeraires LUSSECS. L’annuaire renonce la tradıtıon de chronique
annuelle, qu'ıl remplacera des le prochaın numero Par des bulletins peri0diques
portant SUur_ pay> unNnNc Eglise partıculiere.

ouvaın Andr:  e de Halleux, OF

Voulgarakis, Elias LEQAUNOTTOAN XATa Ta EAAÄNVLXO XELUEVO, (LITO  i TOU
821 WEYXOL TOUV 917 Porefthendes/Athenes (Sına, 30) 1971 460 D., i BA

En etudıant «Jla 1sSsıon selon les SOUTCES de 18521 1917», le m1SsS1i0-
logue orthodoxe VOULGARAKIS COompose uUnNnNc hıstoire de L’information et de
la theologie mı1ssıonNNaAILTES ans l’Eglise d’Hellade depu1s L’annee de la revolution
natıonale Jusqu’au moment Ou la 1SS10N exterieure orthodoxe, s’etant arretee

Russie soviet1que, generaliser dans les autres autocephalies. est la
synthese d’une large enquete travers sıecle de lıtterature religieuse: livres
et brochures, ef ]Journaux. Lie caractere massıf de la documentation confere
au conclusions un! valeur statıstique certaıne. L ura alnsı demontre YJu«Cl’interet m1ssıonNnNaAaILrTeE des Grecs orthodoxes date pas du grand reveıl de
CcE derniere decennie. La premiere partıe de l’ouvrage presente un  (D inte-
ressante e  Ä  tude semantique du vocabulaire mı1ssı1onnaire STCC, d’ailleurs souvent
emprunte celuı des catholiques romaıns des protestants. Observant L’evolu-
tıon des differents termes et la frequence de leur utilisation, tablıt COII-
ment ont finı par S 1mposer hierapostolos et 5C5 derives Il reirace ensuılte,
ans uUnNne deuxieme partıe, L’histoire des M1SS10NS VUuCcC travers les ecclesiastıques
et les autres SOUTCES de l’eEpoque. Pour la mı1ssıon Japon,l’information s’avere S1 detaillee qu elle resteraıit, ]Jour, Sans parallele ans
la lıtterature occidentale. Quant au  D4 M1SS10NS catholiques et protestantes aupres
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des non-chretiens, lv montre qQu«c les orthodoxes du sıicecle dernier surent
les apprecier posıtıvement, les dıstinguant du proselytisme dont leur Eglise
avaıt CNCOTC soufirır. Enfin, la troı1sıeme partıe de l’enquete est consacree
OI la theologıe de la 1SS10N02. Bıen Yyuc l’epoque enV1ısagee precede celle des grandes
syntheses theor1ıques, al apparaıt YJUC les theologiens surent aborder CEI-
taıns problemes dans un!‘  (D optıque orthodoxe, SOUVent d’ailleurs par reaction
contre des posıt1ons occıdentales. soulıgne qucC CCS auteurs, tout reser-
vant la mı1ıssıon orthodoxe Au palens, Ll’exclusion des autres Eglises chretiennes,

Iu1ı assıgnalent PaAS mo1ns un!:  ( finalite proprement confessionnelle. Le refus
du proselytisme n auraıt donc concerne qucC les INOYCNS deloyaux, le «vıol des
CONSCIENCES>», et il n auraıt implıque A4UuCune reconnaıssance des Eglises hetero-
doxes 304—8310). Ce Jjugement, peut-Etre exact ans le cadre de l’enquete
histor1que, gagneraıt-ıl pPaSs etre reconsıdere, dans le contexte @cumen1que
mutuelle?
actuel, VUucCcC de surmonter dehinitivement un! Lrop longue incomprehension

Ouvaın Andre de Halleux, OF

VERSCHIEDENES

Beckmann, Klaus-Martin (Hrsg.) Rasse, Kırche UN UMANUM Ver-
öffentlichungen des Sozialwissenschaftlichen Instituts der evangelischen
Kirchen 1n Deutschland, Mohn/Gütersloh 1969; 371 S, 24 , —

Hrsg. ıst hauptamtlıcher theologischer Mitarbeiter Sozialwissenschaftlichen
Institut der evangelıschen Kirchen 1n Deutschland Bochum) Er hatte den Vor-
sıtz der Arbeitsgruppe „Rasse“, aus der diese Untersuchung hervorgegangen ist.
Die Veröffentlichung 111 Eın Beıtrag ZUTYT Friedensforschung (Untertitel) se1in.
Die sechzehn Aufsätze, größtenteils VO  - bekannten Fachwissenschaftlern erstellt,
wurden nach drei Gesichtspunkten aufgegliedert: „Rasse” und soziales Vor-
urteil; Beispiele Aaus der Welt VON heute: „Rasse” und Christentum. Von
den sechs Beıtragen des zweıten Teils befassen drei sıch eingehend mıt der
Rassenpolitik ın üdafrika, die übrıgen mıt Rassenfragen in Nordamerika, Indien
und Brasılien. In den Ausführungen uüber Brasılien hätten mehr brasılianische
Veröffentlichungen berücksichtigt werden imussen. Zum Anteıl der Missıon
der Entwicklung der Rassenfrage schrıeb GUSTAV MENZEL, der Direktor der
Rheinischen Missionsgesellschaft (257—270). Er stellt test „  1€ J1 Kr-
zıehungsarbeit, dıe die Mission geleistet hat .< muß als e1InNn Beıtrag ZUT Ver-
schärfung der Gegensätze angesehen werden. Und gleichzeitig MU: INa  ; CI -
kennen, daß Sar kein anderer Weg möglıch war 269)

Münster Werner Promper

Blomjous, Joseph Priesthood 2n Gr1s1s. Bruce/Milwaukee 1969; 2920 P-,
5,95
Der bekannte holländische Weiße Vater Biıschof VOoOoNn Mwanza, Tansanıa

1953—65) veröffentlicht Refterate, die VOTLT Priestern un! J heologiestudenten
ın verschiedenen Kontinenten gehalten hat. Das reichhaltıige Buch geht alle Fra-
SCH d die seit den etzten Jahren bezüglich eines Priesterbildes un!
eınes Selbstverständnisses des Priesters gestellt werden. Auf Literatur-
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angaben und Anrnerküngen wurde verzıchtet. Die Literatur Z.U) Ihema, die
in den verschiedenen Sprachräumen VO:  w} Jahr Jahr wächst, ist kaum noch
überschaubar. Einen spezılıschen Beıtrag /n Priestertum 1n den jungen Kırchen
der Dritten Welt, den 100078  - VO  w dıesem V1 doch erwartet hätte, sucht Ina)  w} ın
dem and leider vergebens.

ünster Werner Prombper
Coste, Rene  ° T heologie de la 1erte relıgieuse. Liberte de Conscıence
lıberte de relıgion. Duculot/Gembloux 1969; 514

Das Anliegen des Buches ist C5, „eıne umftfassende Analyse der radikalen
Mutation versuchen, welche die Menschheit gegenwartıg durchmacht“ 359)„eine grundlegende Botschaft Von der freien Entfaltung des Menschen, des
Bıldes Gottes, 1n der umtfassenden Verbundenheit, Achtung un! Gresprächs-bereıtschalit, als Suche Gottes un!: Suche des Menschen“ (V) Das besagt: „Zugleıch
Aaus menschlicher Sorge Uun:! Aus Ireue ZU Kvangelium verwerten WIT jedestatische, bewahrende und verkalkte Auffassung“ 247) „weıl die Gläubigkeitjedem ıcht offenbleibt“ 168) Iso auch dem Wechsel der Religion der
der Überzeugung, SCH „der Freiheit des Gedankens, des (sewissens un!: der
kKeligion” COSTE „will eın Werk der Synthese schaffen, der theologischen,philosophischen, Juristischen, hiıstorischen, psychologischen, sozi1ologischen und
pastoralen Gesichtspunkte“ (12) Er ll „eine Theologie der relig1ösen Frei-
heıt 1m Geiste der evangelıschen ÄAgape ausarbeıten, die sıch ın der Ausarbeitungeines menschlichen un! brüderlichen Buches vollendet“ vgl 15) Das ber
hindert nıcht, da „ZWEI grundlegende Freiheiten, die des Gedankens un!:
des Gewissens, philosophisch behandelt“ Er warnt davor, „die christliche
Freiheit mıt einer menschlichen Freiheit 1ın Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
zugunsten einer revolutionären Ideologie zusammenzuwerfen“ (62) „Der
Kampf die relıig1öse Freiheit ist noch weıt davon entfernt, endgültig SC-
WONNCN sein” daß ausrufen annn „Erbarmen für den Theologen!“477) Um mehr besteht darauf, dafß „die Freiheit des Christen innerhalb
der Kirche die Achse, dıe dynamischste Achse der relıg1ösen Freiheit ist 462)Dabei scheut nıcht davor zurück, „einen Schock verursachen“. Denn sein jel
War nicht, „KErfolg haben, sondern kraftvoll 1Ne Intuition auszudrücken und
S1C machtvoll orchestrieren, die göttliıche Suche nach Achtung, Freiheit un
Liebe, welche unendliıch der menschlichen Suche zuvorkommt, S$1e aufnımmt und
übersteigt” 496) Deswegen „mussen die Christen mıt allen iıhren Kräften den
Brüdern Nıchtchristen] helfen, denjenigen entdecken, der alleiın ihrem Be-
dürfnis nach Liebe un Freiheit vollkommen genugen ann 495), namlıch
Jesus Christus.

Der Autfbau entspricht dem Anliegen. Der erste Teil, dıe Grundlagen, be-
handelt das Alte Uun:! das Neue Testament SOWI1Ee dıe allgemeinen Anlıegen der
Menschen: Der zweiıte Teil, der Geltungsbereich, bespricht das Verhältnis der
relıg1ösen Freiheit ZU posiıtıven Recht, dıe Bereiche der relıig1ösen Freıiheıt,deren TrTeENzZen un! Beziehung ZUT poliıtischen Macht Der dritte Teıl, Opportu-Nısmus der Überzeugung der Kirche, befaßt sıch miıt den Schwankungen der
Geschichte, dem Zusammenhang VO  w} Kontinuität und Fortschritt SsSOWI1e mıt der
gegenwaärtigen Stellungnahme der Kirche Der vierte Teıil, relıg1öse Freiheıiıt
un! Sendung der Kıirche, spricht VO  } den wichtigsten Fragen, VOT dıe sıch die
Kirche heute gestellt sıeht, und der Schluß hebt hervor, W1IE schr iıne
NneueEe Dynamik notwendig ıst.

156



Die Grundlagen werden 1m Verlauf des Werkes deutlich. Als die wichtigsteist der Grundsatz anzusehen: „Die Beobachtung der Tatsachen muß uns führen“
Danach richtet sıch COSTE auch, Uun: das gıibt dem Buch Gewicht, Nähe,

Lebendigkeit Uun! Vielseitigkeit. Diesen Grundsatz umhüllt relig10s un:
theologisch: „Man MU: die umfassende Tätigkeit des Heılıgen Geistes glau-ben 457 „ s gıbt grundlegende Prinzipien der Sittlichkeit, die für die gesamteMenschheit gültig sıind; 100078  -} mu{l S1e als Ausdruck des Wortes Gottes betrach-
ten (25), „der Liebe Gottes uns, sichtbar ıIn Jesus Christus“ Das VeTI-
leiht „Jedem enschen seine personelle Würde, dıe VO  ® Gott gewollt ist
Darauf beruht das Recht ZUT Gewissenfreiheit, die „der absolute un geheiligte
Kern der relig1ösen Freiheit ist, die auch dem Atheisten der Agnostiker U2ZUu-
sprechen ıst (9 vgl 236) „Was den Atheismus betrifft, würde die Kırche
sıch selbst verleugnen, wWenn s1e darın nıcht eın großes Unglück für die Menschen
sahe Aber WECNN S1e sich der Anforderung des göttlichen Suchens heute _-
neut bewußt wird, 5(} tuhrt S1C das 1n Hinsicht auf iıh: einer
Haltung: nıcht mehr ine Verurteilung, sondern ine große Anstrengung,
se1ine Begründung Uun! wirklıche Bedeutung begreifen un: daraus die Werte
abzuleıten, die ın der Tat 1m Hınblick auf seıne Geschichte einschließt; ine
Sorge, se1ne eigentümlıche Verantwortung 1n seinem Ursprung UMSTCNZCN,
un! iıne tiefe Achtung für die Menschen, die sıch iıhm bekennen, die S1e nıcht

beurteilen, sondern begreifen Uun! 1n deren Suche nach Wahrbheit unter-
stutzen hat“ (458) Fur alle Auffassungen gıilt „KEın tiefer Glaube der ıne
tiefe Überzeugung werden normalerweiıse das I1 Leben durchdringen, auch
dıe kollektiven Bereiche der menschlichen Betätigung (den politischen, den wirt-
schaiftlıchen, den sozlalen, den kulturellen)“ Eıne entscheidende Be-
dingung für se1ine Auffassung spricht COSTE klar aUus „Ihr anzuhängen, Seiz eın
Geschenk Gottes OTaUS, dıe Zustimmung ZUT jüdisch-christlichen Offen-
barung un dıe Anerkennung des Jesus VO  } Nazareth als des Sohnes Gottes“
(11) Gleichwohl schränkt COSTE seine Forderung nach relig1öser Freiheit nıcht
auf das Christentum e1N. „In iıhrem Wesen betrachtet, ist die relıg1öse Freiheit
eın absolutes und heiliges Recht, ebenso w1e die Freiheiten des Gedankens, des
Gewissens un! der Überzeugung“ (236)

Das Werk ist umfangreıich, als daß möglich ware, auftf Einzelheiten
einzugehen. Umgekehrt ber auch ist nıcht immer leicht, 1n dem weıt AaUuSs-
holend vorgelegten Material und AaUSs der Vielzahl treitfender Bemerkungen die
tragenden Gedanken herauszuhinden. In manchem ann der mul 19090978  - anders
urteilen: dazu gehört etwa, daflß TOLZ seliner sorgfältigen Bemühung, dıe
geschichtlichen Zusammenhänge möglichst unvoreingenommen sehen un:! sıch
VO  } den Tatsachen fuhren lassen 173), unterläßt, das gleiche auch dann

tun, WCNN die Bibel benutzt; uch s1e ist Tst das Ergebnis eines langen
un:! verwickelten Prozesses, und nıcht jedes ihrer Worte ist jedem anderen
gleichrangig. Ebenso vermıi6ßt MMan, dafß die weitläufige deutsche Literatur ZU

Thema fast nıcht benutzt ist. Aber das bedeutet wenı1g gegenüber dem An-
liegen, klarzumachen, W1e breit entfaltet und W1€e tief verwurzelt das Verlangen
nach Freiheit ıst; dafß Religion und Glauben eın Vorwand se1n dürfen, inner-
halb der außerhalb ihrer die Freiheit in iırgendeinem Bereich einzuschränken;
dafß die Kırche noch weıt davon entfernt ist, als Raum der Freiheit für alle —
deren anzıehend se1IN;: daß der Mensch e1IN Wesen auf dem Wege sıch
selbst ist, auch dann, WeENN sıch auf den Weg seinem Gott begibt.

ünster Anton Antweiıler
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Frieden Imperatıv UNSETET Leıt Studientagung ber christliche rie-
densarbeıt, en (Österreıich), D Aprıl 970 Ausschuß für Gesell-
schait, Entwicklung un Frieden (Sodepax), 150, route de Fernay, (Greneve
1970; 06 P-, 0,75

{] s’agıt du document publıe Pal un:'  (D reunıon de quatre-vıngt PCTSONNCS 11VO-

quees Pa SODEPAX, OTSANC du ravaıl COTILNINULN du Conseıl @cumen1que
des Eglises et de la Commission pontikncale « Justice et Paix». Le document est

eXpOose doctrinal SU1V1 de resolutions pratıques. s ınspıre d’un rapproche-
ment entre les princıpales declaratiıons du Conseil @cumen1que des Eglises et de
l’Eglise catholique romaıne su]jet des problemes du developpement et de la
pa1ıx. Comme L’on pouvaıt S Y attendre, la doctrine est la meilleure possible

moment. De telles reunı10ns ei de telles declarations ONT certaınement leur
utilıte. I1 seraıt, pourtan(t, interessant UJUC les theologıiens determinent plus
exactement quel liıeu theologıque elles rattachent, ei quc des soc10logues
et des psychologues assent l’analyse: quel Lype de beso1ins des 38381
ecclesiastıques faut-ıl attrıbuer la preoccupatıon d’organıser de telles reunı10ns
et d’eecrire de telles declaratıons” ela aıderait 1en e EEN M la portee des
texties En LOUS Cas, un chose est certaıne: Lorsqu ıl s’agıt de determiner la part
de responsabilıte des Eglises elles-memes dans la sıtuatıon mondiale, le document

montre tres discret. I1 contente inviıter les Eglises unNne sorte d’acte
de penıtence globale S4115 specıher les pe  ches dont 11 auraıt lıeu de repentir.
Les Eglises reconnaitront coupables, mals SanNns cdıre de quo1 elles SONtT
coupables. De cCe manıere, la penıtence laquelle elles Ssont appelees semble
ıen reduılre un  (D penıtence purement rıtuelle. 8 s’agıt d’une sorte de
puriılication symbolıque dont attend Sal doute le retour la onne conscıence.
Or, d’une telle penıtence, l n est pas probable YUUC l’on pu1sse attendre un  D vralıe
cConversıon. Les Eglises continueront pas decouvriır leurs peches POUI
pas PrFrOVOQUCI de problemes iınternes de d1v1s10n, de contestatıon de desordre
administratif. Cependant S1 les Eglises procedent pas 18881 revıisıon loyale ei
detaıllee de leur conduıte reelle, et 110  - pas de leurs intentions. quı SONtTt naturel-
lement excellentes, CO1ININC celles de LOuUsSs les pecheurs, comment teront-elles
croıire leur volonte de changement” Eit 61 elles montrent paS disposees

changer, quel tıtre demandent-elles Au  5< gouvernements de la terre de crit1i-
Quer et de reviser de tond comble leur polıtıque actuelle”? Le probleme qu1ı

POSC aujourd hul au  54 chretiens est le sul1vant: comment faire POUL JucC l’Eglise
fasse autre chose JuC des congres de Rotary Club, des resolutions de congres
de Jurıstes ınternatıonaux d’associations culturelles, dont les declaratıons sont
ZUSS1 sublımes qu utop1ques et seront aussıtöt oubliees qu«c publiees”

Recifte (Bresil) Joseph G(‚omblın

Hartmann, lov AÄAmos Z Der Lastträger |Bäraren. Raben Sjogien/
Stockholm Miıt Anm VO  - N.- u. Verlag der
Ev.-Luth Missıon/Erlangen 1969; 63 D 4 ‚—

Dieses Drama ist 1 Aulftrag des Okumenischen Rates der Kırchen für die
Generalversammlung 1n Uppsala 1968 geschrieben worden. Eın modernes
Mysterienspiel un! somıiıt Versuch VO  - Vergegenwärtigung: Amos heute, KExegese
durch Darstellung dessen, Was damals WAär, als Zeichen für das, W 4A5 heute ist,
Dramatisierung des sozialkrıtischen Auftrags der Propheten. Das Textbuch ruft
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reilich nach dem Regi1sseur, der anschaulich un: verständlich macht, W as
das dichterische Wort 1mMm Dunkel 1ä0ßt oder doch 1UT UNSCHAaAU andeutet.

euron/Rom Paulus Gordan OSB

König, Ren! u — (Hrsg.) Aspekte der Entwicklungssoziologie. West-
deutscher Verlag/Opladen 1969; S16 S: 09,—

Ce cahijer contıent contributions orıgınales SUT les sujets les plus dıvers
rapport VEC les problemes du developpement: sıtuatıon culturelle, problemes
SOC1IAaUX, ideologıes, interpretation, mMoOouvement unıversıtaire. Pour LOUS CCHR quı
Ssont la recherche d’une interpretation du faıt du sous-developpement ei du pro-
CESSUS de developpement, l’ouvrage est pleıin d’interöet. Pour les sujets relatıfis

l Amerique latıne les seuls Ou 1LLOUS SOyOoNS INCSUIC de controler les
donnees quı 110US sont presentees NOUS apprecier la valeur et
l’ampleur de la documentation et le SErieuX des reflexions proposees. la fin
du volume, des speclalistes NOUS presentent 200 de bıbliographie. Bref,

OUVIaSC ındıspensable dans oute bıbliotheque de sc1encCes socıales.
Recife (Bresil) Joseph (‚omblıin

Loretz, Oswald Strolz, Walter (Hrsg.) Die hermeneutische rage 2n
der 7 heologite. Herder/Freiburg 1968; 514 5., 56,—

Nach Aussagen der Herausgeber tur dıe Auswahl der TIThemen „Zwel
Gesichtspunkte maßgebend: JI radition un! Freiheit“ (19) Auf we1l philosophischeKınleitungsaufsätze, Ursprünglıche Spracherfahrung und metaphysısche Sprach-deutung (WIPLINGER) un: Heideggers phılosophische RKadıkalısierung der ‚Her-
meneutik‘ und dıe Frage nach dem ‚Sinnkriterium: der Sprache PEL) un einen
kleinen Beitrag T’heologie UuN Psychologıe (BONHOEFFER) folgen vier Aufsätze ZUTr
Hermeneutik der HI Schrift, ( WESTERMANN), PEsSCH), frühes Juden-
tum MAYER) und Septuaginta (SCHREINER), SOW1e Je eın Aufsatz ZU Herme-
neutik des neuzeıtlıchen Judentums (GOLDSCHMIDT), der gegenwärtigen Van-
gelischen Theologie (SCHÄFER un:! des Vatikanischen Konzıils LORETZ) Die
Autfsätze sınd Von unterschiedlichem Niveau, bieten ber ufs ine bedeut-
S4aJme Information ber den jeweiligen Fragepunkt. Irotzdem bleibt nde dıe
Frage, ob nıcht der Buchtitel selbst vıel verspricht. So scheint der Theologie-begriff des Buches aum geklärt se1n: sonst hätte die Hermeneutik der
katholischen systematıschen Theologie nıcht vollig fehlen duürten. Auch der Bei-
trag den Gesichtspunkten „ Iradition un! Freiheit“ hätte nde ohl einer
weıteren Verdeutlichung bedurit. Die Behandlung der hermeneutischen Frage 1in
der Theologie bleibt auch nach diesem umfangreichen Werk weiterhin eın
Postulat.

Wittlaer Hans Waldenfels
Mayer, Rainer: Christuswirklichkeit. Grundlagen, Entwicklung un:! Kon-
SCQUECNZEN der Theologie Dietrich Bonhoeffers. GCalwer/Stuttgart 1969;347 S 1858,—

La theologie de Bonhoeffer suscıte des interpretations diverses partantd’une ecture Iragmentaire trop tendencieuse de S50  e UV': ”’auteur 110 US
presente un  (D interpretation globale de theologie et de SO  } evolution,eclairant et remettant - leur vralıe place des slogans qu1, detaches de la €
pensee religieuse de Bonhoeffer, finissent par trahir leur auteur. L’idee centrale



de la pensee de Bonhoefier qu1 constıtue la fois la coherence de theologie
et la clef la plus süre de SO  w} interpretation est la presence du Christ dans la
realıte du monde. Decouvriır Cce‘ presence et V1Vvre les implıcatıons dans tOUsS
les domaınes de la vie, fut le SOUCI cConstant dont Bonhoeffer temoijgne jJusque
ans la morTt.

Kınshasa Ren  e De Haes, \}

Metzger, Bruce Der ‘Terxt des Neuen ‘T estaments. Einführung In die
neutestamentliche Textkritik The ‘Text oft he New ‘T estament. Clarendom
Press/Oxford|. Kohlhammer/Stuttgart 1966; 111 ZF9O S., 21,—

Die Lextkritik ist ine Wissenschalft, dıe dem Exegeten einerseıts unentbehrlich
ist, ıhm ber durch persönliche Arbeit andrerseıts oft unzugänglıch scheint. Er
MU!: sich somıiıt auf dem Gebiet dieser Hilfswissenschaft immer wieder auf Fach-
werke stutzen. METZGER veröffentlicht hıer iıne Einführung in die LICUH-

testamentliche Textkritik, die dem Studenten als klassisches Handbuch dienen
kann und auf die der Neutestamentler n zurückgreifen wird. Im ersten eıl
bespricht dıe Materialien ZUT lLextkritik des Das Wissen dıe Her-
stellung, dıe Ekıgenart und die Übertragung antıker Werke ist Vorbedingung jed-
welcher textkriıitischen Arbeit. Die Beschreibung der wichtigsten Zeugen der NCU-
tstamentlichen Texte, WI1E WIT S1C in den griechischen Handschritten un:! den alten
Übersetzungen des inden, bietet einen weıten Überblick über den durch dıe
'Textkritik behandelnden Stoff. Beım Autstellen dieser Zeugenlıste erweıst Vt.
sıch als Fachmann un! Pädagoge ZUT gleichen eıt Er verbindet die Darbietung
des wissenschaftlich Wichtigen mit der den Leser leicht ansprechenden Darstellung.
Der zweıte eıl untersucht die Geschichte der neutestamentlichen Textkritik 1m
Spiegel der Druckausgaben des griechıschen Im drıtten eıl erortert Vf die
Anwendung der Textkritik auf die neutestamentlichen Jlexte Eine historısche
Übersicht uber dıe moderne Entwicklung UNSCICT Fachwissenschaft bietet die beste
Einleitung ihrer heutigen Arbeıit. Eıne Analyse der Fehlerquellen 1ın der NCU-

testamentlichen Textüberlieferung anhand zahlreıicher Beıispiele den Studen-
ten in die praktische Arbeit der Textkritik ein Diese Praxıs wiıird schließlich
erläutert durch die Besprechung der Kriterien ZUT Bewertung VON Varıanten un!
des Verfahrens be1 der Beurteiulung dieser Varıanten. Die textkritische Analyse
ausgewaählter Stellen Aaus der neutestamentlichen Literatur lassen das theoretisch
reiche Handbuch uch einem praktisch sehr 1enlichen Werk werden. Unter den
ZU Abschlufß gebotenen Verzeichnissen befindet sıch ıne Reihe VO  - Bildtafeln,
dıe das Auseinandergesetzte veranschaulichen. Eıne solche knappe un: zugleich
umfassende Darstellung der neutestamentlichen Textkritik gibt 1ın der deutsch-
sprachigen exegetischen Literatur ohl kaum. Der Leser muf1ß sich Iso dem Über-
setizer des Werkes LOHSE dankbar erweısen. Seine harte Arbeit ist eın voller
Erfolg: Die Übersetzung ist ausgezeıchnet un hat sich gelohnt.

Lüttich arl (zatzweıler

Anschriften der Mitarbeiter dieses Heftes: rof Dr. PAUL HACKER, Mün-
Besselweg rof. Dr. ÄNTON ÄNTWEILER, Y Frauen-

straße Priıyatdozent Dr. WINFRIED BAUMGART, y} Konviktstraße 11 Z

Dr. WERNER PROMPER, Münster, Josefstraße
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1HEOLOGISCHE ASPEKTE
DES CHRISTLICHEN DIALOGS MIL DEM BUDDHI  US*

von Heıinrıich Dumaoulin SJ

Die Ehrung, die mIır dıe Theologische Fakultät der Bayrischen Julı1o-Maxı-
mılıanus-Unıiversıitat Würzburg heute erweıst, erfüllt mich miıt Freude und
Beschämung. Daß dıe Fakultät iıhre Aufmerksamkeit bis nach Asien hın CI -

streckt, zeugt VO  - der Weıte ihres Blickfeldes und VO  $ einer auch das Ferne
und Kleine umfassenden Fürsorge. Die heutige Ehrung beglückt mich, weıl S1e
mich ın dıe Gemeinschaft Ihrer Universität aufnimmt: s1e erfreut miıch ber
VOTL allem deshalb, weiıl s16€, WeNnNn ich S1e recht verstehe, zumal auch 1SCIC

Sophıa-Universität 1n Tokyo betrifft, seıt DU  - fast Jahren deutsche
Gelehrte sıch den Brückenschlag zwıschen Ost und West bemühen. Dabei
leıitet S1C dıe Überzeugung, daß die geistigen, wissenschaftlichen Werte, diıe 1m
akademischen Dienst der Jugend VO  w} €s! es  t! VOoO  - Volk

Volk, VO  - Kulturkreis Kulturkreis übermittelt werden, das Glüc, die
Harmonie un: den Fortschritt der Menschheit entscheidend mitbestimmen. In
diesem Sinne danke ıch Ihnen aufrıchtig un! sehr herzlich.

Es wurde M1r nahegelegt, iın dieser Stunde den Dialog zwıischen Buddhısmus
UNı Ghristentum ZU Ihema meınes Vortrags nehmen. Dieses 'I1Thema ist
weıt un umfangreich; ich möchte hier insbesondere die theologischen Aspekte
des christlichen Dialogs mıt dem Buddhismus hervorheben.

Nachdem das Zweıte Vatikanische Konzıil für die katholische Kirche
die Tore ZUT Welt Uun! den nıchtchristlichen Weltreligionen hın weıt
geöffnet hat, ist heute der Dialog zwıschen Buddhismus un: Christentum
in Asıen 1im vollen ange Diese T atsache kann mehr verwundern,
als beide Religionen radikal voneınander verschieden sınd Uun! alle
früheren Gesprächsversuche scheiterten. Wiıe ist erklären, dafß sıch
mıt einem Mal dıe zweiıtellos beträchtlichen Schwierigkeiten überwinden
ließen un!: 1n verhältnısmaßig kurzer eıt e1in fruchtbares (Gespräch
zustande kommen konnte?

Man wird bei der Beantwortung dieser rage zuerst un: mıt Recht
auf die veranderte allgemeıne eltlage hinweisen. Die geographische
Zusammenballung der Menschheıt auf der übersehbar gewordenen Erde
hat H098061 mıt der Vereinheitlichung aller Strukturen 1ıne un  -
wohnliche Gesprächsbereitschaft, ja Gesprächsnotwendigkeit hervorge-
ruften. Man kann den zwischenrelig1ösen Diıalog teilweiıise auch als eine
Frucht dieser Situation ansehen. Doch ist besonders die CUu«c theo-
logische Sıtuation heute ZU beachten urch den unerhörten Fortschritt

theologischer Einsıcht hat, moöchte scheinen, uUunNnsecer Verständnis für

Vortrag anläßlich der Ehrenpromotion 1ın Würzburg 1970
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die relıg10se Lage der Menschheıt einen Reifepunkt erlangt, der den
christlichen Dıalog mıt den Weltreligionen erstmalıg eigentlıch ermöglıcht.
Dankbar für dıe Erkenntnisse der modernen Theologie mochte ıch 1n
dieser Stunde mıt nen einıge theologısche Aspekte des Dialogs -
wagen. Wır können el VO  e den theologisch SanNZ anders gearteten
Sıtuatıionen 7zweler früherer Begegnungen zwiıischen Buddhismus un:
Christentum ausgehen.

In apan datıeren die ersten Begegnungen VO  - Christen miıt Buddhisten
bıs den Anfängen der christlichen 1ssıon zuruück. Bekannt ist dıe
Episode, WI1e Franz AXaver, der Apostel Japans, bald nach seiner Landung
1in Kagoshima einen buddhistischen Tempel besuchte un dort mıt dem
greisen Abt Nınshıiıtsu herzlichste Freundschaft schloß Seine Gespraäche
mıt dem buddhistischen Freund sınd 1n den Missionsannalen aufbewahrt
und bıeten eın herrliches Beispiel e  er, gutıiger Menschlichkeit un! eines
echten zwischenrelıg10sen Gedankenaustausches. Doch endeten relig10se
Kontroversgespräche, dıe Franz Xaver aufgrund seıner Erfahrung für
möglıch hielt, 1m Mißerfolg. Auch die Aufzeichnungen dieser Streit-
gespräche zwiıischen dem spanıschen Jesuıten Cosme de lorres un:
japanıschen Buddha-Mönchen 1n Y amaguch!] sind unl überlietert Es
wurde leidenschaftlich dısputiert, aber INan redete 1MmM (Gsrunde aneinander
vorbe!l. Der gelehrte Pater (er wird als „ausgezeichnet durch T’alent und
Wissenschait“ gerühmt) suchte seinen japanıschen Partnern, die 1m
übrıgen SCH ihrer  X Vernünitigkeit hochschatzte. mıt scholastischen Argu-
menten die KExıstenz Gottes un der unsterblichen eele beweısen,
während dıe Buddhisten immer wiıeder dıe schwierigen Ax1ıome der
mahayanistischen Philosophie wiederholten. Die Gespraäache scheıiterten
vornehmlıich deshalb, weiıl dıe christlichen Missıonare dıe buddhistische
Lehre nıhilistisch verstanden un den mystischen Charakter der negatıven
Formulierungen nıcht erkannten.

Die Auseinandersetzungen zwıschen Buddhismus un Christentum
während des Jahrhunderts un der ersten Hälfte des 20 Jahrhun-
derts zeigten ein vollıg anderes Gesicht. Es War in Europa dıe eıt der
Aufklärung un! des Ratiıonalısmus, zugleıch der Erschließung
ergıebıger Erkenntnisquellen bezüglıch der nıchtchristlichen Weltreli-
gıonen. Die umfangreiıche Laiteratur ZU ema „Buddhismus un!: Chri-
stentum”, dıe damals entstand, varııert die Motive der Ahnlichkeit und
Verschiedenheit un bietet je nach dem Standpunkt des Beurteilers
unterschiedliche Werturteıile Diese Art vergleichender Religionswiıssen-

Erzählt nach den Briefen Franz Xavers ın DUMOULIN, Zen, Geschichte
und (sestalt (Bern-München 200 Dort weıtere Einzelheıiten und
Literaturangaben ZUT Begegnung zwıischen Zen-Buddhismus un Christentum ın
der irühen christlichen Japan-Missıon.
YÄ Vgl das Quellenmaterıal, bearbeitet VO:  - SCHURHAMMER 1nN: Die Disputatio-
NEN des C(iosme de Torres mıt den Buddhaısten ın Y amaguch: ım re 1551
(Tokyo 1929

162



schaft 1e6ß die Gegensätze aufklaffen. Eın echtes verstehendes Gespräch
zwıischen den Relıgionen konnte schon deshalb ıcht autkommen, weiıl
persönlıche Spiritualität un:! glaubıge Theologie ausgeklammert

Die geistlichen Erfahrungefi un dıe theologıa neEZaALTUG
So schıenen noch VOT weniıgen Jahren die Möglichkeiten für den buddhiı-

stisch-christlichen Dialog, VO  - den geschichtlichen Vorstufen her be-
trachtet, denkbar ungunstıg. In der gebildeten Offentlichkeit hatte sıch
aufgrund unzureichender ntiormation weıthın das Vorurteil VO  . der
totalen Gegensaätzlichkeit zwischen dem atheıstischen oder pantheıstischen,
uberdies tur nıhılistisch erachteten Buddchismus un:! dem offenbarungs-
glaubiıgen Christentum festgesetzt. Nun soll bestimmt iıcht behauptetwerden, eständen keine tiefreichenden Unterschiede zwıschen den
beıiden Religionen. Noch auch soll die Vorstellung erweckt werden, der
christliche Dialog mıt den uddhisten SE 1 einfach, verspreche rasche
Fortschritte un werde schon bald einem (oft recht VaSc konzipierten)Zael tüuhren 3. Schnelle, auffallende, umsturzende Realisierungen können
ıcht erwartet werden. Die wertvollsten Erfolge sınd statıistisch ıcht
iaßbar, lıegen mehr ach ınnen hın un: brauchen eıt ZuUu Wachsen un
Ausreifen. Unter diesen Umständen ist die theologische Dimension VOI-

dringlich wiıchtig. Wenn der Dialog verhaltnısmaßig rasch anlauten und
schon einıge Früchte brıingen konnte, ıst dıes VOT allem den
theologischen Ansätzen verdanken, die sıch als besonders hılfreich
erwıesen. Ich 11113 dıe Ansätze VO  ® der spırıtuellen und VO  S der CX 1=-
stentiell-anthropologischen Seite her.

Die Erfahrung der spiırıtuellen Begegnung wurde 1ın Japan ZU ersten-
mal in einer Werkwoche VO  - Zen-Buddhisten un: Christen (evange-lıschen un katholischen) 1m Frühjahr 1967 voll realısıert Diese Zu-
sammenkunft, dıe im evangelıschen Akademiehaus VO  - QOiso be1 JTokyostattfand., führte der beglückenden Erkenntnis, dafß eın echter Diıalog
Von beträchtlicher Tiefendimension siıch ın Reichweite anbietet. Dazu mufßß
emerkt werden, daß diese spırıtuelle Begegnung gewıssermaßen seıt
Jahrzehnten vorbereitet wurde. Hatten dıe Jesuitenmissionare des

Jahrhunderts „d  1€ Leute, dıe die großen Betrachtungen anstellen“
nannten S1e die Zen-Buddhisten für „dem Gesetz Gottes meisten

habe in meınem Büchlein Ghristlicher Dialog mı1t Asıen der amm-
Jung „ ’heologische Fragen heute“”, hrsg. VO  w Michael chm au Uun! Elisabeth

5 München 1970 die möglıche Zielsetzung des Dıalogs abzugrenzenversucht, VOT Synkretismus un:! falschem Okumenismus gewarnt un: als posıtıveZiele das Kınander-Verstehen, Voneinander-Lernen und Miteinander-Zusammen-
arbeiten genannt. dort auch weıtere Literatur über den zwischenreligiösenDialog. Vgl die Besprechung 991f dieses Heftes

Vgl über dıe Konferenz in QOiso meınen ausführlichen Bericht 1nN: Goncılıum(November 1967 7G3T
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entgegen“ gehalten, üuhlten sich deren Mitbrüder TEI oder vier Jahr-
hunderte spater VO  - den en-Buddcahisten meısten ANSCZOSCH und
glaubten, 1mM buddchistischen Meditationsweg geistlıche Werte, ja viel-
leicht dem Christlichen verwandte Zuge entdecken können .
In der Berührung mıt dem Zen-Buddhismus die spezifisch stliche
Meditationsweılse, die Intui:tion un! die theologıa negatıva 1n
Blickfeld eingetreten. Diese in jedem Buddhismus (nıcht 11UT 1n der Zen-
Schule) wichtigen omente ollten mehr un: mehr ıhre unvergleichliche
Tragweıte für den buddhistisch-christlichen Dialog erwelsen.

Die Streitgespräche der frühen eıt gerieten vorzüglıch Gottes-
problem 1n dıe Enge Den Missiıonaren War unerfindlich, Ww1€e die
Buddchıisten 1m Fehlen der Gottesvorstellung einen Vorzug ihrer Religion
erblicken konnten, un! begriffen nıcht. daß diesen die anthropomorphiısch
aufgefaßte christliche Gottesvorstellung unannehmbar erschien. In QOiso
WAarTr uns dıe Gottesirage VO  5 Anfang gegenwärtig. He geistliıchen
Erfahrungsberichte, ob VO  - Buddhisten oder VO  - evangelıschen oder
katholischen Christen, kreıisten dıesen Brennpunkt. Immer gıng

die letzte, wahre Waiırklichkeit, der hın alle Erfahrungen auf dem
Wege s1nd. Den oöstlıchen Menschen ist selbstverständlich, daß die
tiefen geistlichen Erfahrungen unaussprechlich un:! geheimnisvoll sınd,
aber zugleıch liegt das Gehemnis der Wirklichkeit dem wahrhaft CI -

leuchteten Menschen offen zutage. Unter den uddhisten fühlen sıch die
Zen- Jünger meısten VO  } der christlichen Mystik etwa eınes eister
Eckehart oder e1INes Johannes VO Kreuz AB1nSCZOSCHH, aber für gewoOhn-
ıch wıssen S1E nıcht, dafß 1m Christentum eine Theologie hınter diıesen
Mystikern steht, die durchaus keine Außenseiter sınd, sondern e1nN-
schließlich ihrer  S Erfahrungen VO  } der christlıchen Theologie gerecht-
Tertigt werden. Im Christentum gıbt seıt der Vaäterzeıt un: noch
firüher außer der kataphatischen eiıne apophatische Theologie. Beide Aus-
sagewelsen, die negatıve W1€E dıe posıitive, beruhen auf der chrift un
sind den großen christlichen 1 heologen, einem Gregor VO  - Nyssa, einem
Augustinus un: einem IThomas VO  - Aquın, vertirau Das göttliche Sein,
das sıch u15 durch dıe Offenbarung mıiıtgeteilt hat, ist seinem W esen nach
unsagbar, lıegt über alle Bestimmungen un: Begriffe hinaus un:! kann
ebensowohl seiend als auch nıcht-seiend genannt werden, da dıe
Fülle der Vollkommenheit un: das überseiende Nıchts ist

Pater machte schon 1m Waiınter 1949 die ersten
Zen-Kxerzitien (Jap-.: sesshın) 1m Zen- T’empel VO  w} suwano (ın Südjapan), Iso
N Jahre VOT Vaticanum I1 Im folgenden Jahr 19453 erschien meılıne erste
wıssenschaftliche Arbeit über das Zen, die Übersetzung eiınes chinesischen Zen-
Textes. Siehe auch 2992 dieses Heftes Red.)
6  Ö Viele theologische Arbeıten der etzten Jahre über die Gottesfirage betonen die
Bedeutung der christlichen negatıven JTheologie. Von den zahlreıichen Autsätzen
und Reden, 1n denen KARL RAHNER VO. „unsagbaren Geheimnis Gottes“ spricht,
se1 Nur gepannt der Beitrag „Geheimnis IL, Theologisch”, 1m Handbuch theolo-
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Die Aufdeckung der theologischen Hintergründe der geistlıchen KEr-
fahrungen ist für das dialogische Gespräch VO  $ großer Bedeutung. Es
werden die Verbindungslinien zwischen den Erfahrungen un! den
Grundkonzeptionen in einer Religion sıchtbar. Das Gespräch beschränkt
sıch nıcht mehr auf bestimmte Erlebnisse, sondern gewınnt Aus-
dehnung un:! Gewicht Kıngange 1n das (GGanze der anderen Religion
hınein öffnen sıch. So bemühen WITr uns augenblicklich in Japan bewußt

die Erweiterung uUNseTrTEsSs zwıschenrelig1ösen Gesprächs mıiıt dem
Buddhismus durch Stärkung un! Vertiefung unNserer Bezıehungen
anderen buddhıistischen Schulen, WI1€e den Schulen des Amıda-Glaubens
un des Nichirenismus. Dabei kommen u1nl5 die gleichen spirıtuellen An-
knüpfungspunkte w1e bei den Gesprächen mıt den meditativen Zen-
Buddhisten ZUrFr Hıltfe Überdies suchen WIT den Buddhisten Gelegenheit

geben, außer eister Eckehart un Johannes VO Kreuz, den be-
kanntesten christliıchen geistlichen Autoren, auch die Schriften der gT1E-
chischen un lateinıschen Kırchenväter, 1 homas VO  - quın und die
ignatıanısche Spirıitualität SOWIEe die Heıilıge Schrift un dıe Liturgie
kennenzulernen.

Die Existenzerfahrungen: Die Wahrheit U“O Leiden
Eınen zweıten für den buddhistisch-christlichen Diıalog bedeutsamen

Ansatz biıeten die In iıhrer Iragweıite ebenfalls VO  - der modernen christ-
lichen Theologie NECUu entdeckten exıstentiell-anthropologischen Ertah-
rTuNSCH, die den geistlichen Erfahrungen vorauslıegen Wenn diese Kr-
fahrungen 1Ns Spiel gebracht werden, bleibt der zwischenreligiöse Dialogkein unifruchtbares Disputieren ber Lehrsätze, sondern 199008  - beginnt
begreifen, Was mıt den Lehren und Vorstellungen 1ın den verschıiedenen
Religionen eigentlıch gemeınt ist

Die modernen christlichen ITheologen betonen, dafß Schriftworte und
OÖffenbarungslehren eınen „SIitz 1mM Leben“ haben und erst dann voll

gıscher Grundbegriffe (hrsg. Fries. München 1962), AA Z4B9- habe
einıge Zeugnisse VO  - negatıver Theologie In Ost un West In meınem Buch
Ostliche Meditation und chrıistlıche M ystik (Freiburg 1966 985— 12 angeführt. Im
gleıchen Sinne auch das Kapıtel „Das schweigende Geheimnis Gottes“ VO  -
HEINRICHS 1n Katholische T’heologıe und asıatısches Denken (Maiınz
104— 140

Die Erfahrung wurde VON der katholischen JTheologie A4Uus Furcht VOTLT eıner
Schwächung des Glaubensmotivs durch das Subjektive und Irrationale langeeıt beargwöhnt. Heute werden Exıistenzerfahrung und geschichtliche Erfahrung
VO  } der Theologie NCUu beachtet. Vgl KASPER, Möglichkeiten der Gottes-
erfahrung heute GulL 1969 329—349; SUDBRACK, Atheismus als Modell
christlicher Gottesbegegnung: GuL 43 24—38, bes In zeiıtgemäßerWeise sucht RIESENHUBER die Grundlagen der Religionsphilosophie ın der
menschlichen Existenzerfahrung aufzuweisen: Exıistenzerfahrung UN) Relıgion(Mainz 1968
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begriffen sınd, WCLNn s1e VO Gläubigen ın ıhrer exıstentiellen Bedeutung
ertahren werden. Der Buddhismus kennt keine OÖffenbarung; dıe einzIıge
Autorıtat ist tür ıh die Erleuchtungserfahrung des Buddha, dıe sıich 1ın
der Wortformulierung der ersten uddha-Predigt VO  — enares als höle
Existenzerfahrung erweıst Es ist deshalb ıcht zuvıiel behauptet, WECNN

1909008  - sagt, dafß der Buddhismus auf Existenzerfahrung beruht Weıl die
buddhistische Existenzerfahrung der christliıchen 1n vielem nahekommt,
bıeten sıch leicht Anknüpfungspunkte Für das Gesprach, WENN anstatt der
Lehrsätze die Existenzerfahrungen un: das, Was die Lehren meınen, ın
den Blick S  3008601 werden.

Die buddchistische Grunderfahrung bezüglıch der menschlichen Exıistenz
ist 1n der Wahrheit VOIN Leiden, der ersten der sogenannten „Vier Edlen
W ahrheıiten“, die der Buddha nach der Erleuchtung verkündete, ent-
halten Es ist die Erfahrung VO  } der radıkalen Leidhaftigkeit der
menschlichen Exıistenz. Im Buddhismus wurde diese Wahrheıiıt mıt der
Tatsache der Vergänglichkeit er ınge zusammengesehen un:! ging
ohne Differenzıierung der 1ın ihr enthaltenen omente WI1eE Leiden,
Schmerz., Vergänglichkeit, Begrenztheit, Kontingenz die christliche
Philosophiıe hat 1er mıt eC| unterschieden in alle buddhistischen
chulen eC1in Im Japanischen Buddhismus ist S1€e 1n dem jedem Japaner
vertrauten Wort MUJO (wörtlıch: ıcht beständ1ig) ausgedrückt, das sowohl
einen Lehrinhalt als auch 1ne Lebensstimmung aussagt

Offensichtlich handelt sıch bei der buddchıistischen Grunderfahrung
iıne Existenzerfahrung, die auch Christen machen und die schliefßlich

alle Menschen mıteiınander teılen, namlıch die Erfahrung, daß 1SCTE
menschliche Exıstenz auf dieser Erde sıch nıcht efindet, W1E S1e sıch
efinden sollte un! W1€e WITr Menschen S1e uns wünschen. Ohne uns VOI-
erst das „ W arum“ dieser Tatsache kümmern die Buddhisten
haben sıch darum nıe viel bekümmert, sondern zumeıst 1Ur die Tatsache
schlicht festgestellt gewahren WITr doch unmıttelbar, daß diese -
ahrene T atsache das Verlangen ach Veränderung, nach Befreiung,
relig1ös gesagt: nach rlösung, in uns hervorrult. Der Buddhismus reiht
sıch SCH seliner Grunderfahrung unter die Erlösungsreligionen der
Menschheit e1n, dıe alle irgendwie dıe Erlösungsbedürftigkeit als 1ne
menschliche Grundbefindlichkeit erfahren. Wır können noch einen Schritt
weıtergehen und auch egierde un!: Unwissenheit, diese wel Glieder
ın der Kette der buddhistischen Ursachenverknüpfung, die böses Karma

Den existentiellen C'harakter der buddhistischen Erfahrung betont NAKA-
MURA 1ın se1iner Zusammenfassung der „Grundlehren des uddhismus” 1N:
Buddhismus der Gegenwart hrsg. Dumoulın (Freiburg 15f, 20ff,
26ff, 31, 33f Vgl dıe Besprechung 2920{ dieses Heftes Red.)

Die Lehre VO  - der Unbeständigkeit gründet 1ın der ersten der 1er Edlen
Wahrheiten“, die Shäkyamuni 1ın der Predigt VO  w} Benares verkündete; die Le-
bensstimmung der Vergänglıichkeit durchweht die gesamte buddhistisch inspiırıerte
Japanısche Literatur des Mittelalters.
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schaffen un! für dıe leidvolle Existenzlage des Menschen hauptsächlıch
verantwortlich gemacht werden, Aaus allgemeın menschlicher Erfahrung
als verduüsternde Faktoren des Menschdaseins anerkennen, ohne darum
den Buddhismus schlechthin als Pessimiısmus brandmarken. Wenn
1n der Geschichte des Buddhismus, zumal 1m indıschen ıma, ıcht
pessimıstıschen Auswüchsen gefehlt hat, muß trotzdem die buddchıi-
stische Grunderfahrung ıcht unbedingt exirem pessimıstısch verstanden
werden. Bei ihrer Interpretation ist testzuhalten, da{fß der Buddha die
gegenwartıge menschliche KExistenzlage anvısıert, die WIT Christen ja
auch 1im Eunverstandnıiıs mit der Schrift (Römerbrief!) ernst beurteilen.
So können WIT aufgrund uUNScCICTI Kxıistenzerfahrungen miıt den Buddhisten
vielleicht eın recht nutzliches Gespräch uüuber den Charakter un: das
Ausmafß eines berechtigten menschlichen Pessimismus tühren.

Bekehrung UN: „Nicht-Ich“
Unser Gespräch kann Tiefe gewınnen, WECeNnNn WIT die Konse-

JUCNZCN bedenken, dıe sıch für den Buddhisten A4Uus der leidvollen Kx1-
stenzlage des Menschen ergeben. Wir stoßen 1er auf iıne andere relı-
g10se Grunderfahrung, die WIT 1m Christentum die „Bekehrung“ CNNCH
Weil der Mensch sıch ıcht 1n seiner eigentlichen Kxıistenzlage befindet,
bedart einer Umkehr, sowohl bezüglich seiner Haltung der ıh
umgebenden Umwelt als mehr noch bezüglıch se1NeEs ch-Bewußtseins. Die
ur-buddhistische Theorie VO Nicht-Ich“ (Pälı anattd) ist SCH ihrer,
esonders ın den Schulen des Hinayäna ausgebauten, unannehmbaren
philosophischen Konsequenzen be1 der westlichen Philosophie auf starken
Wiıderspruch gestoßen. ıcht mıt Unrecht; aber auf der Stute der
Kxıistenzerfahrung ist 1n der Nıicht-Ich-Lehre e1in Wahrheitskern ent-
halten, der ın jedem Buddchismus weıteruberlietert wurde. meıne dıe
Wahrheit, daß der Mensch 1ne Umkehr vollziehen mulßß, seinem
wahren Selbst un! ZUT eigentlıchen Waiırklichkeit gelangen. Im Zen-
Buddhismus heißt diese Umkehr der „Große Tod“ Jap taısht?), durch
den alleın der Mensch 1Ns wahre Leben eingehen kann 1°. Dieses Ihema
10 Zu den Worten eines chinesischen Zen-Meisters: „Wie ist das eigentlich dann,
WenNnn einer, der den großen Tod gestorben ist, NU: 1m Gegenteıil lebendig wird?“
schreibt "UNDERT erklärend: „Denn das wırd auch der obertlächliche Leser
begreifen, da: sıchschaffen und für die leidvollé Existenzlag?des Menschen hauptsächlich  verantwortlich gemacht werden, aus allgemein menschlicher Erfahrung  als verdüsternde Faktoren des Menschdaseins anerkennen, ohne darum  den Buddhismus schlechthin als Pessimismus zu brandmarken. Wenn es  in der Geschichte des Buddhismus, zumal im indischen Klima, nicht an  pessimistischen Auswüchsen gefehlt hat, so muß trotzdem die buddhi-  stische Grunderfahrung nicht unbedingt extrem pessimistisch verstanden  werden. Bei ihrer Interpretation ist festzuhalten, daß der Buddha die  gegenwärtige menschliche Existenzlage anvisiert, die wir Christen ja  auch im Einverständnis mit der Schrift (Römerbrief!) ernst beurteilen.  So können wir aufgrund unserer Existenzerfahrungen mit den Buddhisten  vielleicht sogar ein recht nützliches Gespräch über den Charakter und das  Ausmaß eines berechtigten menschlichen Pessimismus führen.  Bekehrung und „Nicht-Ich“  Unser Gespräch kann an Tiefe gewinnen, wenn wir die Konse-  quenzen bedenken, die sich für den Buddhisten aus der leidvollen Exi-  stenzlage des Menschen ergeben. Wir stoßen hier auf eine andere reli-  giöse Grunderfahrung, die wir im Christentum die „Bekehrung“ nennen.  Weil der Mensch sich nicht in seiner eigentlichen Existenzlage befindet,  bedarf es einer Umkehr, sowohl bezüglich seiner Haltung zu der ihn  umgebenden Umwelt als mehr noch bezüglich seines Ich-Bewußtseins. Die  ur-buddhistische Theorie vom „Nicht-Ich“ (Päli: anattä) ist wegen ihrer,  besonders in den Schulen des Hinayäna ausgebauten, unannehmbaren  philosophischen Konsequenzen bei der westlichen Philosophie auf starken  Widerspruch gestoßen. Nicht mit Unrecht; aber auf der Stufe der  Existenzerfahrung ist in der Nicht-Ich-Lehre ein Wahrheitskern ent-  halten, der in jedem Buddhismus weiterüberliefert wurde. Ich meine die  Wahrheit, daß der Mensch eine Umkehr vollziehen muß, um zu seinem  wahren Selbst und zur eigentlichen Wirklichkeit zu gelangen. Im Zen-  Buddhismus heißt diese Umkehr der „Große Tod“ (jap.: taishi), durch  den allein der Mensch ins wahre Leben eingehen kann!®. Dieses Thema  * Zu den Worten eines chinesischen Zen-Meisters: „Wie ist das eigentlich dann,  wenn einer, der den großen Tod gestorben ist, nun im Gegenteil lebendig wird?“  schreibt W. GUNnDERT erklärend: „Denn das wird auch der oberflächliche Leser  begreifen, daß es sich ... nur um eines handelt, um den ‚großen Tod‘, den jeder,  der zu wahrem Leben und zur Freiheit kommen will, einmal gestorben sein muß.  Ein kühler Kritiker kann in diesem Ausdruck freilich eine Übertreibung finden  und nüchtern feststellen: Dabei stirbt ja niemand. Es gibt nun aber einmal  Menschen, und nicht nur auf dem Boden des Buddhismus, denen alles, was sie  sind und haben, eines Tages so zerbricht, daß es ihnen wie ein Sterben ist...  Und soviel man auch zwischen Christentum und Buddhismus unübersteigbare  Mauern aufrichten zu müssen glaubt, so wäre doch zu überlegen, wer in Hinsicht  auf sein menschliches Erleben und Verhalten zu diesem eigentlichen Christen-  tum den weiteren Weg hat, solche die im Sinne (des Zen-Meisters) Dschau-  16711UT eines handelt, den ‚großen od’, den jeder,
der wahrem Leben un! ZUr Freiheit kommen will, einmal gestorben seın muß
Ein kühler Krıiıtiker annn 1ın diesem Ausdruck reilıch ine Übertreibung finden
un! nuüchtern feststellen: Dabei stirbt ja nıemand. Es gıbt NU:  $ ber einmal
Menschen, un! nıcht Ur autf dem Boden des Buddhismus, denen alles, Was S1e
sınd und haben, eines Tages zerbricht, da{fß ıhnen W1€e eın Sterben ist
Un sovıel I1a  - auch zwischen Christentum und Buddhismus unübersteigbare
Mauern aufrichten mussen glaubt, ware doch überlegen, wer 1n Hinsicht
auf se1n menschliches Erleben un! Verhalten diesem eigentlichen Christen-
tum den weıteren Weg hat, solche die 1m Sinne des Zen-Meısters) Dschau-
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von Leben un J10d gehort Zu den Lieblingsthemen der en-Buddhisten,
die 1m Grespräch mıiıt Christen deshalb mıt Vorliebe ZUTT Sprache brin-
SCH, weıl S1e sıch 1er in nachster ahe ZU. Christlichen glauben Ist
iıhnen doch das paradoxe Herrenwort VO „Verlieren des Lebens,

gewınnen” 10, 39 ebenso W1€e die paulınısche Jheologie VO

„Sterben, en vertraut, un: besonders SCIN lassen S1e sıch VO  e
der Mystik des Pauluswortes bezaubern: „Niıcht mehr ich lebe, Christus
ebt 1n M1r (Gal 2:20) Was dıe Buddhisten Aaus diesen Schriftzeugnissen
heraushören, ist die Notwendigkeit e1INeEs Sterbens dieses phäanomenalen,
vorläufigen 1 ZU eigentlichen Leben gelangen. Zweiftellos geht
6S 1er eine Grunderfahrung der relig10sen Existenz des enschen,
die tiefe Gemeinsamkeiten zwischen Buddhisten un: Christen heran-
führt Der christlichen J1heologie oblıegt dıe Aufgabe, die Beziehung
zwıischen der menschlichen Exıstenzerfahrung des Nicht-Ich un! der
Gnadentheologie der UOffenbarung klären. Die theologische orschung,
die sich 1n jungster Zeıt 1e1 mıt den Problemen der Bezıiehung VO  -
Natur un:! Übernatur SOWI1E der Erfahrbarkeit der Gnade befaflßt hat,
kann den Diıalog mıiıt den nıchtchristlichen Religionen diesem Punkte
unmıttelbar beiruchten.

Das Andere Un dıe Transzendenz

Wır kommen eiıner etzten grundlegenden relıg10sen Existenzerfah-
TUuN$s, der Erfahrung der Iranszendenz. Der Buddhismus bijetet Je ach
seiınen Schulen für die Erlösung ARSNS der leidvollen Kxıistenzlage VCI-
schiedene Wege der Befreiung d} die be1 aller Besonderheit jeweıls einen
Vorstoß 1Ns Kıgentliche hınein un somıiıt 1Ne€e Iranszendenzerfahrung
meınen. Außerhalb un: jenseıts dieser begrenzten menschlichen Eixistenz
wırd eın „Anderes“”, eıne „Gegenwart“, eın „Posıtivum“, C1in „End-
gültiges” wahrgenommen, be1 dem dıe Beireiung A UusSs aller Vorläufigkeit
ist Im Ur-Buddhismus un! 1n der 1 heraväda-Form des Buddhismus
heißt dıes das Nırväna, das aber auf keinen Fall nıhilistisch verstanden
werden darf Professor HaJjıme Nakamura, ohl der bedeutendste ebende
jJapanısche buddhistische Grelehrte, stellt 1ın seıner Jüngst 1ın deutscher
Sprache erschienenen Darstellung der „Grundlehren des Buddhismus“
nachdrücklich fest „Im Gegensatz ZUTr 1m Westen herrschende Auf-
fassung VonNn Nirväna verwarf der Buddhismus ausdrucklıch das Ver-
langen nach Auslöschen 1m Sinne VO  - Annıhilation oder Nıicht-Existenz
(vibhava-tanhä). Buddhisten suchen ıcht nach blofßem Authören un!:
Erlöschen, sondern nach EKwigem un! Unsterblichem“ 11

Die Iranszendenzbeziehung ıst ın den Erlösungswegen des Mahäyaäna-
Buddhismus, möglıch, noch deutlicher ausgedrückt. Wir bedachten be1
dschou den ‚großen Tod'‘ gestorben sınd, der Christen, denen jene Worte leerer
Klang sınd.“ In Bı-yän-Iu, Niıederschrift UO:  S der smaragdenen Felswand I8l Mün-
chen 159, 169 f 11 a.a.Q0
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der Erwaäagung der spirıtuellen Erfahrungen schon, daß das Nichts, das
der Zen-Buddhist in der Erleuchtung erfaßt, 1mM Sınne des überseienden
Iranszendenten der theologıa negatıva Zu verstehen ist. Die Ahnlichkeit
mıiıt der christlichen Iranszendenzerfahrung findet sıch ohl AauSSC-sprochensten 1n der fernöstlichen Amıda-Frömmigkeit. Man hat SCHdes Hervortretens der Gestalt des Buddha Amida Monotheismus VCOI-
mute Doch ist bedenken, dafß die Grundlehren der monistischen
Mahäyäna-Philosophie auch 1m Amidismus ANSCHOMM werden. Die
Amıda-Religion kennt keine Schöpfungslehre. Die JI ranszendenz wırd
bezeichnenderweise W1€e in allem Buddchismus in Verbindung mıiıt der
rlösung ertahren. Das „Andere“ ist die Kralit, die erloöst. Im Amida-
Buddhismus wird schlıcht „dıe andere Kraft“ Jap Larıkı) genannt und
ist mıt dem Inhalt des „Ganz anderen“ geladen, das 1n der dialektischen
T’heologie dıe absolute I ranszendenz des göttlichen Wesens ausdruckt.
Der Amiıda- Jünger schaut Aaus nach dem AÄAnderen, dem I ranszendenten,
dem Rettenden un Kwiıgen, namlıch nach dem Buddha Amıiıda, der, WIie
die bekannten Bilder (die Bilder VO Entgegen-kommen des Buddha) darstellen, in Herrlichkeit, umgeben VO  - der himm-
lıschen Heerschar, seinem TOMMen Jünger, dessen and die Gebets-
schnur umklammert, 1ın der Sterbestunde herniedersteigt.

Doch ist der Glaube die „andere Kraft“ ıcht auf den Amıiıda-
Buddhismus beschränkt, sondern auch in anderen buddhistischen Schulen
Jebendig. Die Erfahrung der „anderen Kraft“ scheint den relig1ösen
Grunderfahrungen 1m Buddhismus gehören Die menschliche Existenz
ıst ıcht 1n sıch selbst abgeschlossen un! auf sıch allein gestellt. Von
modernen Buddhisten wiırd das Auslangen ach der „anderen Kraftt“
im exıstentiell-anthropologischen Sinne als ITranszendenzerfahrung inter-
pretiert 1

Können WIT noch einen Schritt weitergehen un die Iranszendenzerfah-
runs 1m Buddhismus personal deuten”? Das christlich-buddhistische (5@-
Sspräa ist j1er seinem Höhepunkt angelangt, un:! Behutsamkeit ist
Platze. Der Personbegriff bedartf offensichtlich weıterer Klärung durch die
moderne Philosophie. Personale relig10se Haltungen lassen sich 1im Bud-
dhismus verhältnısmäßig leicht aufweisen, SI treten in den modernen
buddhistischen Volksreligionen besonders deutlich zutage. Man hat des-
halhb VO  =) eıner monotheistischen JTendenz dıeser Religionen gesprochenDie Untersuchung der personalen Haltungen, dıe innerhal des Buddhis-
INUS vorkommen, Za den noch ausstehenden bedeutsamen theo-
logischen Aufgaben der Buddhismus-Forschung.

v  j

VO:  w OTANI KÖöSsHö, dem Erbsohn des östlichen Honganjı- Lempels der
Shin-Schule 1n Kyoto, ın einer Artikelserie Shın LO Eaıwa Y KT Gespräch mıiıt
dem Glauben), die 1n der japanıschen buddchistischen Monatszeıitschrift Daihörin
waäahrend des Jahres 1970 erschienen ist, bes Juni 1970, 58,
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durfte Ihnen einıge theologische Aspekte des christlichen Diıalogs
mıt den Buddchıisten vorlegen. Das Z weite Vatikanische Konzıl hat dıe
indivıiduelle Heilsmöglichkeit der Nıchtchristen optimistisch beurteilt un
1n Nr 16 der Kirchenkonstitution beschrieben. Wenn gemals dem Konzils-
text alle gutgesinnten nıchtchristlichen enschen, die den dort aufgezeig-
ten Bedingungen entsprechen, in ihren Relıgıonen gerette werden kön-
NCNH, erkennen vıele Iheologen heute 1n weıterer Interpretation des
Textes den nıchtchristlichen Weltreliıgionen ine Bedeutung 1m Heıilsplan
Grottes für die Menschheit Unter diesen Umständen 1eg 1el1 daran,
nıcht NUur die menschlichen Werte, sondern auch die eigentlich religiösen,
für das eıl relevanten Bezüge in den nıchtchristlichen Religionen aufzu-
hellen Diese 1mM Buddhısmus besonders hervorleuchtenden Bezuge
WIT en einıge VO  = ıhnen miıteinander besprochen berechtigen in
ezug auf die vielen Millionen Buddhisten, dıe während zweıeinhalb-
ausend Jahren rechtschaffen un! nach rlösung verlangend einen eıls-
pfad beschrıiıtten haben un: och heute beschreiten, der Hoffnung, die
das 1in der Apostelgeschichte überlieferte Wort des Petrus ausdrückt: f
erkenne 1n Wahrheıt, da{fß Gott iıcht auf die Person sıeht Vielmehr ist
ıhm 1n jedem Volke angenehm, WeCeI iıh furchtet un! recht tut“ (10, 34.35
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DIE HALBEN LBN DEN KO  EN
UND GEBILDETEN DES UND AHRHUNDERTS *

VO:  S& Wınfried Daut GSSR

Für dıe frühe Miıssionsgeschichte ist HARNACKS 9092 erschienenes
Standardwerk Miıssıon UN Ausbreıitung des Ghristentums ıNn den
erstien TEL Jahrhunderten* auch heute och unentbehrlich 1ne ort-
setzung hat bıslang nıemand geschrıeben. War ist das Jahrhundert,
das den aufregendsten un folgenreichsten Epochen der Kirchen-
geschichte gehört, gründlich erforscht ber ine umtfassende Behand-
Jung der kırchlıchen 1ssıon 1n diesem Zeitraum 1e ımmer ausgespart,
und hegt diıe Missionsgeschichte dieser Epoche noch ziemlıch 1m dunkeln?a

Das Problem, dem dieser Beitrag nachgeht, hat sıch der christlichen
1sSsıon immer wıeder gestellt. Wie hat die Ite Kirche bewaältigt?

Die Maiıländer Konvention VO  w 213 mıt ihrer grundsaätzlıchen ole-
rierung der relig10sen Gewissensentscheidung * WAar eigentlich 11UT dıe
staatlıche Anerkennung der schon bestehenden mächtigen Stellung des
Christentums 1m Reıch: aber S1€E brachte doch für das Christentum eine
NCUC Sıtuation. Denn „hıer stand dıe Kırche VOT ihrer vielleicht radıkalsten
Umstellung. Bısher hatte sS1e 1n bewußter Dıstanz ZUT kulturellen Umwelt
gelebt un: sıch VOT dem vollig pasSsanch Leben auf ihre sıttlıch relig10se
Eıgenart zurückgezogen, die 1n einer volligen Isolierung leichter be-
wahren WAäarTl. Die CWONNCNC Freiheit führte S1C 4 Uus dieser Abkapselung
heraus, setizte S1e damıiıt aber zugleıch einer Gefährdung AUS; sS1e konnte
leicht be1 dem Versuch der Durchdringung der profanen Kultur mıt
christlichem eengut Klemente aufnehmen, dıe ihrem Glauben un: ihrer
Sıttlichkeit fremd un: S1e vertälschten . ıcht ohne Gefahr für
den sıttlıch relıig10sen Hochstand der christlıchen (Gsemeilnmden WarTl die mıiıt
der Bevorzugung der christlichen Religion durch Konstantın gegebene
...  ... Dieser Beıtrag ıst die leicht überarbeitete Fassung eines Referates, das 1m WS
968/69 für das Seminar VO  w Herrn rof Dr Baus (Institut für Kırchen-
geschichte der Universität Bonn) erarbeitet wurde. Im folgenden werden die
Quellenausgaben NUur be1 der jJeweıls ersten Zatation angegeben.
E:
Darüber orıentiert der gehaltvolle Forschungsbericht VO  e KRETSCHMAR, Der

Weg ZUT Reiuchskirche: Verkündıiıgung un: Forschung Beihetfte Ev T’heol)
13 1968 O Vgl auch SCHNEEMELCHER, Kırche und Staat ım Jahr-
hundert, 1970 Bonner Akademische Reden 37)
29 Diese Fragen sınd angesprochen VO  - BAUS, Erwägungen eıner künftigen„Geschichte der christlichen Mıssıon 1n der Spätantike“ (4.—6 Jh.) Reformata
Reformanda Festschrift für Jedin, hrsg. ISERLOH u. REPGEN),8 1965, DTZZER EUSEBIUS, ıta Const 2,56 GCS Eus HEIKEL)
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Möglichkeit, daß man sich um Aufnahme 1n die Kirche bewarb, weiıl der
Übertritt ZUuU Christentum soz1ıale un! berufliche Vorteile bot“

EUSEB beklagt die beıden Folgen, die sıch aus dem kaiserlichen Wohl-
wollen gegenüber dem Christentum ergaben: Heıiden schlichen sıch AaUusSs

Furcht VOI den Drohungen des Kaisers 1n die Kirche eın  I un! den Ka1-
SCT bewogen „SEIN aufrıchtiger Glaube un seInN wahrheitsliebender Cha-
rakter, der Verstellung diıeser Scheinchristen trauen“ Die Vaäter be-
klagen sich oft uüber diese Semı-CGhrıstianz Wır wissen, dafß der Chri1-
stianisierungsprozelß 1mM un Jahrhundert langsamer fortgeschritten
ist, als altere un auch noch NECUETC Missionsgeschichten darstellen
Das Heer 1e auch nach Konstantıns Tod och ange eıt 1n Mehr-
eıt heıdnıiısch, ebenso die Gebildeten, die senatorischen Kreıise un: dıe
Großgrundbesitzer Wenn FIRMICUS MATERNUS mıiıt dem fanatischen
Eıfer, der Konvertiten zuweılen eıgen ist, die Ausrottung des Heiden-
tums ordert 1| kann dieser eıt ıcht schon 881 der Agonıe gelegen
aben, W1€E der Schluß der Kirchengeschichte Kusebs vermuten 15011
Kaiser Julıan griff bei seiner Restaurationspolitik noch 1er un da auf
wiedererstarkte Kräfte des Heidentums zurück, un aus se1iner Regierungs-
zeıt sind unls auch viele Reversionen ZU Heidentum bekannt 1 aber se1n
Versuch einer relıg1ösen Erneuerung des Heidentums ist 1LLUIXI 1ne Episode
geblıeben, weıl das Unterfangen der iıinneren Auszehrung des
Heidentums VO  } Anfang schon ZU Scheitern verurteılt Wa  — Die
charten Religionsgesetze des Kaisers heodosıus AaUS den Jahren 108 Ka
301 sınd NUur verständlich, WE S1€e sich starke Überreste des
Heidentums rıchteten un das Heıi1dentum noch 1ne Anziehungskraft auf

BAUS 1n Handbuch der Kırchengeschichte (Freiburg 31965) 47/5
5 EUSEBIUS, 1ta C(‚onst 3,66 eb 4,54

So nennt HIERONYMUS die Judenchristen Semaijudaer el Semichristian. Vgl
ARNACK I! 4#

So z. B SCHMIDLIN, Katholısche Missıonsgeschichte, 1924, 90—96:;: T
9 Hıstory 07 the Expansıon 0} Christianıty, (ge-
kürzte dt. Ausgabe VO  ’ HOonıgsc, Geschichte der Ausbreitung des Christentums,

MUULDERS, Missıonsgeschichte, 1960
Vgl SEECK, Geschiuchte des Untergangs der antıken Welt, V, 1913, 217—9259;
GEFFCKEN, Der Ausgang des griechısch-römischen Heıidentums, 1929, 96—

LABRIOLLE, La reactıon bazenne, 1934, 340—343; AÄLFÖLDI, Stadt-
römische heidnische Amulett-Medaillen Aaus der eit 400 1E 1N: Mullaus

Festschrift für Klauser, hrsg. STUIBER HERMANN), 1964,
374—379; KÖTTING, GChristentum UNı heidnısche Opposition ın Rom nde
des Jahrhunderts, 1961 PEn Schritten der Gesellsch. ZUT Förderung der Westf
Wilhelms-Universität Münster, Hefit 46)

De ETTOTE prof rel 2 9 (ZIEGLER 1)
EUSEBIUS, X, 97 Hz GCS Eus 44 SCHWARTZ)

12 HIERONYMUS, Ghronıcon ad 362 GCS EuUus HELM); OZOMENOS,
VI, 39 AB GCS BıDEZ-HANnsEN). Vgl BOISSIER, La fin du hpaganısme,

I? 1891, 158; GEFFCKEN 128—131; BARTELINK, L’empereur Julien et le
vocabulaire retien: VigChr 11 1957 E
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Christen ausubte. Das Gesetz VO Maı 381 spricht den VO: christ-
liıchen Glauben ZU Heidentum Abgefallenen die Eiıdes- un: Testaments-
befähigung ab 1 Ist mıt diesem Gesetz wahrscheinlich auf Opportunisten
abgezielt, denen ein Übertritt ZU Heidentum vorteilhafter un nutzliıcher
erschien, gab auch a.  € Christen“, diıe erst angsam in den christ-
lıchen Glauben, 1n das christliche Denken, in christliche Gewohnheiten
hıneingewachsen Sind. Diese Halbchristen sınd (vorwıegend) Gebildete,
dıe ihre  &s heidnischen un:! christlichen Anschauungen nıcht harmonisıert,
sondern unverbunden nebeneinander geste. haben Es ıst darum auch
nıcht leicht entscheıiden, ob INa  =) S1€e den Christen oder den Heiden
zurechnen soll

Damit sind die halben Christen schon in Etwa. charakterisiert. Sıe schlie-
Ben sıch entweder Aa us reinem Nutzlichkeitsdenken dem Christentum a
oder s1€e sind (vor allem) Gebildete, die noch eın inneres Verhältnis ZU
Christentum en Diese halben Christen sSınd ohl unter-
cheiden VO  n den lauen un wenı1g eıfrıgen Christen, die uNns haufıg in den
Predigten der Väter begegnen !*, Miıt dem Jahrhundert trıtt also in der
Geschichte des Christentums etwas Neues e1n, „und VO  - jetzt ab mufß
unter den für den Übertritt ZU Christentum 1n Betracht kommenden
Faktoren en berücksichtigt werden, der bisher unbekannt WaTrı die
polıtische Rücksichtnahme, die Wahrnehmung des persönlıchen Vorteils
oder aber besonders dıe Anpassung die Umgebung“ 1

In dem folgenden Überblick, der sıch auftf den lateinıschen Westen
beschränkt, werden ın einem erstien eıl (I) die großen Prediger des

un Jahrhunderts nach ihren Außerungen den Halbchristen be-
iragt, un War Ambrosius (1) Augustinus (2) eNO VOoON Verona (3)
Gaudentius VO  - Brescia (4) un Maxımus VO  > 1urin (5) In einem
ten eıl (IT) wiırd versucht, einıge typısche Vertreter dieser Halbchristen

charakterisieren: Arnobius VO  e Sicca (1) den Usurpator Kugen1us (2)
und dıe Dichter AÄusonıus (3 und laudianus (4 Die CWONNENCHN Er-
gebniısse werden Schlufß noch einmal übersichtlich zusammengestellt.

ÄMBROSIUS VO AILAND hat entscheidend ZUT Christianisierung
Italiens beigetragen, WCLN auch HIERONYMUS übertreibt: ıt der Er-
hebung des Ambrosius ZU Bischof Vonxn Maıiıland kehrt sıch Sanz talıen
Ar rechten Glauben“ 1ı Ambrosius findet bei seinem Amtsantritt 1im

CGod. T’heod XVI, 1, (MOMMSEN 884)
14 Vgl CH (GUIGNEBERT, Les demi-chretiens et leur place dans l’Eglise antıque:
Revue de Ü’histoire des relıg10ns 88 1923) 63— NocKk, Art. Be-
kehrung: RACG 11, 105— 118
15 ÄLAND, Über den Glaubenswechsel ıN der CS des Ghristentums,
1961, HIERONYMUS, Ghron ad 374
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re 2[4 e1in bedeutendes un aufblühendes Christentum VOLr. dem der
begabte deelsorger se1ıne Kraft wıdmet. Er nımmt Einflufßß auf die
relıg10se Gesetzgebung der Kaıiser 1} Arıtt den konservativen heidnischen
Kreıisen entschieden entgegen *°, ordert neben der Seelsorge seinen
Gläaubigen dıe Heidenmission un: versucht, den Gefahren begegnen,
die dıe VO  - den Kaisern zugestandene Freiheit un: dıe beginnende
Priviılegierung des Christentums mıt sıch brıingen.

Er warn VOTL eiınem zZzu vertrauensselıgen Umgang mıiıt Heiden: „Wır
mMussen zusehen, dafiß WITr nıcht. indem WITr Ungläubigen das Innere uUuNsc-

TT Wohnung öffnen. durch unvorsichtige Vertrauensseligkeıit remder
Glaubenslosigkeit 1Ns Netz geraten” Z Denn Ambrosius rechnet damıt,
da{iß Christen wiıieder 1Ns He1ıdentum 7zurücktallen Z L war können Heıden,
dıe für Christus werden, Aaus leidenschaftlichen nhangern des
rrtums eifrigere Verteidiger des Glaubens werden S doch bleiben
S1e oft auch bloße Namenschristen: nOomMıNE G‚,hrıstianı Z Er warnt
darum unermudlıch VOT den Gefahren dieses Scheinchristentums. Ireffend
charakterisıert eınen olchen Scheinchristen: „Da betritt eıner dıe Kıirche
un! hat dabe1 1m Sıinn, VO  w dem christliıchen Kailiser einen Ehrenposten

erlangen. Heuchelnd tut S als ob se1n Gebet spreche, verbeugt
sıch un! kniet sıch auf den oden, I; der sıch 1n seinem Innern nıcht
nıederbeugt. Sieht ıhn eın anderer, mufß CT iıh für einen Christen halten
Er sicht ıh demutig bıtten un!: Tau i1hm, aber Gott hort, dafß ıh
verleugnet. Er geht WCS be1 den Menschen 1n Ansehen, VO Rıchter
aber verdammt“ D

Darum dart das Christentum nıcht 11UTr W1e eın Gewand se1n, das INa  -

uber seine och heidniısche (resinnung streiıft, sondern der Mensch MU:
sıch Sanz Christus bekehren ® In der Erklärung des 118 Psalms
führt der Kirchenvater bei der Stelle Lk I 35 („Eure Lenden se]len
gurtet un UT Lampen sollen brennen.”) AuU:  N „ Wır dürfen u1ls nıcht
U: für 1Ne€e Stunde im Lichte freuen. So macht der, der das Wort War

1n der Kirche ort un:! sıch begeistert, beim Hinausgehen aber schon VCI-

17 MESOT, Die Heidenbekehrung beı Ambrosius —O:  S Maiıland, 1958, 56 Vgl
auch WILBRAND, Heidentum un: He1ıdenmissıon bei Ambrosius ZM  7 28
1938 193—202; DERS., Ambrosius VO  - als Missionsbischotf: ZM  7 31 1941
97— \ (ÜAMPENHAUSEN, Ambrosius U, als Kırchenpolitiker, 1929, 1 S61f

MeEsorT 40 —49
19 Zum Streit den Victoria-Altar: Fr PASCHOUD, Reflexions SUTr L’ideal relı-
g1eUX de 5Symmagque: Hıst 1965 21592835 (Eat:) DERS., Roma aeterna,

KLEIN, Symmachus. Eıine tragısche (zestalt des ausgehenden Alter-
LUMS, 19 Die Quellen sınd abgedruckt bei WYTZES, Der Streıt uUum den
Altar der Vıktoria, 1936 Expbos Evu SC 7,28 GEL ADRIAEN)
21 Expos. DS 1158, L5 23 CSEL 62 PETSCHENIG)

Exam 11L, 1 9 55 CSEL 3 9 SCHENKL)
Ep 17, 8 16); W7YTZES X  0S DS 116, 2 9
Ebd. OD vgl eb 16, 45; Expl DS 529 GSEL PETSCHENIG); Expl

DS 4 9
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gißt, Was gehört hat, oder sıch ıcht mehr darum kümmert. Jener geht
ohne ampe 1n seinem Haus umher un! ist 1im Finstern. Er tut dıe Werke
der Finsternis . weil das (+ewand des Teufels ANSCZOSCH hat und
ıcht Christus“ C

Ambrosius geht immer wıeder die Mischehen Z weıl S1E nach
seiner Meınung einem wen1g überzeugten Christentum Vorschub eısten.
„Denn ıne Tau heiraten können., die einem Heiden VO  a christ-
lıchen Eiltern verweıgert worden WAaT, heucheln S1E für 1ne kurze eıt
Glauben Dann aber geben die meısten wıeder preı1s, Was S1€e offentlich
ekannt haben, un: eugnen ıIn ıhrem Innern“ ?8 Darum dürtfen
Christinnen nach göttlichem Gesetz nıcht mıt Heiden verheiratet se1n E
Er warnt den christlichen Vater, seine Tochter einem Heiden oder en
VABIR Tau geben S} Aus 1€' einer heidnischen Frau haben schon
manche iıhren Glauben verleugnet 3: kın Hauptteıil des Briefes den
Bischof Vigılius handelt VO  - den Gefahren der Mischehe und Ambrosıius
bıttet den Bischof, seıne Hırtensorgen darauf richten., sSo Mischehen

verhuten 9i
Die Bekehrungen also schr oft oberflächlich „Vor em wurden

viele Katechumenen., ohne sıch aber taufen lassen, SC1 denn,
Ende ihres Lebens Die nsıtte der Taufverschiebung hatte ıhren Grund
ZU eıil ın der Strengen kirchlichen Dıisziplin, esonders hınsıchtlich der
Buße, ZU eıl War S1C aber auch 1ne olge der Freiheit. Das
Christsein War ırgendwiıe ‚Mode' geworden un: als Katechumene konnte
199078  s dem Namen nach Christ se1N, praktısch aber doch W1€e eın Heide
leben 3i Augustinus hat unNns ıne gangıge Redensart dieser eıt uber-
liefert: 1INE ıllum. facıat; nondum baptıizatus est D Taäglıch mehrt sıch
AWaATr die Zahl der Gläubigen S} aber Ambrosius mu beklagen, dafiß gerade
dıe Vornehmen Heıden Jleiıben Und neben den vornehmen Kreisen SINnd

die Vertreter der Bıldung un! Wissenschalit, die den Anschlufß das
Christentum vielfach noch iıcht gefunden haben 3l

Ambrosius hat dıese seelsorglıche Lage richtig eingeschatzt un: ber
den Erfolg seiner Bemühungen un den sıttliıch-relig1ösen Zustand seıner
Gemeinde realistisch un: nuchtern geurteılt. „Daß die Gottesdienste oft
chlecht besucht un! se1ne jahrliıchen Eınladungen ZU Empfang
der Taufe 198808 sparlıch Wiıderhall fanden, hat in seiınen Schriften frei-
müutıg zugegeben Wwar entstanden 1ın Mailand Cu«cC Basıliken 1n der

Expos DS 118, 14, 1 vgl auch Expos Ev. LC 9, 306
Vgl DELLING, Art. Ehegesetze: RAC I 677—680; Art hehindernisse:

eb 650—691 Expos DS B KCE 2U: 0S Ev Lc 8’
De Abr I’ 9’ CSEL eb 9’ S6 51 0S Ewv BEE Ö,

(PL 16) MeEsorT 18
Gonfessiones I’ I (SKUTELLA 14) Eine Zusammenstellung un Erklärung

der Texte, 1n denen ZU Empfang der Taufe einlädt, bei MESOT 7142280 Vgl
BAREILLE, Art Catechumenat: DTC 1L, 2’ 1975
Exam IN E Expos DS. 115, 1 9
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eıt se1nes irkens, un: die Zahl der Katechumenen wırd standıg g'_
wachsen seiIN, doch stand befürchten, dafß manche Konversion das
rgebnıs eiıner Miıschung aus Opportunität un: Überzeugung WAaTrT, in
eıiner Zeıt, da dıe kaıserliche Polıitik ıimmer deutlicher einen christlichen
Kurs steuern begann un! die Kırche ine gut funktionierende Armen-
betreuung aufgebaut hatte Wenn die Gremeinde in der 1r VOT
sıch sah, wußlte © daß ıcht wenıge wıeder abfallen wurden. Er kannte
die Verirrungen des menschlichen Herzens un:! hatte oft erfahren,
dafß noch ach Jahren gläubigen Lebens einzelne der 1r den Rücken
kehrten“37. Diese Sıtuation, Ww1€eE S1E VOT allem AUuSs den Predigten des
Ambrosius deutlich wird, ist kein Kinzelfall, sondern spıegelt die all-
gemeıne Lage der Kıirche wıder.

uch AÄUGUSTINUS zeichnet kein anderes Bild VAN DER MEER
kann 1n seinem bekannten Augustinusbuch ein Kapıtel überschrei-
ben „Die Liquidierung des Heidentums“ 3 Dieser Ausdruck ist iıcht
übertrieben. e1im Eınbruch der Vandalen 430 ıst das Heidentum

dıe Grenze der Provinz zurückgedrängt. Die Christianisierung der
Massen hatte VOT kaum hundert Jahren eingesetzt un: WAar übereilt SC-
chehen „Unter uns gıbt nıemanden“, sagt der Bischof, „der ıcht noch
einen oder mehrere Heıiden unter seinen Großeltern hat“ }

Jede Massenbewegung hat ihre Mitläufer. In der chrıft De catechıizan-
dıs rudıbus den Diakon Deogratias mahnt ZUT Vorsicht bei der
Aufnahme 1Ns Katechumenat. „ Will aber einer 1U deshalb Christ WeTl-
den, weıl gEWISSE Vorteile Von jemandem erho{fft, dessen Gunst auf
andere Weise nıcht erlangen können glaubt, oder weıl gewissen
Unannehmlichkeiten Aaus dem Wege gehen möchte VO  - seıten solcher Leu-
FE be1 denen CT Anstoß oder Feindschaft CEITESCH ürchtet, wird CI
ıcht Christ, sondern bleibt vielmehr eın bloßer cheinchrist“ 4! Die große
Masse jener Bekehrten, diıe blofß dem Leıibe nach die Kırchen füllen,
sınd die JI runkenbolde, Geizhälse, Betruger, Spieler, Ehebrecher, Un-
züchtige, Theaternarren, Leute, die sıch Amulette umbinden, Zauberer,
Sterndeuter, Wahrsager 4: S1ıe alle tragen die Erbschaft des Heidentums,
dıe Vorliebe für JTierhetzen, Rennen un Schauspiele, Dämonen- und
Aberglauben, Sterndeuterei 1in die Kırche eın 4:

Augustinus kennt die Gefahren, die der Kirche VO  — solchen Mitläutern
drohen. Besonders in der erwähnten Schrift weıst deutlich darauftf hın,
den Kandıdaten, gleıch Aaus welchem Beweggrund gekommen ist,
einem entschiedenen Glauben führen, der ıcht in außerlicher Gefällig-

Das Leben des heiligen Ambrosius Heılige der ungeteılten Christenheit,
hrsg. V, NıGgG Ü, SCHAMONI), eingel. V, DASSMANN, 1967, 99f

VA.  z DER MEER, Augustinus der Seelsorger, 58-— 66
Sermo 59, (FE 39); MEER 67; vgl METZGER, Kırche Un Missıon 2n

den Briefen Augustins, 1936, 9—27:; BOISSIER IL, 266—390
40 De Cat. rud. 3 KRÜGER 9f); vgl 1 C} 2 ’ K

Ebd. f 11 VAN DER MEER 66—97
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keit, sondern in innerer Überzeugung esteht 4; Jeder muß sich hüten,
dafß ıcht versucht oder ITre gemacht wird VO  - Leuten, die ‚WarTr selbst
der katholischen Kırche angehören, welche aber die Kırche gleich der
Spreu bıs ZUTr Zeıt der Reinigung NUur duldet A Wenn der Kandıdat sıeht,
dafß Leute, welche den Festtagen der Christen die Kırchen füllen,
gerade gut den Festen der Heıden deren T heater füllen. soll sıch
iıcht IrTre machen lassen. Die sıch Christen CNINCNHN un! solches tun, werden
dem strengen Gericht nıcht entgehen 4 Eis gıbt genugen! schlechte
Chrıisten, deren Beıspıel die Neuchristen verfuührt 4! Darum mahnt A
gustinus: (‚avete ımıtemanı malos fıdeles, MO falsos Aideles; Quası
confitendo fideles, sed male vwruendo nfıdeles Nıcht 11UT VOT heidniıschen
Lastern, sondern auch VOT allen Arten heidnischen Aberglaubens muß
Augustinus WAarilen 4} eidnische Feste locken die Christen 4! Manner
halten mit ihren  e heidnischen Grenossen ın Götzentempeln Gelage ab dl
Frauen schmücken sıch mıt Amuletten un!: hängen S1E ıhren Kındern

D Man schwort bei den heidnischen Göttern lauft be]1 jeder Schwie-
rigkeit ZU Wahrsager un schreckt auch icht VOT dem Götzendienst
zuruück ® Diese Halbchristen „glaubten die christliche Wahrkheit, aber
S1e hatten nıcht aufgehört, auch die Wahrheit des Heidentums
glauben. Der Geist des Synkretismus War in ıhnen lebendig.

Auch die christliche Armenpflege War eın zugkraftiges Werbemiuttel
für dıe Kirche Dadurch gab manchmal Scheinbekehrungen: „DdIieE wollen
für die eıt VonNn uns unterstutzt werden, aber mıt uns iın Kwigkeit err-
schen wollen S1e ıcht“ D

ntgegen der Meınung des Ambrosius sah Augustinus den Abschluß
einer Ehe zwıschen einem Christen un:! einer Heıidın sıch für erlaubt
d weniıgstens betrachtete die Unerlaubtheit ıcht als erwıesen o
Doch übersieht ıcht die Gefahren für den Glauben un 111 daher

dem heidnischen Sohn eines gewissen Rusticus eın getauftes Waisen-
maädchen 1LUTX ZUT Frau geben, Wenn dieser christlich wiıird 9!

De Cat ryud. 5, Ebd 2'! Ebd
De INOT. eccel. 325 En ın DS 6JT, 73 CGCL DEKKERS-FRAIPONT); Sermo

/3,4 38) Sermo 56, 2Q2; En ın DS 3 9 10, 1999 GCL 38); In Jo Ev. Ir
2 E CGCL WILLEMS)
47 Sermo 260 (EE 38) BOISSIER IL, 3471; VA  Z DE  » MEER g E
49 Sermo 196, 38); Sermo 4 9 (ed RevBen [1953] 178, 135— 149

Sermo 62,LAMBOT): ad (Gal., AP 35)
51 92945 CSEL GOLDBACHER) 98, CSEL 43/2 (GOLDBACHER)53 Sermo 150, 54 En ın DS 1, R 19$ GEL 39)De IMNOT. ccl 7 } WALTER, Die Heidenmission nach der Lehre des Augu-SUNUS, 1921, 172f En ın DS 4 9 5! BD GEL 38)97 De fiıde et CSEL 41 YCHA);: De CONLUZ, adult. 1, 31 CSEL 41);255 57)
8 De fıde et 0 2 9 WALTER 1T Zur Rolle der Frau bei der Bekehrung einigeHinweise bei MOREAU, Le role de la femme dans la Conversion des
peuples palens: NRTh 317—339
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Wenn Augustinus oft un deutlich dıe unentschiedenen un:
schwankenden Halbchristen angeht, mufß ıhre Zahl beträchtliıch SCWESCH
se1in 9} egen Ende se1nes Lebens tellte das othzıelle He1identum War

keine Große mehr dar, mıiıt der INa  =) rechnen mußte. ber der inneren
UÜberwindung des Heidentums hatte die Kirche noch ange arbeiten.

Dieses VO  - den beıden großen Stadtbischöfen Ambrosıius un Augusti-
11US gezeichnete Bıld iindet sıch auch ın den Predigten der Bischöfe 1n
Provinzstädtchen un ländlichen Gebieten.

ach Oberitaliıen ist das Christentum erst spat un: angsam gekom-
IN  — öl Sehr wahrscheinlich INg dıe Christianıisierung ıcht VO en
om sondern VO Osten (Balkanhalbinsel) A4Uus Ö In Verona ist
einer Gemeindebildung ohl kaum VOT Mıtte des Jahrhunderts SC-
kommen. HARNACK SELIZ dıe rundung e1InNnes Bistums 1n den Jahren DA 5 SE
260 ö

ENO stammt Aaus Mauretanıen, WAarTr 361—371(2 Bischot VO  n Verona
un!: hinterläßt uns angere un D kürzere Predigten (I'raktate), die
uns eın anschauliches Bıld se1nNes eiıfrıgen Kampfes das absterbende
Heıdentum, den Arıanısmus un! die vielfältigen Mifßstände 1n se1iner
Gemeinde zeichnen Ö: Zu der Zeıt, als Zeno Bischof der ist, geht
W1€e uüuberall 1m Römischen Reich auch In Verona das Heidentum
angsam seinem Untergang entgegen un nımmt das Christentum einen
schnellen Aufschwung. Zu Zenos Predigten kommen auch gebildete He1-
den Ö Seine Neugetauften stammen AaUsSs jedem er, Stand un (Z6<
schlecht 6 S11 sind se1ne dulcıissımı flores Ö In der Aufnahme VO  w Heiden
1n die Kirche WAar nachsichtig, daß sıch in der (semeinde Wiıder-
Spru se1n Entgegenkommen regte 6 Es konnte nıcht ausbleiben,
daß auch viele Halbchristen iın die Kirche eintraten, VO  - denen en
selbst sagt: „Diese schwankenden un unsicheren Christen stehen zwıischen
den Frommen un! Gottlosen 1n der Miıtte; S1e schließen sich keiner Parte1ı
SAalnzZ weıl S1e nıcht aufhoören, mıiıt beiden Seiten halten Sie sind
ıcht gläubıg, weıl 1n iıhnen och der nglaube ebendig ist Sıie sınd ıcht
ungläubig, weıl Ssıe das Bıld des Glaubens sıch tragen, da S1e nach
ıhrem Bekenntnis Gott, reilich nach ihrem Iun der Welt dienen. S1e

(GUIGNEBERT 99f ARNACK 11, S0565
Ebd S70 BIGELMAIR, Zeno UO'  S Verona, 1904, 35ff.1374f
ARNACK ir 871 In dem Aaus der eıt 1010 stammenden Gedicht De

laudıbus EroONAae wird Zeno als achter Bischof genannt MCGH poet. lat. med
A  < L, 1881, DUEMMLER). Zieno wird auch erwähnt 1ın der Ep 51 des
ÄMBROSIUS den Bischof Syagrıos Verona (PL 1 9 O1 C)

LTANER STUIBER, Patrologıe, 369 Vgl BIGELMAIR, Des hl
Bischofs Zeno Verona Traktate, BKV?* IL, 10, 1954, 0254

Ir I! 81 I TIr I’ (De resurrectione) scheint sich 5 der Be-
nutzung heidnischer Philosophie Uun! Dichtung suchende Heiden der unent-
schiedene Christen wenden, deren Überzeugung noch gefestigt werden mußte.

1L, 4 9 Ö  56 E 15, IL, 44,
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wollen das Gesetz kennen, ber S1€e wollen ıcht dessen Gebote halten.
Sıie verehren das heilbringende Zeichen (des Kreuzes), wollen aber auch
die Mysterıen der Däamonen ıcht lassen. Viıele halt die Furcht VOT Gott
in der Kırche zuruück, aber zugleıch zieht S1e dıe ust der Welt sıch
Sie beten, weiıl s1e Furcht en S1e sündıgen, weiıl Sie wollen“ Öl
en wiırd ıcht mu  ( Mißstände in seiner Gemeinde geißeln:

Habsucht un!: Wucher Ö dıe Unsıttlichkeit A den maßlosen Luxus der
Reichen *, diıe unausrottbare Leidenschaft tur das Theater d Es Iindet
sich noch 1e1 heıdnisches Wesen in den Christen: Sie feiern noch die
Totenmähler 4 Märtyrerfesten halt 198028  - Irınkgelage, INa  - ubt noch
die Tagewählerei un:! halt dıe ogel- un: kıngeweldeschau V Scharf
verurteılt eno auch die Ehe VO  - Christinnen mıiıt Heiden: „Sıie werfen dıe
Glieder Christi Heiden VOT] sS1e erschließen den JT'empel Gottes den Diıie-
NnernN der Damonen... Mit Recht gehen s1e zugrunde, S16e, die freiwillig
wieder 1in den 1o0od gehen, dem S1C entronnen waren“ 7i

In den Predigten Zienos lernen WITr ine typische stadtısche Christen-
gemeıinde 1im Jahrhundert kennen. Wir finden 1er asselbe Biıld, das
WIT schon VO  — Ambrosius her kennen. In dieser eıt der zunehmenden
Förderung des Christentums durch den Staat gab vıele, diıe sıch der
Vorteıile., die ıhnen die LCHE elıgıon versprach, versichern wollten, ohne
wirklich innerlich mıt dem Heidentum brechen, chwankende, dıe
ıcht aufhörten, mıiıt beiden Seıiten halten ıne ahnliche Sıituation
schildern auch (Gaudentius VO rescı1a un axımus VO  — T urin

Die Stellung, die Ambrosius als Bischof der Residenz Mailand e1N-
S  3000001 hat, gab ıhm einen Vorrang VOT den anderen Bischöfen ber-
iıtalıens un raumte ıhm (nach heutigem Sprachgebrauch) ine gEWI1SSE
Jurisdiktion eın d Auft dıe Inıtiatıve des Ambrosius geht wahrscheinlich
die Errichtung ein1ıger oberıtalıscher Bıstumer (Turin, Novara, Ivrea,
Aosta) zuruück C Sıcher ist, daß dıe rhebung des (JAUDENTIUS ZU
Bischof VO  - Brescıa betrieben und dıesen auch geweiht hat (zwıschen
385—397) d Von Gaudentius wıssen WIT sonst nıcht vıel d Er ıst nach
406 gestorben. Wır besıtzen VO  - iıhm . Predigten (*I ractatus), dıe sıch

E: 2I E 3, 250 I! 1
I’ 4, 4’ I! 47 29 71$ 6; I} 1 E} ]7 I7 1 9

; 10) I’ 9’ {2 IL, 14, 4 ; L, 4,
I, l E} Ö: I! 1 ’ Diese Sitte wıird VO  w} den Vätern heftig bekämpfit;: nıcht

immer mıt dem gewünschten Erfolg, weiıl s1e tief 1m Volksempfinden verwurzelt
WäTl. Auch Augustins Multter Monika ubte S1€E noch unbefangen: Gonf. VEZAO
(SKUTELLA 9)’ vgl Ep 22, S CGSEL Ep Zur vermutlichen Her-
leitung des Totenmahles: KLAUSER, Das altchristliche Totenmahl nach em
heutigen Stand der Forschung: IRGI 99—608: CUECETC Da bel
STUIBER, Kefrigerium ınterım, 1957

I, 1 9 75 1, 5,
MeEsoT 50, Anm. eb 51
(JAUDENTIUS. I’ract 1 9 29 CGSEL GLUECK)
vgl JÜLICHER, Art audentius: 11/ E s59— 58561
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durch „schlichte chönheıt und kernige Prägnanz des Ausdrucks WwW1ıe durch
Reichtum un! Mannigfaltigkeit des auszel  nen.

Zu seiner eıt bekehren sıch die Heiıiden ZUTr Wahrheit der christlichen
elıgıon „mıt der Schnelligkeit eines rollenden Rades“ 51. „Den Mond,

1: die Kırche, dıe 1m Frıeden waächst un: 1ın der Verfolgung abnımmt.
sehen WIT jetzt WI1IE die Sonne uber den aNZCH Erdkreis leuchten“ 8i
In seinen Unterweisungen die Neophyten spricht (GGaudentius dieselben
Mahnungen AUS, die WIT schon VO  > den anderen Vätern her kennen, un!
die se1ne eulınge wirklichen urvrfcatı per baptismum machen sol-
len A genugt icht für einen Christen, seın en VOT der todbringen-
den Spelise der Damonen bewahren, sondern mMu alle Greuel der
Heıden, alle deitenwege der Götzendienere1ı meiden. Goötzendienst be-
steht ın Zaubereı, Besprechungen, Amuletten, KEıtelkeiten, Wahrsagerei,
Orakelsprüchen, ogelschau un! Totenopfern... Hüuütet euch davor, da{fß
nıcht Gott iın seinem orn dıe, welche iıh verachten, den höllischen Qua
len überantwortet”“ S Die „Lasterkataloge“ des (Saudentius lassen
sSo. ahnungen als sehr notwendig erscheinen. Viele sınd noch weıt
davon entfernt, „wahre Verehrer Gottes“ se1N, „diıe der Glaube auch
1m Unglück ıcht verläßt un: deren Zunge auch 1n en Nöten der Zeeıt
un! jeder Bedräangnıis ıcht aufhört, den Namen des Herrn preisen” Sl

AXIMUS, Bischot VOoOoNnO Turin, starb nach dem glaubwürdigen Zeugn1s
des (Gsennadıus zwischen 408 un 493 8 Von seiıner lıterarıschen Hınter-
lassenschaft sınd unl5 ungefähr 100 echte Predigten erhalten, 1ın denen
sıch aXxımus als erfolgreicher Prediger zeıgt, „der siıch die ber-

C6  44 8!reste des Heidentums wendet und 1n den Nöten der Zeıt Irost spendet
kın Groülteil seiner Predigten ist 1mM Inhalt weitgehend VO  — Werken des
Ambrosıus abhängıg 8!

In eıner ausgesprochenen Scheltpredigt beklagt sıch axiımus einmal
uber dıe Lauheıit se1lner Christen un besonders se1NES Klerus ber ıcht
NUur dies gibt 1ın seiner Gemeinde auch viele Christen, die nach der
Taufe wıeder 1ın heidnisches Ireıben zurückgefallen sind . „Obgleich S1€e
mıiıt unXn5 1in Freude W eıhnachten begehen, machen S1€e noch mıt be1 den AUS-

gelassenen Kalendertesten der Heiden: obgleich S1e miıt uns IN
den degen Gottes empfangen haben, halten sS1e sıch miıt ıhnen aber-

BARDENHEWER, (reschıichte der altkırchlichen Liıteratur I1L, 1912, 485
81 87 25

31 Zum ıld der Kırche als luna vgl RAHNER, 5ymbole der Kırche,
1964, 91— bes 125— 139
84 9, 31 4’ 13—16; vgl 8) 16—18,50; 9, 27
85 5n ZE: 1 E} Praef ad Benrtvolum 41

Vır ll 41 14/1 RICHARDSON). Vgl MUTZENBECHER, Maxım Epb
Taur Sermones, GE 2 9 XVf, C E ÄLTANER-STUIBER 458

MUTZENBECHER, Der Festinhalt VO  } Weihnachten und Epiphanie 1n den
echten Sermones des Maxımus Taurinensis: Stud atr 80), 1962,
109 —116 Sermo DA DE 91 EIE:
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gläubische Zeichen“ 9i Gerade dıe heidnischen Kalenderfeste mussen noch
ine große Anziehungskraft ausgeuübt haben 9i Oft ordert axXxımus auch
se1ne Gläubigen auf, die heidnischen Heiligtümer, die sıch noch auf ihren
Grundstücken befinden, zerstoren. Es g1ıbt namlıch kaum ein (Grund-
stück, das ıcht VO  - Götterstatuen beschmutzt ist 9 Diese Überreste des
Heidentums könnten sonst einem Rücktfall In den Gotzendienst Vorschub
eisten. Viele seiner Christen en noch ıcht aufgehört se1N, Was s1e
(vor der Taufe) 9i  * Man halt och die ogelschau un: erforscht die
Zukunft 9 glaubt die Wahrsagereı * un! ang jeglicher orm des
Aberglaubens 9i Es kann noch ine olge der alten römischen Ehe-
gesetzgebung se1n, WCIHN AaxXxımus Konkubinat und Ehebruch
gehen mu{fß 100

Schon diese kurze Umschau ıIn Predigten zeıtgenössischer Väter zeıigt
u11l ein plastisches Bıld „halber Christen“ 1m un Jahrhundert.

11

Im folgenden sollen einıge typısche Vertreter solcher Halbchristen
kurz charakterisiert werden: eın christlicher pologet, der noch ıcht e1in-
mal die Grundlehren des Christentums richtig verstanden hat (Arnobius),
ein polıtischer Opportunist (Eugenius) un! wel Vertreter der oberflächlich
christianisiıerten Schicht der Gebildeten (Ausonius, Claudian).

Der Rhetor ÄRNOBIUS VO:  - Sicca (Venerı1a) hat nach dem wenı1g
glaubwürdigen Bericht des HIERONYMUS waäahrend der diokletianischen
Verfolgung (eher 305—310) dıe siıeben Bücher AÄAdwversus natıones geschrie-
ben, dıe Bedenken des Bischofs VO  ; Sicca se1ıne Bekehrung
zerstreuen S Das umfangreiche Werk SEtzZ sıch Aaus Zwel Teilen

eb l_v GVIIIL, 17 ALIIL, EI GE
2GE2: GVL 27 GVI, RN 11 vgl XXlIlla,
CGVIITL, C XCGIV: GVIITL,

LEONHARD, Art concubinatus: IVL 835—838 Die römische Ehe-
gesetzgebung beruhte auf der Lex Jula de adulter11s et de sStupDrTO. Von ihr galt
der Grundsatz: Nach öffentlichem echt haben die Frauen eın echt ZUT Klage
n Ehebruchs. Das Gesetz gıbt DUTr dem männlıchen el eIN Klagerecht, ber
nıcht den Frauen (God Just I 9, 585 HERMANNUS|). Auch dıe christ-
liıche Gesetzgebung hat zunächst nıchts Wesentliches geaändert CGod. Just. 1X,
1585—59 Nur eın Edıikt Konstantins Adus dem Jahre 326, welches das Halten
Von Konkubinen neben der Ehegattin verbot, bedeutete ine Einschränkung.
100 LXXXVIIL, Sonst scheıint keine sehr hohe Meinung VO  - Frauen gehabt

haben: nennt S1E „omn1ıum malorum causa” (E3
101 HIERONYMUS, Chron ad 397 GCS Eus VII, 231); Vır all. (RıCHARDSON
42); ep 70,5 GSEL HILBERG). tadelt die ausgefallenen Übertreibungen
un den ungeordneten Aufbau bei (ep 58, 10) Uun! 111 ıhn äahnlich W1E Ter-
tullıan un Novatian mıt vorsichtiger Auswahl gelesen wıissen (ep 62:2)
ÄRNOBIUS., Adv na  S (MARCHESI: CSLP 62, 1934:;: diıe Aut!l 1953 War mIır
nıcht zugaänglıch). Lit. MONCEAUX, Hıstoivre lıtteraıre de l’Ajrıque chretienne,
IITL, 1905 (Neudr. 241—2806; BARDENHEWER IL, —525; QUASTEN,
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SAaAMIMCN, eiıner Verteidigung des Christentums (Buch 1—2) un: einer Be-
kampfung des Heidentums (Buch 3—7) HARNACK nennt Arnobius, SC-
InNESSCIL dem Lehrbegriff des Jahrhunderts, heterodox 1®2. Arnobius
hat nıcht einmal die Grundlehren des Christentums richtig verstanden.
Sein Werk verrat heterodoxe Zuüge, Wıderspruchlichkeıit, Flüchtigkeıit,
geringe Gedankentiefe 103 Kın kurzer UÜberblick uber seıne (Gottes- un!
Schöpfungslehre, dıe Chrıistologie un die Seelenlehre co1] das verdeut-
lıchen.

Der Gott, den glaubt, ist eın geistiger Gott ohne Empfindung, der
sich nıchts ın der Welt kummert 104 idieser Gott ist MAXIMUS, SUMLINUS

(visıbılıum et) ın vıisıbalıum Drocreator, 1Dse LNOLSUS 105 Gott schafft
NUTr Vollkommenes 106 Kın Frevel ware anzunehmen. hatte eiwas
Geringeres geschaffen 107 Der Mensch ist ine TES fragılıissıma 108 et flac-
da kaum sehr 1el wertvoller als das 1er 110 Die menschlichen Le1-
ber werden „Kotschläuche un: ekelhaite Urinbehälter”“ 111 genannt. Weıl
RSN Vollkommenem 1L1UT Vollkommenes hervorgehen kann, kann das
Jammertal dieser Erde nıcht VO  - Gott geschaffen seın !®; WEn ott für
Arnobius WAar die Quelle er Dinge ıst, ist doch ıcht Schöpfer
der Welt un: des Menschen. Weltschöpfer ist e1in untergeordneter Gott
In den heidnischen Gottern sieht nıcht, W1€ dıe anderen Vater, Damo-
NCN, sondern sS1e sind für ıh (xotter nıederer Ordnung „WCNN S1€E
überhaupt gibt”, fügt vorsichtig hınzu 115 Auch se1ne Christologie
ist noch sehr unvollkommen un mıt subordinatianiıschen un: emanatischen
Vorstellungen verknüpfit. Christus ıst be1 ihm Eeus radıce ab ıntıma 114 un!
Gott „der verborgenen potentiae” 115 Radıx ıntıma bezeichnet den EeuUS

Patrology, IL, 3853—392; ÄLTANER-STUIBER 183—185; CHEIDWEILER,
Arnobius und der Marcionıtismus: ZN 42—67; GEFFCKEN, 7 wenı
griechıische Apologeten, 1907, 287—290; COURCELLE, Anti-Christian Arguments
anı Christian Platonısm: i{rom Arnobius X0 St Ambrose: T’he Conflıct hetween
Paganısm and GCihristianıty ın the Fourth Gentury, ed. MOMIGLIANO, 1965,
151—192;: VOGT, Toleranz und Intoleranz 1m constantinischen Zeitalter: der
Weg der lat. Apologetik: Saeculum 344—3061, bes 347{1{
102 HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte 1, 757 Anm. FEinzelne
treten heute für seine Rechtgläubigkeit e1IN. So BRUNNER, Arnobius eın Zeuge

das Weihnachtsfest?: JLW 13 172—181 ID der Tat denkt
über Christus, soweıt die Inkarnatiıon 1n Frage kommt, korrekt” Au der
Versuch RAPISARDAS (Arnobio, 19406; erneut: (CORSARIO RAPISARDA,
Arnobio, 1965), die Orthodoxie des in allen wesentlichen Punkten CI -

weısen, annn nıcht zutriedenstellen. Vgl die Kritik VO  } MCÜCRACKEN,
AGW VIIL, 1949, 238 Anm
103 Diese Wertung bezieht sıch nıcht autf die literarısche Leistung des A.; vgl

KRAFFT, Beıträge ZUT Wirkungsgeschichte des alteren Arnobius, 1966, 124250
104 11, Im folgenden halte iıch miıch vorwiegend SCHEIDWEILER.
105 I! 31; vgl IL, 106 IL, eb
108 L, 51 109 IL, 11, 173 VI, 5R VII, 5.36
111 11, S vgl 11, 112 L, 113 I’ 28
114 I’ 115 I7
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prımus; Aaus diesem ist Christus hervorgegangen, VO  - dem wıederum die
potentıae stammen. Dıie Seelenlehre des Arnobius ist sehr merk-
wurdıg. Der Teıl se1ines Buches, iın dem S1e entwickelt, ist eın Exkurs,
der aus dem Rahmen des Gesamtwerkes herauställt (2 14—62). Die Seele
ist kein Geschöpf Gottes, sondern stamm Aaus einem weıt unter diıesem
stehenden Mittelwesen, WIE Christus selbst erklärt habe:; W' g1bt Arnobius
nıcht 116 Ihrem Wesen nach ıst dıe Seele eın Miıttelding zwischen
(xottlıchem un: Materiellem. Die Seelen sınd medı1iae qualitatis 117 An sıch
ist die Seele sterblich, aber sS1€e kann mıt Unsterblichkeit begabt un
gerette werden, WEeENN S1C sıich der Erkenntnis Gottes erschließt In diıeser
Seelenlehre können WIT das eigentlıche Bekehrungsmotiv des vormals
hei1dnıschen Rhetors sehen. Er meınt sıch zunachst, WCNN VO  - den Chri-
sten allgemeın Ssagt: „Aus Furcht VOrTrT dem Seelentod haben WIT uns dem
Befifreier (Christus) hingegeben un! unNns Gott eigen gemacht”“ 115

Arnobius hat se1N vielfaltiges Wissen ıcht A4aus erster Hand, sondern
ist VO  o zahlreichen Quellen abhängıig 119 un auch ke  1n gründlıcher Geist
Diese schillernde Gestalt 1m Übergang VO  - Heidentum Christentum
hat BARDENHEWER treffend charakterisiert: „Arnobius hat se1ine Apologiedes Christentums hingeworfen, bevor noch Mufße gefunden, den Heiden
vollıg auszuziehen. Wenn auch weıßl, Was bekämpfen hat, fehlt
ıhm doch eın genügendes Verständnis dessen, Was verteidigen hat
Christliche un: heidnische Gedanken un! Vorstellungen SCH iın buntem
Wirrwarr durcheinander“ 120

Suchte Arnobius trotz seiner mangelhaften Theologie Gott un die
Wahrheit 1m Christentum, gehört EUGENIUS jenen ıcht seltenen
Namenschristen, die eine feine humanıstische Bıldung besaßen und, fort-
waäahrend in der Anschauungswelt des Hellenismus sıich bewegend, selbst
ohl keine SCNAUCH Auskünfte über ıhr Bekenntnis geben vermoch-
ten 121 Er War Lehrer der lateinıschen Grammatik un: Rhetorik eıner
Von ıhm selbst geleiteten Schule in Rom 1?? Lrug den Philosophenbartun! stand 1n freundschaftlicher Beziehung den romischen konservativ-
heidnischen Senatskreisen !?, dıe wıederum ggte Verbindungen den

116 IL, 117 IL, 1  > vgl FE 31
118 IL, ÄLTANER-STUIBER 184; BARDENHEWER 1L, 594
119 Diese Frage ist noch nıcht endgültig geklärt. Die Abhängigkeit des Von
Cornelius Labeo ist ber ziemlıch erwlesen. Vgl BARDY, Art Arnobius: RACG
I’ 709 CHEIDWEILER 11 nachweisen, daß Anhänger des Marcion SCWESCHNse1 60f) 12 BARDENHEWER IL, 59292
121 (GEFFCKEN 160 Lit ZU Iolgenden: STRAUB, Art. Kugenius: RAC VI,
860—877, ferner: BLOCH, TIhe revıval ın the west at the end of the fourth
Century: MOMIGLIANO 193—218; (IAMPENHAUSEN 245 —256; SEECK ar 216—259;
DERS., Art Arbogastes: I1/ L 415—419; MeESsoT 45#
122 Z.085 4, 5 9 (MENDELSSOHN 210); SOCR., 5’ 67)123 SYMMACHUS nennt ıhn frater meus“ Eb SR 60.61 MG'GH VI/1,SEECK)
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Machtigen ofe Valentinıans 181 1n Vıenne, dem Heermeister Rıcho=
un! dem el magıster equıtum rbogast, hatten. Kugen1us

wurde durch hre Vermittlung Leıter eıner der vier kaiserlichen Kanzleien.
Nach dem Selbstmord alentinıans 11 1e1 rbogas iın in Lyon (1im
August 392) ZU) Kaiser ausrufen, da selbst als Dr barbarus keinen
Anspruch auf den Ton rheben konnte.

KEugen1us verfolgte 1ın der Religionspolitik zunachst einen vorsichtigen
un gemälßıgten Kurs un:! suchte sıch der Unterstützung des Ambrosius

versiıchern, der aber zögernd erst die Entwicklung abwartete. Die alten
Forderungen des Senats nach staatlicher Unterstutzung der heidnischen

124 werden zweıimal VO  - ıhm abgelehnt 125 Beı zunehmender Krıiegs-
gefahr sucht Kugen1us aber dıe Unterstützung der heidnischen Krelse,
indem ihnen 1n einem Kompromiß doch aktisch dıe staatlıche ult-
förderung zusıichert 126 Kugen1us scheıint auch der Wiederaufstellung des
Victorja-Altares zugestimmt haben 127 un: hat VO  - Anfang die
VO  } Virius Nicomachus Flavıanus betriebene krneuerung der heidnischen
Kulte geduldet **®. Man dart annehmen. dafß unfier der flavıanıschen Re-
stauratıon verschiedene Christen wıeder AB Heidentum abgefallen
sınd 129 zumal Flavıanus mıt Vergünstigungen un Bevorzugungen locken
konnte. Als Kugen1us 1m Herbst 391 1ın talıen einfällt un! Mailand
besetzen droht, weicht Ambrosıius nach Florenz Aaus und rıchtet VO  - ort
Aus Eugeni1us die beruüuhmte Epistula GTE dıe 1mM Grunde nıchts anderes
ist als eine „feierliche Absage 1m Namen VO:  $ Kırche un Christenheit“ 130
Kugenius mußßlÖte se1nNn Lavıeren aufgeben un „warf sıch dem Heidentum
SanNz 1in die Arme“ 131

I HEODOSIUS konnte der Herausforderung durch Kugen1us un rbogas
iıcht ausweichen. Weıiıl entschlossen WAaT, das endgültige Verbot des
Götterkultes, auch des prıvaten *, 1m anzch Reich durchzusetzen, wurde

124 sıeche ben Anm 125 ÄMBR., Ep 5 9 WYTZES 104)
126 In Korm VO:  \ offiziellen Zuwendungen verdiente und bedeutende heid-
nische Persönlichkeiten, damıiıt aktisch die nhaber der Priestertümer.
127 PAULINUS, Vaıt mbr (PELLEGRINO 89f)
128 SEECK, Art Flavianus: V1/2, 2606—11). Das anONYyM überlieterte armen
ad: Flavianum Anthol lat —925 BÜCHELER-RIESE) ist nach MAN-
ANARO, 11 poematto anonNımMoO contra pa$ano0S; NuovDidask 11 23—45,
TrSst nach verfaßt, auf dıe Ereignisse in Rom wäahrend der Belagerung
Alarıchs beziehen un: den praefectus urbi Gabinius Barbarıus Pom-
pe1anus gerichtet. Die 1n diesem Gedicht verspottete heidnische Religiosıitat dürfte
auch für dıe tHavıanısche Erneuerungsbewegung charakteristisch se1N; STRAUB S66.
129 SEECK V! 2485 Vgl dazu auch das gewöhnlich 1n diese eıt datierte un! unter
den Schriften ( YPRIANS geführte Garmen ad quendam senatorem chrıstiana
religıone ad ıdolorum servıtutem CONDETrSUM CGSEL 2 9 DL Z9230 PEIPER).

KING, Ihe FESUTSCNCE of 303 SOINC contemporary SOUTCCS, 1n:
Stud atr 79), 1961, ATDZZATT 130 (AMPENHAUSEN 251 131 eb 2592
132 Gesetz VO 11 399 CGod. T’heod XVI, 1 9 12); vgl ENnSsSLIN, Die elı-
gzionspolitik des arsers T’heodosius Gr.,; 1953
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der Bürgerkrieg zwıschen dem legitimen Kaiser Theodosius und dem
Usurpator Kugen1us zugleich ZU „Jletzten Religionskrieg des er-
tums 133 Die Entscheidung el rıg1dus (5 Sept 394) 134 rbogast un:
Flavıanus nahmen sıch das en Ihr Strohmann Kugen1us wurde SCc-
fangengenommen un hingerichtet. Be1 ıhrem Auszug AUS Maiıland hatten
sS1€e noch erklärt, S1e wuürden nach ihrer siegreichen Rückkehr die Kırchen

tallen machen un die Kleriker oldaten 135
Kugen1us Wr Chrıst 2 se1ine ympathıen aber agen be1 der heid-

niıschen Partei, der sıch schliefßlich AQUus polıtischer Kason SanzZ anschlofß.
SOZOMENOS sagt VO  - m, habe dem christliıchen Glauben ohne innere
Überzeugung angehangen ** un PHILOSTORGIOS konnte iıh: für einen
Heiden halten 138

eCcIMuUSs agnus ÄUSONIUS wurde 310 in Bordeaux geboren 139
Nach seinen tudium bekleidet fur 3() TE 1n seiner Vaterstadt iıne
Professur zunaäachst für Grammatıiık, dann für Rhetorik; 46 beruft ıh:
Kaiser alentinıan als FErzieher des Prinzen Gratian den Hof ach
UnTIier. Er gewınnt dort rasch Einfluß: RIO bekleidet CT dıe Stellung
eines oOMES, eiInNes qUaeESLOT Sacrı hHalatır un eines hraefectus hraetora.
Im Jahr 379 ıst consul 140 Nach der Ermordung se1NeESs (Gönners Gratian
zieht sıch aus dem Hofleben zuruück un!: verbringt den est se1INES
Lebens wıeder 1n Bordeauzx. Unter seınen Zeıtgenossen stand Ausonius
1n hohem Ansehen Kaiıiser Theodosius bat ih: UÜbersendung seiner
Gedichte 141 Zu seinen Freunden zahlte auch Symmachus 142 un: Paulinus.
der spatere Bischof VO  w} Nola, seinen chülern 12 Ziu seinen Lebzeıten

133 (GSEFECKEN 159; STRAUB 874{
134 Zu den heıdn. un christ]. Deutungen des „Crottesgerichtes” Frigidus:
STRAUB S69— 874
135 PAULIN., Vaıt. Ambr 31 (PELLEGRINO 94) 136 Vgl ÄMBR..; Ep

138 e GCS P BiDEZ)137 VIIL, 22,4 GCS BıIDEZ-HANSEN)
139 Magnı USoONN opuscula MCGH V/2, 1553 SCHENKL). Lat. DA
BRIOLLE, Art Ausoniıius: RAGCG, I’ E  9 MARX, Art AÄAusonıus: 11/2.
C  9 PATTIST, Ausomius als Ghrist, 1925; BARDENHEWER HE
436—440; BICKEL, Lehrbuch der Geschiuchte der römiıschen Literatur 1V/1,

Handbuch der klassischen Altertumswissenschaften VILI), 21—43;
PASCHOUD, Roma 23—32; RIGGI, cristianesımo dı uson10: Salesıanum
1968 642— 695
Über SE1N Leben gıbt selbst einen ausführlichen Bericht: AÄUuvs., 111 (SCHENKL
2f) Vgl SCHANZ 23f (Zeugnisse uber das Leben des Ausonius)
140 376—380, nach Valentinijans Tod, bekleiden Angehörıge der Famılıe des

höchste Ehrenstellen; SEECK, Symm. C T ACH:
141 Brief des THEODOSIUS un! Antwort des SCHENKL 9f
142 SYMMACHUS AÄuson1us: 13—4583 MGH V1/1, 9—22 SEECK);
ÄUSONIUS Symmachus: 17 (SCHENKL L74E
143 ÄUSONIUS Paulinus: Ep 19—925 (SCHENKL 179—194); PAULINUS AÄAusonius:
Garm 10, 11 CGSEL 30, 24—42 HARTEL) Dieser Brietwechsel ist das letzte
sichere Datum AUsSs dem Leben des Ausonius (390—393).
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hat schon 1ne Sammlung se1ner Werke bestanden 144 AÄAusonius ist nach
30903 gestorben.

Hıer soll jetzt ıcht die Rede se1n VO Dıiıchter Ausonius, mıt dem die
Kritiker streng 1NSs Gericht gehen *, sondern VO „Cihristen“ Ausonius.
Es ist bezeichnend für seinen obertlächlichen Charakter. W1€e als Blınder
seIN Jahrhundert der drohenden Getahr durch die Barbaren, der Auseın-
andersetzung zwiıischen Heidentum un: Christentum, des Kampfes
die Häaresıen, der Auflösung der kaiserlichen Macht erlebt Diese großen
geıistıigen un!: politischen Auseinandersetzungen finden keine Resonanz 1in
seinem Werk Er hat S1e ıcht verstanden. Tietes un echtes KEmpfinden
verrat NUT, als VO:  w dem Entschlufß des Pontius Paulinus erfährt,
der Welt entsagen un! eın Mönchsleben führen. Seine dreı Briefe
Paulinus siınd das Reifste un!: armste, das geschaffen hat 146 Dieser
Briefwechsel zwıschen eıister und Schüler „Spiege besonders eindrucks-
voll den Gegensatz un: Kampf zwıschen heidnıschem un: christlichem
Kulturwillen wıder  c 147 Ausonius War sehr wahrscheinlich Christ. Fur eıne
Kenntnis des Christentums sprechen sechs tellen AaUSs seinem Werk 145
ber davon abgesehen verrat keine Spur eines christlichen Geistes.
Plautus, Lerenz, Horaz, vid un! VOT allem Vergıil sind se1ne geistigen
Väter Diese unbekümmerte Verbindung unvertraägliıcher Vorstellungen
ıst bezeichnen: für den Eklektizismus gebildeter Halbchristen jener
Epoche Fur S1€C WAarTrT der Glaube „oft nıchts als iıne reine Formalıtät, be-
trubliche Kehrseite der großartigen Fortschritte, welche die Gunst der
Mächtigen der Kırche eintrug“ 149

Claudius (CLAUDIANUS 150 ıst dem Ausonius dichterischer Begabung
un schöpferischer Kraft weıt überlegen; 1n ihrer Haltung ZU Christen-
tum aber tragen beide viele verwandte Züge
144 AUvSs., Epicedion ın patrem, praef. (SCHENKL 3 9
145 SCHANZ: „Die tieibewegte Zeıt, In der Ausonius lebte, bleibt VO:  } seliner
tandelnden Poesie fast unberührt“ (S 42) ur diıe absterbende Literatur des
Heidentums ist Ausonius miıt seinem poetischen Dilettantismus un:! seinen Form-
spielereien ein beredter Zeuge“ (S 42) BICKEL: 95  1€ rhetorische Unfreiheit des
gesamten Liıteraturgeistes der eıt trıtt be1 AÄusonius 1n seıner Abhängigkeit VO  -

schulmäßiger Kompendienliteratur, Von Gemeinplätzen der RHednerschule un!
stilisıerter Formenkunst zutage” (S 280) Vgl PASCHOUD DTZZRD
146 PAULINUS antwortet mıiıt G arm auf die Ep un! des ÄUSONIUS;
Garm F3 ist iıne Antwort auf die Ep Vgl ben Anm 143
147 ÄLTANER-STUIBER 409
148 Griphus de ternarıo UMETO (SCHENKL 132), Versus haschales 30{),Ephemeris. Oratıo matutına 4f) Gratiarum actıo Gratiano (29f), Ver-
545 rhopalıcı (31f), Z 1E ! 193) Zur Interpretation dieser Stellen vglLABRIOLLE PASCHOUD 27{ LABRIOLLE 1022; vgl ATTIST
150 Cl Claudianz G armına, MGH X’ 18992 (unveränd. Neudr. 1961): BIRT.
Lit GEFFCKEN 176; SCHMID, Art. Claudianus RAGC IIL, 152—167; VOLL-
MER, Art Claudius Claudianus: D  5 FUHRMANN, Art
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audıan stammt Aaus dem Orient, eın agyptischer Halbegrieche, VO
alexandrıinıschen (Greist gepragt, das Lateinische aber W1€e se1ine Mutltter-
sprache beherrschend. (Genaueres wıssen WIT 11UTr aus seiner eıt ofe
des Honorıius in den Jahren 395— 404 Danach verliert sıch se1ne Spur.
Er ertireute sıch der besonderen Gunst des mächtigen magıster miılıtum
tilıcho, spielt die eines gefeierten Hotfdichters dem oeLa
laureatus eines Fürstenhotes der Renaissance vergleichbar un! dient
seinem maächtigen GOönner, der den Oberbefehl uüber beide Reichsteile
erstrebt, auch als Sprachrohr polıtischer een 151

Sein lıterarıisches chaffen nthalt Zeıtgedichte, mythologische Gedichte
und 1ne dammlung kleinerer Gedichte. Zu diesen a mınora Za
auch das Garmen de Salvatore *, dessen Beurteilung 1n der rage, ob
C'laudian Christ SCWESCH ist oder nıcht, entscheidend ist Die Echtheit
dieses Gedichtes ıst gut bezeugt, dafß ihren Bestreitern dıe Beweiıiıslast
zutallen mu{ 153 Wahrscheinlich WAar (C'laudian nach Bıldungsgang un!
Neigung War ursprunglıch durchaus Heide, paßte sıch aber spater, hne
getauft se1N, der ofe herrschenden christlichen Strömung an 154.
So ist auch das Urteil ÄUGUSTINS (er nennt iıh: Ghrıstı nNOMUINE alıenus 155)
und des OROSIUS (Claudian ist DAZANUS DETVLCACLSSIUMUS 156) erklären,
dıe ıh nach seinem heidnischen Stil un der mythologischen Ausdrucks-
welse beurteilen un dıe ıcht das Garmen de Salvatore gekannt en
mussen. ('laudian WAar in relig10sen Dingen vollıg indıfferent, ein Iyp,
W1E ıh: 11UTr diese eıt der etzten Auseinandersetzung zwischen Heıiden-
tum un! Christentum hervorbringen konnte, darın seinem Gönner vollıg
ahnlıch, der sıch auch Christ AaUus polıtischer Rason mıt den heid-
nıschen Adelskreisen in Rom verband 157 Das Verse ange G(‚armen
nthalt Anklange johanneische un! paulınısche christologische Vorstel-
lungen, vermischt mıt mythologıisch-heidnischen Kultformeln, un: ist darın
typısches Zeugni1s für den synkretistischen Charakter dieser Übergangs-
epoche *; deren lıterarısche KExponenten (SEFFCKEN kennzeichnet: „Es
hat damals un: spater 1ne Reihe VO  ; ‚christlıchen" Dichtern gegeben, die
iıcht etwa 1Ur den Formenschatz der Antike eın außerlich verwenden,
sondern heute einen christlichen Hymnus, INOTSCH en wıildheidnisches
Hochzeitsgedicht schaffen verstehen, die die große Scheidung der reli-
g10sen Parteien ın ihrer eıgenen Person reinlich vollziehen. Auf welcher
Seite sıch aber e1iIn Claudian, E1n Ausonius oder Nonnos wohlsten
fühlen, pringt sofort 1nNs Auge die heidnische Dichtung bleibt iıhr eigent-
lıches Lebenselement. ber doch haben diese sıch unerftfreulichen Re-

Claudianus: KT Pauly I7 1964, 2—1 PASCHOUD, Roma 133—155; BICKEL
28211 ; BOISSIER H. 9749093
151 SCHMID 1521; SEECK V! 263—313 152 Op mM1n (BırTt
153 BirTt LAHI—L  IT: SCHMID 158— 1635 154 SCHMID 160
155 De C120 De: V) 26, 927 GCL DOMBART-KALB)
156 Hist., IS 35; 21 GSEL 5; 531t ZANGEMEISTER) 157 vgl PASCHOUD 136f
158 ausführlicher bei SCHMID 162f
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formchristen auf iıhre Weise ININ: miıt Symmachus un seinen Ge:

wirkt“ 159
OSSCH Fortleben der antıken Kultur aufs nachdrücklichste mıtge-

Kur die Frage nach der Bedeutung der „halben Christen“ un: ihrem
Platz in der Kırche des un: Jahrhunderts aßt sıch festhalten:

Die AÄußerungen der Kırchenväter den „halben Christen“ sınd
iıcht zahlreıch, W1e INa  ® zunachst anzunehmen versucht ist

Das seelsorgliche Problem der Halbchristen taucht in großem Ma{ifße
erst mıt der staatlıchen Duldung un! zunehmenden Förderung des Chri-
SsStentums auf.

Die Art, W1€e sıch die Väter über diese halben Christen außern, aßt
darauf schließen, dafß iıhre Zahl ıcht gering SCWESCH seinN kann.

Die Gründe, die eın Scheinchristentum gefördert haben, SINnd viel-
faltıger Art Opportunismus 1ın jeder Form: 1Ne oberflächliche Christiani-
sıerung; die haufig mangelhafte katechetische Unterweisung 160 geradebe1 dem Sos einfachen Volk; die hartnäckige Resistenz heidnischer (SP-
braäuche: der erst diese eıit sıch voll entfaltende Bıldungs- un! Kultur-
W1 des Christentums 161,. dıe Zurückhaltung gerade der intellektuellenÖOberschicht: der polıtısche Kompromiß.

Diese Halbchristen sınd der Tribut, den dıe Kırche für ihr schnelles
W achstum eisten mußflte. Dafß 1mM Jahrhundert eher hoöher als SC-ringer geworden ist, bezeugt uns SALVIAN VO  - Marseille 162

Die Missionterung und Ghristianıisierung ım UN: Jahrhunderthat also ıcht den uneingeschränkt trıumphalen Verlauf Z  MM  » IWıeE
ıh frühchristliche und auch moderne Autoren och darstellen.
159 GEFFCKEN L7
160 DANIELOU, La catechese AU.  >2 premers sıecles, 19658
161 Vgl JAEGER, Das frühe Ghristentum und dıe griechische Bıldung, 1963.,
51—64; GIGON, Die antıke Kultur un das Christentum, 1966, 142—181;

WIFSTRAND, Die alte Kırche und dıe griechische Bıldung, 1967, SE
162 STERNBERG, Das Christentum des Jahrhunderts 1m Spiegel der rılLten
des Salvianus VO  w} Massıilia: I’heologische Studıen und Krıitiken 1909 29—78,
163—9205 Vgl auch JONKERS, Die Konzile und einıge Formen alten Volks-
glaubens 1m unften und sechsten Jahrhundert: Vıg Ghr (1968) 49— 53
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SP  CHUNGEN

DAS ZWEITE VA  HE KONZIL
DOKUMENTE UND KOMMENTARE

Das / weıte Vatıiıkanısche Konzaıl. Konstitutionen, Dekrete und Erklärun-
o  CN, lateinısch un:! deutsch, Kommentare (Lexıkon für T heologie un
Kirche). eıl (1966) 399 S eıl I1 (1967) 748 S eıl {I11 764 s
Herder/Freiburg

An guten Büchern über das Zweıiıte Vatikanische Konzıl besteht eın Mangel.
Die dreı Supplementbände des wollen eın Doppeltes nıcht iın Konkurrenz

ıhnen treten und S1E außer Kurs setizen, noch das letzte Wort ZU Vatica-
1U I1 haben, da weıtere theologische der theologiegeschichtliche Forschungen
überflüssig waren. Wohl ber streben S1€E d} durch SCNAUCS Eıngehen aut die
Entstehungsgeschichte der Texte un!: durch streng wissenschaftliche Kommen-
tıerung klar W1e möglıich herauszuarbeiten, Was das Konzıl n wollte und
W as ungesagt noch weıter {fen bleiben soll Um den Gesamteindruck OrWCS-
zunehmen : Dieses 1el wurde voll un: Sanz erreicht. Da die Kommentierung AausSs-
schließlich ftührenden Fachtheologen anveritiraut wurde, die zumeıst als <onzıiıls-
experten der Entstehung der lexte bestimmenden Anteil hatten, entstand
1er ine wissenschaftliche Grundlage für alle spatere Konzilsforschung eın
Werk, das eiINZ1Ig dasteht un das uns dıe Länder der romanisch- der CNS-
lischsprechenden Welt beneiden dürften. Die Darbietung der Texte 1n der
lateinischen Originalfassung W1eE 1ın der VO  - den deutschen Bischöfen autorisıerten
Übersetzung ist VO Verlag Herder ın drucktechnisch musterguültiger Weise
geschehen.

Die Anordnung der Dokumente erfolgte aus uten Gründen (wıe auch schon ın
Denzingers Enchiridion Uun! 1ın den Concıliıorum ecumenıcorum Decreta) der
historischen Reihenfolge ıhrer Promulgation gemäß. Für dıese Zeıtschrift sind dıe
folgenden sechs VOoO  w unmıttelbarem, WEeNnNn uch nıcht gleichrangigem, Interesse:
dıe Konstitution über die Kırche Lumen Gentium., dıe Dekrete uber die Ostkirchen
Orzentalium Ecclesiaarum (I) und den Okumenismus Unitatis Redintegratio, die
Erklärungen ber die nichtchristlichen Religionen Nostra Aetate und die eli-
gionsfreiheit Dignitatis Humanae (ID), das Dekret er dıe Missionstätigkeit der
Kırche gentes I1II Die übrıgen, durchweg pastoralen Dokumente mussen,
Bedeutsames S1E auch über das aggıornamento das Grundanliegen des Kon-
zıls SCH haben, außer Betracht bleiben. Der Raummangel zwıngt terner
dazu, bei den genannten Kommentaren 1Ur auf einıge Artikel hinzuweisen, teils

sS1e besonders hervorzuheben, teils da un dort (aufs (sanze gesehen
erhebliche) Ergänzungswünsche anzumelden.

Lumen Gentium, dıe C(onstitutio dogmatıca de Ecclesia, dürfte unbestritten
das bedeutendste Dokument des Konzıils darstellen. Dementsprechend widmet iıhr
das Kkommentarwerk auch den breitesten Raum;: auftf gut 2920 Seiten teilen sıich ın
die Erläuterungen des Textes die bekannten Theologen AUS dem Jesuıtenorden
Aloys GRILLMEIER, arl RAHNER, Friedrich WULF, tto SEMMELROTH mıiıt Herbert
VORGRIMLER (Freiburg), Ferdinand KLOSTERMANN (Wien) un: Josef RATZINGER
(Münster). j1ewohl jeder dieser Autoren auf die Vorgeschi der einzelnen
Kapiteltexte zurückgreift, wırd als Eınleitung ıne eıgene Gesamtdarstellung des
Ringens der Konzilsväter den endgültigen ext Von Gerard PHILIPS (Löwen)
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geboten. Im besonderen sSE1 auf dıe Artikel O17 verwıesen, 1n denen sıch der
Jlick VO „Volk Gottes“ ausweiıtet ZU Ausblick auf die gesamte Menschheit Uun!
iıhren Weg durch Christus hın A Schöpfergott. Die Abkehr VON jeder Korm
eines kampferischen Irıumphalismus iın der Selbstdarstellung der iırche, der
sıch das Konzıil 1n Überwindung gewohnter, VOT allem 1m Jahrhundert domi-
nıerender Vorstellungen nıcht hne Mühe durchgerungen hat, kommt 1mM Kom-
mentar überzeugend ZU Ausdruck. Von speziellem Interesse sind hier die AÄus-
führungen über dıe Zuordnung des Judentums, des Islam un: der übrıgen nıcht-
christlichen Religionen auf Grund des allgemeınen Heilswillens Gottes un: der
unıversalen Erlösertat Christi U Voll- un! Endgestalt des Volkes Grottes. S1ie
bılden die Basıs für die spateren Ausführungen des Konzıls über den Okumenis-
INUS, dıe nichtchristlichen Religionen un die Miıssionstätigkeit der Kırche. Nıcht
als ob alles schon 1n letzte Klarheit gebracht se1 da und dort wırd die theolo-
gische Aussage merklich unschari: ber das Wiıe der etzten Eingliederung der
Ungetauften der der ONa fıde lebenden praktischen Atheisten 1n das Gorpus
Ghristz mysticum mulste auch Lumen Gentium schweigen. Kapıtel VII über
den endzeıtlichen Charakter der pilgernden Kırche und ihre Einheit mıt der
hıimmlischen Kcclesia ist 1m besonderen der Inıtiative und dem Herzenswunsch
Papst Johannes’ verdanken. Als Darstellung der eschatologischen
Dynamik der Kırchengeschichte des Noch-Unvollendetseins nıcht 191088 des einzelnen
Christen auf KErden, sondern auch der Kirche als solcher, der noch ausstehenden.
in der GCommunio Sanctorum gleichwohl schon verwirklıchten Vollendung bilden
sS1e das abschließende un! notwendig erganzende Gegenstück ZUT Lehre über das
Institutionelle un Statische der Kırche.

Orzentalium Ecclesiarum, das Decretum de Ecclesus Orzentalıbus G‚atholıcıs,
richtet sich ausschliefßlich die mıt dem Heiligen Stuhl unıerten Ostkirchen, nıcht

die acht) orthodoxen Patriarchate un: übrıgen autokephalen Kıirchen. Die
einleitende Darstellung der Vorgeschichte dieses Dekrets und dıe Kommentierung
durch Abtpräses Joh. HOxcK, der als Peratus für die ostkirchlichen Fragen
auf dem Konzıl besonders hervorgetreten un! beachtet worden ıst, dar{f ebenso
sehr als vorbildlich W1€e auch als unerläfßlich für das volle Verständnis der hiıer
latenten Problematik gelten. Bıldet ja schon die blofße Eixistenz der unıerten
Teilkirchen (besonders der Von Rom geschaffenen sechs Patriarchate östlicher
ıten) miıt rund zehn Miıllionen Bekennern DUr twa 0/9 der gesamten Ost-
kırchlichen Welt! 1Ne Dauerbelastung des Verhältnisses zwischen der rom1-
schen un der orthodoxen Christenheit Uun! e1IN, Wn nıcht das Hındernis
ıhrer Union. Der Kommentar versteht C5, die bestehenden psychologischen WI1IEC
kanonistischen Schwierigkeiten anzudeuten und zeıgen, W1€e das Dekret TOLZ
eines gelegentlichen Rückfalls 1n einen unangebrachten Paternalismus (von den
Unierten STETS bitter empfunden un: VO  } Patriarch MAXIMOS entschieden
zurückgewiesen) doch einen Fortschritt, WECNN auch keine Wendung, bedeutet. Auf
die Erläuterungen Artikel un! SOW1E auf das Nachwort Artikel 30) se1
besonders hingewiesen: „KEıine endgültige Lösung der hıer anstehenden Probleme
wırd TSt möglıch se1N, WCNnNn paradox das klingt jene Kırchen und
ihre Hierarchien nıcht mehr g1bt, für die das Dekret bestimmt ist, sondern NUur
mehr dıe orıentalıschen mıiıt der lateinischen bruderlich vereinten Kırchen, mıt
anderen Worten, WCeNnNn das Dekret eigentlich überflüssig geworden ist  “ (I 391)

Unitatis Redintegratio, das Dekret uber den Okumenismus, ist unter der Ver-
antwortung des Sekretariats für die Förderung der Einheit der Christen ent-
standen. Wie schon erwähnt, beschäftigt das Unionsanliegen mıt den getrennten
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Bruderkirchen ın einer mehr prinzıpiellen der vorläufhigen Weise auch schon die
Konstitution er das Selbstverständnis der Kırche Es ging dem Konzıl 1Im
Okumenismusdekret indes keineswegs twa 1Ur ine Übersetzung un!: Aus-
weıtung jener Hinweise 1nNs Praktische. Für Fragen solcher Art gıbt ja e1IN
eıgenes Directorium. W orum hıer geht, ist ıne Annaherung, ja iıne Identi-
nzıerung mıt den Hauptzielen des 1948 gegründeten Weltrates der Kirchen, dem
1965 rund 214 Mitgliedskirchen angehörten. Für die Artikel des Dekrets stellt
das ommentarwerk 126 Seiten des Halbbandes ZUT Verfügung. lervon sind

alleın der bewegten Vor- un Entstehungsgeschichte gewıdmet, dıe Werner
BECKER (Leipzig) ZU Verfasser hat, während der Kommentar Johannes FEINER
Zürich) verdanken ist.

Besonders erwäahnen ıst, daß Anfang des Okumenismus e1IN Äufruf VO  -
Missionaren steht, dıe die Behinderung der Evangelisation durch dıe Uneinigkeitder Kirchen ebhaft empfanden und beklagten (Protestantischer Missionskongreiß
VO  } Edinburgh 1910 Auf dem ı88 Vaticanum ebenfalls ZWEI ardınale
aus Missionsländern der Japaner Tatsuo Do1ı1 un:! der Afrıkaner RUGAMBWA
die mıt großer Eındringlichkeit auf das gleiche Ärgernis für dıe Glaubensver-
breitung hiıinwiıiesen. Ferner se1 nochmals betont, dafß 1ın diesem Dekret nıcht

die Aufstellung eiınes romısch-katholischen Okumenismus geht gewWI1sser-
maßen ein katholisches Gegenstück A eltrat der Kırchen sondern

die katholischen Grundsätze un!: die praktısche Verwirklichung des
(Okumenismus. Es gıbt ın diesen Ausführungen sovıel Wichtiges, bis dahın
Aaus dem Munde des ırchlichen Lehramtes noch nıe Vernommenes und daher
dankbarst Begrülßendes, da: schwer tallt, ein1ıges davon auszuwählen. Doch
bleibt m. E bedauern, dafß das Dekret NUr einmal, un! dann noch 1n einer
recht allgemeınen Wendung, zugıbt, dıe Spaltungen se]en „oft nıcht hne Schuld
der Menschen Von beiden Seiten“ eingetreten; e  ware heilsam SCWESCH, die
Mitschuld der lateinischen Kırche den unselıgen KEreignissen mıt einem de-
mütigen Nostra CU zuzugeben. Eınen 1inwels auf dieses Versäumnis VCT-
mı1ssen WITr übriıgens auch in dem SONst austfuüuhrliıchen Kommentar. Kostbar ber
ist Uun: bleibt dıe Anerkennung der getrennten Bruderkirchen als Teilgemein-
schaften der einen Kirche Christi auf Grund der Taufe, der Heiligen Schrift un!
des Glaubens Christus; terner dıe Anerkennung, ja der Wunsch nach einer
gewıssen Pluralıi;tät 1n den Formen der Lehrverkündigung, des Kultes un: der
kırchlichen Verwaltung Momente, dıe gerade auch für die Missionierungs-
methoden der Zukunft VO  - erheblicher praktischer Bedeutung werden könnten.

Das tur e1IN Organ W1€e die ZM  7 ohl belangvollste Dokument des Vatica-
NUu I1 durite Nostra Aetate se1IN, dessen amtlıcher Jıtel lautet: „Erklärung über
das Verhältnis der Kirche den nıchtchristlichen Religionen”. Zur allgemeinenCharakterisierung dieser bedeutenden Verlautbarung sCe1 hier der einleitende
Absatz Aaus der Vor- un Jextgeschichte VO  w} Joh ÜESTERREICHER, dem Direktor
des Instituts für Jüdisch-Christliche Studien der Seton Hall University, a1ll-
gestellt (I7 406) „Unter den Dokumenten des I1 Vaticanums nımmt dieses ine
Sonderstellung eiN: geht, wenıgstens 1ın seinem ursprünglichen Kern als Er-
klärung uber die Juden, auf einen ausdruücklichen Wunsch Johannes’
zuruück. Diese Herkunft erschöpft jedoch nıcht seıine Kınzıgartigkeit. Zum ersten-
mal ın der Geschichte sprıicht hier CIA Konzil miıt Anerkennung VO T asten
der Menschen, Stämme un! Völker nach dem Absoluten, ZU erstenmal beugt
CS sıch 1in Ehrfurcht VOrTrT dem Wahren un:! Heıligen anderer Religionen als dem
Werk des einen, lebendigen Gottes. Ebenso ıst das erste Mal, daß die Kırche
sıch offentlich die paulınısche Schau des Mysterium Israel eıgen macht Die
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Deklaration ist dergestalt ein Bekenntnis der Kirche ZUT Allgegenwart der
Gnade und ihrer Wirksamkeıt 1n den vielen Religionen der Menschheit

ÖESTERREICHER’S Kommentar des weıtaus kurzesten aller Konzilsdokumente
umfalt über Seiten. Daran schließen sıch auf weıteren Seiten dreı kurze
Exkurse den Konzilstexten uüuber den Hınduismus, den Buddhismus und
ber dıe Muslım, Von Je einem Fachgelehrten auf diesem Gebiete verfaßt. Nur
AaUus der Vorgeschichte und AUS der Chronik der Konzilsverhandlungen über dıie
Textvorlage mıt iıhren ZU Teıil unerfireulichen Begleiterscheinungen bzw. eak-
tiıonen AUS dem Lager der Nachbarstaaten sraels 1aßt sich der eiwas unhomogene
Aufbau, dıe nıcht Sanz organısche Gedankenführung des Textes verstehen, die
doch ziemlich dısparate Sachverhalte auf engstem Raum zusammenzwingend
behandeln unternımmt. Eıs ist weniger das inkongruente Stärkeverhältnis
dieser Religion den insgesamt NUrTr Milliıonen des Weltjudentums, VOoI

dem sich ber nurmehr der drıtte der vierte eıl ZUTT mosaıischen Religion
bekennt, stehen weıt uber ZzwWeEe1 Milliarden anderer Nıichtchristen gegenüber
auch sachlich DZW. ideenmäßig scheinen dıe Dinge, die hier geht, allzuweıt
voneınander ab lıegen. So wichtig dem Konzıl erscheinen durifte, dem
Wunsche Johannes’ gemäß der Feindschaft zwiıischen Christen un!' Juden
e1in fur allemal eın nde setzen, jene „Erklärung über dıe Juden” mıt
I hemen VO  w disparatem Eigengewicht WwW1€e dem relig1ösem Gehalt des Hın-
duı1smus der Buddhı1ısmus verbinden, un: dies 1n Ausführung VO  - knapp drei
Seıten Umfang, braucht INa  n} nıcht allzu glücklich iinden.

Es ware daher ohl empfehlenswert SCWESCH, die Deklaration über die Juden
1n einem eigenen Dekret vorzulegen un das Verhältnis der Kirche den nıcht-
christlichen Religionen WI1E Islam, Hinduismus un Buddhismus (aber auch Kon-
fuz1anısmus) ti{wa 1n der KForm einer einleitenden Praeambel dem Dekret uüuber
die Missionstätigkeit der Kirche vorauszuschicken. Auf diese Weise hätte sıch
vielleicht auch mehr Raum erübrıgen lassen für 1ne kurze und doch ausreichende
Charakterisierung der wichtigsten nıchtchristliıchen Religionsformen, die WCINI

auch nıcht notwendig etzten Forderungen der Religionswissenschaft genügend
ıne rıchtige Uun! brauchbare weıl halbwegs vollständige) Schilderung des tak-
tischen heutigen Erscheinungsbildes dieser Religionen geboten hätte. Den Konzıils-
vatern War offenbar 1n den wenıgen Satzen über Islam, Hınduijksmus un: Bud-
dhismus NUur darum tun, Anknüpfungspunkte für einen Dialog zwischen Christen
und Vertretern jener Anschauungen aufzuweisen. Daiß en solcher Gesprächs-
versuch das irgendwie (Gemeinsame 1n den Vordergrund stellt und bemüht
bleibt, VO grundsätzliıch Unvereinbaren zunäachst einmal noch schweigen,
wird nıemand übelnehmen dürten. Als ein ıld der Wirklichkeit jener Relıgionen
dürften jene Satze 1n der Deklaratıon 111 uns scheinen nıcht 381
IN  - werden.

Der Exkurs ZU Konzıilstext über diıe Muslim VO  w} Georges NAWATI OP
(Kairo) scheint u1ls besten die Schwierigkeiten (um nıcht SCH die Un-
möglichkeit) herauszustellen, mıt wenıgen Zeilen jene Aufgabe meıstern, VOT

die die Konzıilsväter sıch jeweıls gestellt sahen. Die beiden anderen Exkurse der
über den Hindulsmus Von Cyril PAPALI OCD Rom) un! der über den Buddhıis-
InNUusSs VO  w} Heinriıch DUMOULIN D Okyo) kennzeichnet ine fur Empün-
den eiwas ırenisch-posıtıve Einstellung dem jeweilıgen Gesamtbefund ihrer
Referatsmaterien. Wenn {iwa 1mM ersteren Aufsatz heißt „DIeE (die Hindu-
religion) ist erklärtermaßen monotheistisch, hne sich jedoch VO  w} der ast des
metaphysischen Pantheismus und der des mythologischen Polytheismus freı
machen können“, moöchte uns das war als ine gute, weıl typısch iındisch-
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hinduistischer Denkform entsprechende Formulıerung erscheinen, Was S1IE ber
logıisch Uun:! aktisch leistet, Was e1ın erklärter Monotheismus bedeutet, der
gleichzeıtig ebenso handgreıiflich dem Pantheismus, Monismus und Polytheismus
verhaltet bleıbt, ıst doch wohl einigermaßen schleierhaft.

DUuMoOuULIN’s Beitrag spricht offener Von der Unmöglichkeit, über allen For-
INE:  $ des Buddhismus gemeınsame Wesenszüge konkretere posıtıve Aussagen
machen. Auch W as die VO  w ihm ausgeführten „Ansatzpunkte für den theologi-
schen Dıalog mıt dem Buddchismus“ betri{fft, wıird INa  - ihm als vorzüglichem
Fachmann gerade für den Zen-Zweig des japanıschen Buddhismus beistiımmen
un! iolgen können. Nur glauben WITF, be1 allen derartıgen Auseinandersetzun-
SCH se]en mundlıche Dialogversuche, se]jen schriftliche Darstellungen,
empiehle sıch gleich Begınn ıne schärfere Fixierung des Begriffes Relıgıon
un! iıne gEWI1SSE Abgrenzung desselben gegenüber dem der Weltanschauung.
Wenn der Gesprächspartner gleich Begınn versichert, die Frage nach dem
Daseıin eines Gottes und Sar eines Schöpfers interessiere iıhn nıcht 1M mindesten,
seine „Religion" zentriere ausschließlich das eigene Selbst, un W C weıter
jedem theistischen Aspekt in unserTem inne unzugänglıch bleibt, sehen WITr in
dieser Haltung ben eın Suchen und Finden einer Religion mehr, sondern eines
Religionsersatzes, nıcht vıel anders WI1E e1InNn DIAMA I-Vertreter einen solchen 1m
dialektischen Materialismus gefunden hat. Man wiıird miıt dieser Scheidung
(zwischen Religion und Ersatzreligion) der bestehenden Wirklichkeit besser SC-
recht. Buddhismus un!: Hinduismus sınd NU:  w einmal auf Grund ihrer Geschichte
keine Gebilde, dıe sich dem Christentum als begrifflich gleichartige der auch
NUur ahnliche Kategorien gegenüberstellen lassen. In diesem Sınne erscheinen uns
die vielen Formen des Amida-Buddhismus durchaus als Relıgion, die des Zen-
Zweiges nıcht: ahnlich stellt die Bhakti-Gläubigkeit genuılnste Religiosität dar,
für iıne Reihe brahmanischer Sekten ber ware Weltanschauung zutreffender.

Bei der namentlichen Aufführung großer nıchtchristlicher Religionen haben die
Konzilsväter den Konfuzianismus übergangen, den größten weltanschaulichen
der quasırelig1iösen Machtfaktor Ostasiens, der ıIn Chinas Multihundertmillionen-
Bevölkerung bıs ZUTC roten Machtübernahme dominierte. Eıs mMmas dıes der all
SCWESCH sEe1N, weiıl 111  - 1n ihm fast ausschließlich 1ne Staats- un! Sozialethik
sehen sollen glaubte, der weıl sich heute un! auf absehbare eıt keinerlei An-
knüpfungsmöglichkeiten Dialogen zwiıischen Christen un: Konfuzianern erken-
NC}  =) un! erhoffen lassen. Das Dekret indessen der jedentfalls das Kommentar-
werk, dem ja auch das Grundsätzliche gehen hat, hätte ohl Anlaß
gehabt, auch auf ıhn, dıe konfuzianische Lebensanschauung, hinzuweisen. So-
wenıg der heutige Buddhismus noch 1m großen un! aNZCH die geıistige Welt
jenes indischen riınzen Aus dem Sakya-Geschlechte : AUTAMA SIDDHARTHA,
560 V, Chr. geboren, darstellt, ebensowenig blieb diejenıge eister K'’UNG TSE’S,
se1nes Zeıtgenossen Aaus dem Reiche der Mıtte, durch die 25 Jahrhunderte herab
dieselbe. Es lassen sıch konfuzianische Denker un: Volkserzieher NCHNNCH, iwa
ein UNG T SCHUNG-SCHU (ca. Chr.) der e1in SCHANG IsaAı S
1077 Chr.), die sich ıIn iıhren chritften einer Höhe theistisch der quası-theistisch inspirierter Ethik erheben, die mıt der Bhagavat-gıta aufnehmen
können Un! bis die chwelle des Johannesbriefes 1m Neuen Testament her-
anführen. Gerade diese Haltung mas den großen Leibniz überrascht un: be-
eindruckt haben, den größten Vorkämpfer für ıne Wiedervereinigung der christ-
lıchen Konfessionen ın NCUECTET Zeıt, als erstmals durch seine Bekanntschaft mıiıt
Aaus China zurückgekehrten Jesuıtenmissionaren VO  } jenen Sungkonfuzianernhörte un nach Uun! nach miıt ihrer Welt vertrauter wurde.
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Declaratıo de Iıbertate relıg10Sa, Erklärung uber dıe Religionsfreiheit.
Dignitatiıs humanae gehörte ursprünglıch als Kapıtel ZU) Schema er den
Okumenismus, wurde spater davon abgetrennt und ınhaltlıch mındestens sechs-
mal überarbeitet. Noch der erste Entwurtf ZUT Kirchen-Konstitution VOoO Jahre
19062, der bekanntlich VO  w den Konzilsvätern fast einhellig abgelehnt wurde, hatte
unbefangen die kirchenpolitische 1 hese des Jahrhunderts vertreten, 1n einem
mehrheitlich katholischen Staat musse der Staat ebenftalls in der Weise katholisch
se1nN, dafß für den Bekenner e1ınes anderen Glaubens in dıesem Staate eın
Recht gebe, seinen Glauben auch offentlich bekennen;: sınd ber dıe Katholiken
In der Minderheit, hat der Staat trotzdem dem Naturrecht zufolge dem
Eınzelnen W1€E der Kirche als Korporation alle Freiheıit lassen. Duldung 108881

des Gemeinwohls willen allenfalls, wirkliche Religionsfreiheıit auch für den Irr-
tum ın einem katholischen Staate Nnıec KEs hielt schwer, die Mehrzahl der
Konzilsväter VOIL dieser Mentalıtät abzubringen, dıe gerade 1n den lateinischen
un! ibero-amerikanıschen Landern mıt ıhren zahlenmäßıg starken Kpiskopaten
überzeugteste Befürworter gefunden hatte. Der ommentator Pıetro PAVAN
Rom) beschließt SEe1INE Einleitung bzw. Schilderung des Kıngens ihre Ent-
stehung WI1IE iolgt „ 50 endete der Weg eines Konzilsdokuments VO  w geschichtlicher
Bedeutung für die Kırche W1e für dıe Menschheit. Es wurde unter heftigen
Kämpfen und eidenschaftlicher Dramatık erarbeıtet; dabei vollzog sıch auch
en Prozeß weıterer Klärung un! Vertiefung 1mM Bereich einer der wichtigsten
Lehren”“ (11 711)

Es galt also, endlich der Erkenntnis be1 möglıchst viıelen ahn schaffen. daß
das echt ZUT Religionsireiheit in keinem Zusammenhang stehen ann mıiıt der
Wahrheit der Falschheit dıeser Reliıgion, weiıl e prımar un unabdıngbar
grundet 1ın der Wüuürde der menschlichen Personen, diıe AaUus Offenbarung und Ver-
nunft erkannt wird Die Deklaratıon baut sich ıIn Artıkeln auf, VOINl denen
der unstreıtig der wichtigste ist, erganzt durch die beıden folgenden, die alle
drei 1m Kommentar iıne überzeugende klare Begrundung ertahren. Neben und
uber der theoretischen Grundlegung vergißt dıe Erklärung keineswegs auch den
lıck auf die vielgestaltige Praxis 1n der Anwendung der Handhabung bzw.
auch Verweigerung) der Religionsfreiheit 1m heutigen modernen Staatsleben
seıtens der verschiedenen Regierungssysteme un:! Verfassungen, auch der autor1-
taren un! totalıtären, sel]len s1e marzxistischer der iıberischer Prägung.

Abschließend einıge Anmerkungen ZU Dekret gentes und seınem Kom-
mentar aus der Feder VO  - Univ.-Proft. Dr. USO BRECHTER OSB, Erzabt VO  } St
Ottilien (u. W. ist mıt Abtpräses HoxscxK OSB, Abt VO  }

Scheyern, dem Oommentator des kurzen Dekrets er die Ostkirchen der
einzıge unter den 30— 40 Fachautoren, dıe 1m gesamten Kommentarwerk
Wort kommen, der Konzıl VO  w} der ersten bis ZUT etzten Session als Peritus
bzw. Konzilsvater teiılgenommen hat) Der besondere Wert des gesamten Kom-
mentarwerks dürfte 1ın der relatıv gründlıchen Darstellung der Entstehungs-
geschichte der einzelnen Konstitutionen, Dekrete un!: Erklärungen suchen sSeIn
Gerade bei dem Missıonsdekret ıst die FEinsichtnahme in se1ne Vorgeschichte, 1n
dıe einzelnen Etappen se1nNes Zustandekommens unerläßlich für ein tiefergreifen-
des Verständnis. ährend bei dıeser Skizzierung der Vorgeschichte vielleicht
gelegentlich des Guten zuviel ectian wurde, hält sich die Darlegung BRECHTERS
1n den ANSCMECSSCHNCHN Grenzen eines Umfangs VO  } zehn Seiten. Wır ertahren
hier alles Wissenswerte, un: INa  - WIT':! dem Vf dankbar seın dafür, daflß
gerade auch die ziemlich dramatische Geschichte des erdens un:! Vergehens der
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einzelnen Entwürfe, der Hoffnungen und Enttäuschungen der Konzilsväter 1ın
offener Nüuchternheit darstellt. Weist ja dıe Vorgeschichte uUNseT CS Dekrets im
Verlauf des Konzıils mıt seinen 165 Generalkongregationen das einmalıge Vor-
kommnıis auf, daflß Beginn der Beratungen über das Kurzschema dem schon dıe
Vorlage der Vorbereitungskommission un: der Entwurtf der Konzilskommission
VOTAUSSCSANSCH waren) Papst aul VI K} 1964 persönlıch erschienen WAar
un! 1n einer Ansprache dıe Konzilsväter die Annahme der Vorlage
empiohlen hatte Irotzdem entschieden sıch schon nach DE JTagen sturmischer
Beratungen (Kard. FRINGS irat als e1n Wortführer der Enttäuschten au{f) nıcht
wenıger als 1601 VO  $ den insgesamt 1914 anwesenden Vätern für iıne kompromil5-
lose Ablehnung un! forderten ine völlıge Neufassung. Eilf weıtere Monate muh-

Arbeit seıtens der Kommission zeıtıgten dann auch auch ıne solche, die
endlich nach Moditikationen un Redaktionen Vortag des Konzils-
schlusses (8 65) miıt der überwältigenden Mehrheit VO  w} 2394 Vätern (gegen
DUT fünf Nein-Stimmen!) verabschiedet wurde die gunstigste Zustimmung,
der sıch überhaupt eınes der Dokumente des I1 Vaticanum ertireuen durfte!

Von den iın sechs Kapıteln zusammengefalsten Artikeln des Missionsdekrets
sınd die ersten NCUN, dıe theologische Grundlegung bietend, zweıtellos die wich-
tıgsten. Der ommentator findet mıt Recht. dafß hier mıiıt Glück die 1ın der katho-
ıschen Missionswissenschaft seıt langem bestehenden wel differierenden KRıch-
tungen bez des grundlegenden Miıssionbegriffs ın ine „charaktervolle Synthese“
verschmolzen seılen „unter konsequenter Verwendung des Selbstverständ-
n]ısses der Kırche als Volk Gottes“ (35) Auch dıe Ausführungen über den Heils-
wert der außerchristlichen Religionen 40f) verdienen volle Zustimmung und
Hervorhebung. So rıchtig ist, daiß das Konzil chlechthin überfordert SCWESCH
ware, diese für Wesen und Waırklichkeıit, J heorie und Praxis der Missionen 1U
einmal grundlegenden Fragen weıter abzuklären, wurde der Rezensent als Kom-
mentator hıer gleichwohl ein Bedauern un! einen Vorbehalt angemerkt haben

gentes konnte reilıch der Meinung se1nN, dürfe diese Problematik auf sıch
beruhen lassen, da S1E ja 1n der Erklärung uüber dıe nichtchristlichen Religionen
das Jahr schon CX professo behandelt worden WAarTr. Indessen befaßt sıch
jenes Dokument fast ausschließlich mıt dem Islam und der judıschen Religion,
die beide für dıe Wirklichkeit der katholischen Mission schon seıt Jahrhunderten

gut W1€e völlıg ausscheiden, un! der Nüchtige inweis 1n Artikel des CNAaANN-
ten Dokuments auf den Hinduismus un! Buddhismus (der Konfuzianismus sıiecht
siıch vollıg übergangen!) annn LLUTE als recht dürftig bezeichnet werden. Gerade
weiıl dem ist un:! weil jene Religionen für die gelebte Wairklichkeit des
katholischen Missionswerks VO  w emınenter Bedeutung sınd, dart auch cdieser
Stelle noch einmal darauf hingewiesen werden. Man ann sich dıe Frage stellen,
ob Dekret nıcht besser getan hätte, einerseıts den unıversalen Heilswillen
Gottes und dıe Universalıität der Erlösung durch Christi Opfertod klar heraus-
zustellen (womit der Möglichkeit einer subjektiven Heilszuwendung für AdUS-
nahmslos jeden Menschen Genüge getan wäre), dıe andere Frage ber .USZU-
klammern, ob twa bestimmte Formen des Buddhismus auch noch als legıtımer,
wenn auch rudiımentärer und unvollkommener Heilsweg gelten haätten. An-
gesichts der Tatsache, dafß siıch manche Sekten (gewl nıcht die Amida-Zweige
1mM Buddhismus, dafür ber andere recht aktıve, z. B gEWISSE Zen- Vertreter) als
betont atheistisch geben die Frage nach einem persönlichen Gott se1 vollıg Irre-
levant, ine Fremderlösung sEe1 absurd, das Golgotha-Ereignis fallen C
radezu blasphemische Außerungen), mag INa  - sıch doch fragen, ob die großenMissionare der Vergangenheit nıcht besser beraten N, Wenn s1C jene kKompro-
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mißlose Distafizhaltung Von den erklärten Gegnern uUuNsSseT CS Glafibens 1n ihr
missıonarısches 1Iun herubernahmen. Ob nıcht doch das Pendel brüderlichen Gel-
tenlassens sehr 1Ns andere Extrem auszuschlagen droht? So ist twa in dem
verbreiteten Kleinen Konziılskompendium VonNn RAHNER Uun: VORGRIMLER
351 lesen: „Von da Aaus ist eigentlich selbstverständlich, daß sich VO  ;

diıesem 1n ungeheuerem Heıilsoptimismus (sic!) anerkannten ıinneren Besitz des
eigentlıchen Heıilsgutes auch 1m ‚Heiden' Auswirkungen ın den Religionen selbst
finden mussen, 1n denen konkret se1n Verhältnis Gott lebt.“ Wiır möchten
meınen., WCT twa VOLr den Ruinen des Zeustempels 1in Baalbek 1n Syrien steht,
wiıird sotern 1Ur etwas empfänglıch ist für geistige und künstlerische Wer-
te VO  w Herzen einer SIGRID UNDSET zustiımmen un! ın solchen Bauten auch
ine Liebeserklärung den unbekannten (sott erkennen. Gleichwohl ber Wan-

delt sıch dıe Situation radıkal, sobald den Kaıros geht, die Stunde der
Entscheidung für die einzıge und 389 Wahrheıiıt ın Christus. Eıne Glaubens-
verkündıgung, die nıcht mehr 20l würde, VO Abschwörenmüssen des
rrtums sprechen un! die Forderung des Metanoeıte erheben, verurteilt sich
ZU Erfolglosigkeıit un! gibt sıch selber auft.

In weıteren L1CUN Artikeln spricht gentes VO  ea} der eigentlichen Missions-
arbeit, der praktischen Durchführung des Missıionsauftrags, und wWwar ın dreı
Hauptstücken: Das christliche Zeugnı1s, Verkündiıgung des Evangelıums un!
Sammlung des Grottesvolkes, Aufbau der christlichen Gemeinschaft. Mıiıt echt
weıst der Kommentar darauf hın, dafß dem Konzil hier unmöglıch odelle

Missıonsmethoden tun se1in konnte, die ja VOoOnNn Rasse Kasse un!: Von

Jahrhundert Jahrhundert un: ın vielen Gebieten noch viel schneller
varııeren mussen. Sehr vıel Kluges findet sıch iın diesen Artıkeln gesagt un: 1m
Kommentar weıter ausgeführt, angefangen schon 1m Artiıkel 11, der herausstellt,
das Christentum se1 mehr vorzuleben als vorzuspredigen. Auch die Ausführungen
über den echten Dıalog mıiıt den Nichtchristen überzeugen. Speziell hervor-
gehoben sel, W as der Kommentar ber die klare Absage des Konzıls des früher

oft un! selbstsicher betätigten Grundsatzes Nn hat, der rrtum habe
keinerle1 echt (55) Die als heute üblich vermutete Katechumenatsdauer VO  -

; RS Jahren (56) trıfft leider in Korea un: Japan keineswegs Lassen sıch
hierfür auch keine allgemeın gültigen Regeln aufstellen, würden ohl
weıtaus die meısten ausländischen Missionare begrüßt haben, WCNN das Dekret
ıne Mindestdauer VO  w wenıgstens Monaten als unter normalen Umständen
streng verbindlich aufgestellt hätte. Für den Mittelteil des Kap { 1 spar der
Kommentar nicht miıt dem Bedauern er „störende häufige Wiederholungen,
Überschneidungen Uun! andere Ungereimtheıiten“ (58) die aus der Vorgeschichte
des Dekrets erklären sind. Das gerade für den gesamten indischen Uun! fern-
östlıchen Raum iın seinem Gewicht kaum überschätzende Moment der Bannung
der Gefahr einer kulturellen Entwurzelung durch die Annahme des Glaubens
hat Dokument ZWAarTr gesehen, tehlt ber jedwede, WEeENN auch noch
knappe, konkrete Anweısung dazu Die Forderungen des Kommentars 1m An-

Art 64{) waren VO Standpunkt der praktischen Erfahrung aus

gerade für Ostasien nachdrücklichst unterstutzen.
Zu Kapitel I11 uüber die Teilkirchen Art 19—22 stellt der Kommentar

freimütig fest „Vıel mehr storen, ja wırken argerlich die wortreichen un! nichts-
sagenden Wiederholungen, die keinen Gedankenfortschritt mehr bringen un: in
einem konziliaren Dokument peinliıch wirken. Weniger ware mehr gewesen. “
AÄAndrerseits findet sıch 1n Art der reichlich dunkle Datz, den auch der VOI-

liegende Kommentar nıcht authellt „Wenn sıch ber 1n manchen Gegenden
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Gruppen VO  - Menschen finden, die von der Annahme des katholischen Glaubens
dadurch abgehalten werden, daß s1e sıch der besonderen Erscheinungsweise der
Kırche ıIn ihrer Gegend nıcht anpassen können, wiıird vorgeschlagen, daß für
ıne solche Situation In besonderer Weise dorge getragen werde, D1s alle Christen
In einer Gemeinschaft vereint werden können.“ Das Kapitel des Dekrets
widmet seine fünf Artikel (23—27 ausschließlich den Missionaren. ährend
sıch der Kommentar allen hier vorgebrachten Anregungen un Forderungen
NUuUr zustımmend außert, hlıest INa  - In dem schon Konzilskompendium VO  -
RAHNER- VORGRIMLER 604) „Dieses Kapitel enthält gewiß zahlreiche un! wert-
volle Hinweise für die Missionare. Fachleute M.- LE UILLOU OP) haben
jedoch, un! ohl miıt Recht, beanstandet, daß dıe heutigen konkreten Probleme
der Missionare, gerade auch gegenüber ihren Obern und Instituten, nıcht ıIn den
Jlick bekommt.“ Wir möchten dem noch hınzufügen, da der praktische Miss10-
1ar alle die hiıer iıh: herangebrachten Wünsche un: Forderungen, die
seine wissenschaftliche Durchbildung VOT allem., ber auch die seıne
charakterlich-aszetische Reife, als des Guten zuvıel erklären versucht SeEeIN
durtte. Gewiß mussen ıhm Vorbilder un Hochziele voranleuchten, ber miıt
utopischen Zumutungen ıst ıhm schwerlich gedient. Das Missionswerk wird
VONN Männern und Frauen mıt eıner guten Durchschnittsbegabung getragen, VO  -
vorwiegend auf das Praktische ausgerichteten, einsatzbereiten und opferwilligenMenschen, ber immerhin keinen überragenden Ausnahmemenschen. Sıch heut-
zutage iıne solıde theologische Bıldung anzueıgnen un! dazu ine schwierige,völlıg fremde Sprache soweıt meıstern, 100808  - auch miıt den Gebildeten des
Landes ine S1e anregende Unterhaltung führen kann, scheint uns für weıiıtaus
die meısten Arbeiter 1m Weinberg des Herrn genugen, die „dıe volle ast
und Hıtze des Tages tragen“ haben. Fachexpertentum wird 1n jedem größerenMissionsinstitut ZU  — Ergänzung wıillkommen se1nN, ber mag bezweifelt werden,ob hne eın solches das Missionswerk ZUTr Stagnation verurteıilt ware. Fast die
Nn erste Haäl{fte des Lebens einer wahren Enzyklopädie VO  - Studien opfernsollen, hieße m. E für mehr als einen, der dann folgenden schweren Arbeit
mehr der wenıger untauglıch werden. Über die Neukonstituierung der Pro-
paganda-Kongregation, Zusammensetzung, Funktion, Zuständigkeitsabgrenzungeic verbreitet sıch der Kommentar eingehend, lıegt hıerin ja ohl auch der
posıtıvste Erfolg der Konzilsarbeit quoad Organisationsfragen. Im Schluß-
kapıtel VI wird die Verantwortung für die Mission allen Gliedern der Kirche,vorab den Bischöfen Uun! Bischofskonferenzen, eingeschärit.

Zusammenfassend un abschließend hätte sıch vielleicht iragen lassen: Wo
lıegen NU:  ] die Vorzüge un dıe Schwächen des Missionsdekrets? Der Kom-
mentar vermeidet das, und ohl miıt echt Der aufmerksame Leser annn die
Antwort bald Hen ausgesprochen finden, bald zwıschen den Zeilen angedeutetentnehmen. Dennoch se1i eın1ıges 1n wenıgen Satzen ZU Ausdruck gebracht. Die
Glaubensverbreitung als eine unabdingbare und wesentliıche Lebensbetätigungder Kirche, die Mission ıIn ihrem Wesen, als Auftrag un Pflicht, finden sıch VOT-
trefflich dargeboten 1ın eıner Art theologischer der exıistentialer Ortsbestimmung.Wie sıch praktisch dıe Reorganisation der Propaganda-Kongregation auswiıirken
wiırd, kann TSt die Zukunft erweısen. Den Bischöfen erscheint weıtaus die
größte ast aufgebürdet. Wird der Weltepiskopat dieser seıner Aufgabe einıger-maßen gerecht, mMas 1909028  - eiınmal VO Vaticanum I1 un seinem Missionsdekret

gentes 1ne NCUC Epoche 1n der Geschichte der katholischen Weltmission da-
tieren. Darüber hinaus ber sind NECUC organısatorische Direktiven ti{wa für die
Missionsorden und -ınstıitute aQus dem Dekret nıcht erwachsen. Missiologisch
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offenkundıge Schwächen dürften konstatıeren se1in 1m völligen Fehlen einer
Dıfferenzıierung des Missionsobjekts, ben der Gentes, der ‚Heidenvölker:‘.
Schließlich nochmals, last nOot least So sehr dıe Bischöfe sıch angesprochen w1ssen
mussen, wen1g hat dieses Empfinden der schlichte praktische Missijonar. Kr
wird sıch darüber nıcht allzu sehr gramen dummodo Ghrıistus praediıcetur!

Seoul (Südkorea) Olaf Graf OSB

THEOLOGIE DER REVOLUTION
\Comblm‚ Joseph: Theologıe de Ia revolution. Vol 1 heorie. Uni-

versitaires/ Parıs 1970; 2997 DP-, 39,95
Wie schwer tun sıch die Menschen darın, die Augen aufzumachen und sehen,

Was S1E herum ist, SCNAUCT, W as S1E herum geschieht. Man sollte meınen,
se1 einfach, erstens, sehen, dafß alles sıch andert, jedes Dıng 1n sıch selbst

und in seinem Verhältnis allen anderen, zweıtens, daiß uch derjenige Bereich,
der relıg1öse, davon nıcht auSsSCNOMIMCH ist, der VO  - sıch behauptet, allein der
wenıgstens meıisten auf das Unzeitliche, das Unveränderlıiche, das Kwige
bezogen se1IN der vertreten der vermitteln, un! drıttens, da{fß
198023  ® eın Aufhebens davon machen sollte, auch 1n dıesem relig1ösen Bereich
Veränderung nıcht 1Ur festzustellen, sondern als selbstverständlich anzusehen.

Dem ber ist nıcht Woran mas das liegen? An mancherle!: daran, daß
Gott als absolut unveränderlich aufgefaßt wırd un!: demgemäß alles, Was auf
Gott bezogen ıst, eigentlich auch unveränderlich se1ın müßte; daran, dafß INa  } sıch
VOTL der Veränderung fürchtet und in eınen Bereich flüchtet, der sich als 1VCI-

anderlich anbietet der den 190078  - als solchen anzusehen alleın bereıt ıst; daran,
dafß 198028  - sıch davor ürchtet, nach rückwarts blıcken un: nach vorwarts
iragen; daran, dafiß INa  w} die Veränderung 1n sıch selbst und sich herum nıcht
bemerkt, nıcht bemerken will; daran, daß 190008  - die Veränderung als selbstver-
ständlich ansıeht un! für belanglos halt; daran, dalß jeder 1Ur ein bestimmtes
Mais Veränderung ertragt un! alles verabscheut, verleugnet und verbietet,
W as darüber hınausgeht; daran, daß INa  w} ZWarLr Veränderung sıeht, S$1e ber als
belanglos betrachtet, WE INa  w} daneben das Ewige bedenkt; daran, daß 108078  w}

bereitwillıg denen glaubt, dıe das Kwige predigen un! einpragen, ber NUr sıch
selbst, ıhren Glanz un! ıhre acht nıcht gefährdet wıssen wollen.

Wie schwer gefallen ist, Veränderung auch da anzuerkennen, S1e
augenfallig un! greifbar ıst, ın der Entwicklung der Lebewesen, annn 111A  -

daraus ersehen, daß LANNE (1707—1778), der doch wahrlich eın windıger Dıiılet-
tant WAäl, behauptete: quot DENETA fot mıracula, und daß noch Pius CTE 1950
den katholischen Gelehrten glaubte erlauben mussen, die Entwicklung des
Menschen 1n bezug auf seinen e1ib ertorschen dürten. Dogmengeschichte als
Wissenschaft begründen un!: betreiben, WAar noch 1n diesem Jahrhundert

schwer, dafß hochbegabte Forscher aut andere Forschungsgebiete ausgewichen
sınd, kirchlichen Zensuren entgehen.

Es ist wahr Viıele wehren sich Veränderung, weil S1e stumpf,
dumm, trage, feige, machtgierig, herzlos sind, als dafß S1e imstande
waren, erkennen und betätigen, W as die Stunde ordert. Aber ıst auch
wahr, daß diejenıgen, die 1ne statische Gesellschaft für selbstverständlich halten,
die Iso iıne Veränderung nıcht iwa 1UX verwerfen, sondern nıcht verstehen,
sıch autf die hımmlische Hierarchie berufen, deren bbiıld die irdische se1n soll,

1n Byzanz, 1ın Rom, bei allen Fürsten VO  w} Gottes Gnaden. 50, W1e  a S1C sich nıcht
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vorstellen können, daß 1n der Trinität der Sohn den Vater entmachtet der dafß
dıe Erzengel VOo  } den Engeln gesturzt werden, können S1E auch nıcht begreifen,dafß ihre eıt einmal nde seın und essere TrTe Stelle treten könnten.
Diese Grundbedingung, die mögliche Veränderung eıner notwendıgen Revo-
lution übersieht OMBLIN. Ja konstruiert einen Gegensatz zwischen Entwick-
lung, die ja Veränderung ist, und Revolution.

„Die Revolution ersetzt nıcht dıe Entwicklung, un: die Entwicklung ersetzt nıcht
dıe KRevolution“ 165) „Die Idee des Fortschritts Uun! die Idee der Revolution
sınd unverträglıich; der Fortschritt ıst optimiıstisch und evolutionistisch, dıe Re-
volution Seiz e1inNn tragısches Bewußtsein voraus“ 171 worauf OMBLIN ber nıicht
weıter eingeht. „Es bedarf einer Revolution des anzCh Menschen und der Nn
Gesellschaft; die Entwicklung genugt nıcht“ 259 Aber „Die Gewalt gehörtnıcht ZU Wesen der Revolution“ 174) „Im idealen Fall könnte INa  =| sıch den-
ken, daß dıe Revolution obsiegt, hne auszubrechen. Das ber erforderte, dafß die
Strukturen hne Gewalt weıchen, dafß die Privilegierten ireiwillig auf iıhre Privi-
legıen verzichten un! dafß alle anderen die Geduld hätten warten, bis beides
eintrıtt“ Weil das unauffällig geschehen ist un! noch geschieht, bemerkt
138078  — nicht;: bemerkt INa  - nıcht, W1€e vieles geräuschlos sich andert, wWw1e viel
Einsıcht Uun! uter Wille Kämpfe Uun! Zusammenbrüche vermıeden haben, un
W1€C oft Immerhin: Revolution als Veränderung VO  - innen heraus halt auch
OMBLIN für möglıch und wünschenswert.

Allerdings: Oft fehlt CS daran. Dann „erhebt sıch dıe Revolution VO  w} selbst,
vermoge der Krälfte, die ihr eigen sind“ 167 „Die Revolutionen reilich bre-
chen nıcht uüuberall un nıcht jederzeıit Aaus. Sie sınd die Höhepunkte, dıe nach
langen Zeiträumen des Abwartens und der Vorbereitung erscheinen, verlängertdurch lange Zeiträume der Ausbreitung un! der Eınpilanzung“ „Jede
revolutionäre Anstrengung seiz VOTAaUS, dafß INa  -} virtuelle Kräfte glaubt,die noch nıcht offenbar geworden sınd und 1m Ablauf der Geschehnisse offenbar
werden“ 219) „Eine Revolution annn NUur ausbrechen, WeNnNn sıch NECUC Wider-
sprüche un! alte Wiıdersprüche überlagern“ 49) Und „g1bt 1m Abendland
ıne Art andauernder Revolution, verschiedene Ströme aufeinander treffen“
120) Ja „dıe industrielle Gesellschaft unterdrückt nıcht die Revolutionen: 1m
Gegenteil: Die zeıtgenössische Revolution ıst durch S1e hervorgerufen, diıe jetztablaufende Revolution ist dıe Entwicklung gebunden“ 210) Denn „die
sozlale Revolution ist immer 1mM Gange; S1C ıst dıe Revolution unserer eıt  « 139S50 „sınd die Revolutionen keine Unglücksfälle der Geschichte, sondern das Zu-
tagetreten VO  w} Grundbewegungen, deren Vernünftigkeit 1Ur erscheint, WECNN INa  -
S1€e in das N: Blicktfeld der abendländischen Zivilisation setzt“ Sıe sıind
Iso notwendiıg und sınnvolle Formen der Veränderung.

Denn „dıe Revolutionen bestimmen die Bedingungen un! dauerhaften Struk-
turen, in denen den einzelnen Menschen statthafit ist, 1m Laufe der Zeıtraäume
frei se1n, die den Revolutionen Tolgen“ 155) Diese sınd Iso Durchgang und
Mittel für Dauerhaftigkeit un! Sicherheit.

Und warum” „Der Mensch sucht standıg danach, sıch besser kennenzulernen
un sıch vollenden“ Damıt ist die Revolution als eın vielleicht entbehr-
lıches, jedenfalls ber auffälliges Glied 1in der Entwicklung des Menschen sıch
selbst hin erkannt, daß Entwicklung Un:! Revolution einander nıcht aus$s-
schließen, sondern die Entwicklung als der Revolution übergeordnet NZU-
sehen ist.

Wenn 1€ Freıiheit die Seele aller Revolutionen SECWESCH iıst 207); dann ist
nıcht das 1el beklagenswert, sondern das Mittel, das INa  ]} für notwendig hielt,
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diesem Ziele naher kommen. Daß dieses Mıiıttel entbehrlıch ıst, sagt CoMm-
LIN selbst, un: 1008078  - sollte nNnıe VETSCSSCH, jevıel Mord, Plünderung, Brand,
Armut, Rachsucht un! Unrecht jeder NUr denkbaren Art In der Revolution einen
honorıigen Grund glauben gefunden haben, sıch austoben durten.
Deswegen kann Man LUTX miıt Vorbehalt und Einschränkung dem zustımmen, dafß
„dıe bıblısche und christliche Begrundung der Freiheit die schöpferische Bewe-
gungskrait ist, die der Freiheit entspringt un! ine 1CUC Welt in sıch trägt”

Nach alledem vermıßt INa  -} nıcht mehr sehr, daß OMBLIN unterlassen hat,
die Revolution Aufruhr, Aufsässigkeit, Aufstand, Staatsstreich, Wiıder-
spruch, Bürgerkrieg, Aäresie abzugrenzen Was OMBLIN will, ist deutlich:
Er sıeht, dafß Unrecht geschieht, das menschenunwürdig, ber planmäßig un!:
systemgerecht ist: we1b, daiß die organısıerten Kirchen nıcht 1U nN,
sondern mıttun;: fragt sich, WIE INa  - da guten Gewissens Priester sein annn
Er findet die Lösung darın, den Kern der Botschaft Jesu heute zeitgerecht tun,
nıcht bloß „verkündıgen”.

Sache (COMBLINS WarTr nıcht, den überschaubaren Raum der €es: nach
ıhren Grundkräften ZUuU beiragen, nach den physischen Bedingungen, nach dem
bıologıschen Spielraum, nach der moralıischen Jragkraift, nach der relig1ösen Be-
lastbarkeit der Auswirkung. Eır beschränkte sıch auf das Abendland, aufge-
schreckt durch dıe Zustande In Latein-Amerika. Er versuchte, seine leidenschaftt-
lıche Empörung begründen un!: se1ne tiefwunde Anklage einer Mahnung

machen. Er weıl5, daß 1LUT „das Konkrete gilt 261) Er weiß, daß allzu oft
„dıe Theologie den Opportunismus heiligt” 204) Er iragt sıch, „WOZUu gut ist,
seine eıt damıt hinzubringen, 10005  -} Theologie betreibt“ 104 Er ordert
dıe Praxıs (68  z zumal weiß, da „dıe Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen 164) auch 1ın der Kırche heimisch ist.

Bemerkenswertes sagt OMBLIN er Theologie un! Kırche. Auch das kennen-
zulernen, ware förderlich. Aber darft unterbleiben, weiıl das, Was über seine
Auffassung der Revolution angedeutet wurde, hinreicht, erkennen lassen,
Was OMBLIN uüber NSCTC eıt denkt Es genugt auch, rechtfertigen, dafß
die Arbeitsweise COMBLINS hastıg ist un: ıhm nıcht ımmer dıe eıt 1äßt, einen
Gedanken reiten lassen. Er ist bedrängt, un: schon gleıch vier NECUC Bucher
kündıgt (107, 255, 270, 282) Auch erkennt, W1€e ohnmächtig der einzelne
ist, wWenn die eıt noch nıcht re1ı ist Vielleicht ist wahr, daß die Besten nıcht
reifen, weıl die Geschichte s1e verschlingt.

Münster Anton Antweıler

D’Antonio, ılliam V./Pike, Fredrick ed.) Religion, revolucıon
reforma. Nuevas formas de transformacıön Latinoamerica |Relıgion,
Revolution and Reform. Praeger/New ork 1964 Herder/Barcelona
196/; 484 P-., pCS 250,—
Nach einer Einleitung VO  e} PIkE (13—53 bietet dıe intormative Ver-

öffentlichung dreizehn Beıtrage 1 Umkreis der 1m 1ıtel umrıssenen Thematik,
die VO  - Jahr Jahr Aktualıtät gewinnt, u. DUARDO FREI (Präsident der
Republik Chile, 1964—70), Paternalıismo, pluralısmo mMmMOVIMILENLOS reformistas
erıistianodemöcratas Latınoamerica 5—80) MCcGRATH (Erzbischof VO:  }

Panamä), La autorıdad docente de la Iglesia: sıtuacıon Latinoamer1ıca
(81—110); ROGER VEKEMANS vgl ZM  z 1968, 89), Desarrollo ECONOMA1CO, cambıo
socıal mutacıon cultural Latınoamierica (233—255); EMILIO MÄSPERO, B1
mOvLMILENLO laboral de orıentacıcn democrata-cristiana COMLO ınstrumento de
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cambıo socıal en Latinoamerica (287—399);: EMILIO WILLEMS, El protestantismo
los cambıos culturales en Brasıl Chile (165—197). Der Band gehört In jede

Lateinamerika-Bıbliothek. eitere Übersetzungen mıiıt Berücksichtigung der
neuesten Literatur waren wünschenswert.

üunster Werner Promper

d  Nllich, Ivan Almosen UN Folter. Verfehlter Fortschritt ın Latein-
“amerika |Gelebratıon of Awareness. Doubleday/New ork Kösel/

München 1970; 160 5 15,—
Hier werden ZU erstenmal in deutscher Übersetzung ıne Reihe der 1im

englischen, spanıschen un französischen Sprachraum se1t Jahren bekannten un
heiß diskutierten revolutionären Thesen des als Sohn eines katholischen Dal-
matıners un! einer evangelısch getauften deutschen Jüdin 1926 1ın Wien SC
borenen) „Monsignore” IVvAN ILLICH vorgelegt, der als Priester der Erzdiözese
New York nach einem fulminanten Start als Vizerektor der Catholic Uni-
versity of Porto Rıco 1960 in Cuernavaca Mexiko) das Gentro Intercultural
de Documentacıon gründete un:! März 1969 seinem Ordinarius, dem
Erzbischof VO  w New York, mıitteilte: “By 1O the has extensıvely covered
the proceedings of the Congregation of the Faıth (the former Holy ce)
hıch WETC aımed at work an reputatıon. These proceedings have cast
VCI the shadow of "notori10us churchman: an this interferes ıth
personal decisıon X0} lıve Christian. In deptember of 1968 you SaVC
leave to live layman, 1n other words TLESCTVC officer. 18183 want to
iınform you of ırrevocable dec1ısıon tOo resign entirely from Church SErV1Ce,
to suspend the exercıce of priestly functions an tOo totally all titles,
offices, benefits an prıvıleges hıch ATC due to cleric. 111 not petition
the Congregation of the Faıith to relıieve from the oblıgatıons 0) Sa y
priestly pPraycrs to maıntaın clerical celibacy,”

ILLICH ordert Revolution der Institutionen: „ In jedem Kapıtel bemühe ich
mich, das Wesen einer Gewißheit 1n Frage stellen. Daher handelt jedes
Kapitel VO  - Täuschung VO  - der JT äuschung, dıe in UNseETECEN Institutionen
verkörpert ıst (8) ILLICH vertritt dıe Meinung, dafß das 1n den reichen Ländern
übliche Erziehungssystem miıt seiınem langjährigen Schulzwang keineswegs 1n
die Länder übertragen werden darf, un:! legt ein revolutionäres Konzept
staatlıcher Bıldungsförderung VO  a Die Entwicklungshilfe soll eingestellt werden,
da S1E ın iıhrer bisherigen Form her dazu beitrage, die herrschenden Systeme

festigen un! einer getarnten weiteren Ausbeutung gleichkomme. Die Priester-
hılte für Lateinamerika wiırd 1n Frage gestellt, da S1E die überkommenen Struk-
turen verfestige SOWI1e LICUC orıginelle Lösungen und Wege verhıindere.

Münster Werner Promper
C(amılo ‘Torres. Por el Padre Camilo Torres Restrepo, 1956— 1966

Sondeos, Centro Intercultural de Documentacion, Apar-
tado 479, (Cuernavaca (Mexi1co) 1967; 377 P.;, 12,—
Torres, Camilo: VJom Ahpostolat ZU Partisanenkambpf. Artikel un: Pro-
lamationen. Rowohlt/Reinbek bei Hamburg 1969; 237 S 14,50

CAMILO TORRES (geb. Priester der Erzdiözese Bogota, Warl nach dem
Studium der Politologie un Soziologie der Universität Löwen (1955—1959)
Dozent und Studentenpfarrer der Universidad Nacional in Bogota. eın
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engagıertes Eıintreten für soziale Gerechtigkéit und grundlegende Zuständerefor-
INCIH stielß auf das Unverständnis un! die autorıtäre Dialogverweigerung des
Erzbischoifs VO  - Bogota, Kardınal Luis Concha geb 1891, se1t 1968 1m uhe-
stand) So fühlte (AMILO sıch 1im (Gewissen verpälichtet, AaUSs dem priesterlichen
Amt auszuscheiden. Am Februar 1966 wurde In einem Guerilla-Gefecht
VO  - kolumbianiıschen Regierungstruppen erschossen. Seitdem ist einem
I1dol der für echt un! Freiheit kämpfenden lateinamerıkanıschen Jugend SC-
worden. Wiır alle, die ih ıIn Löwen jahrelang als Steis freundlichen un:! immer
hilfsbereiten Miıtbruder erleben und schätzen durften, SIN VO  - seinem VCI-

antwortungsbewußten Idealısmus überzeugt. Wer auch immer sıch mıt dem Stu-
dıum der umstrıttenen Persönlichkeit des Camıiılo Torres beschäftigen will, sollte
sıch zunachst kritisch mıiıt seinen Reden un Schriften auseinandersetzen, die das
Centro Intercultural 1n Cuernavaca, auf Anregung VO  e} Ivan Illıch, bald nach
seinem ode gesammelt un! veröffentlicht hat Die deutsche Ausgabe ist gut
lesbar, annn jedoch ın der wissenschaftlichen Diskussion das spanısche Original
nıcht ersetzen. Grut eın Jahr früher als diıe deutsche Ausgabe erschıen ine firan-
zösısche Übersetzung: (IAMILO JL ORRES, Ecra1ts el paroles (Seuil, Paris 19658,
39() P-, 18,—) Die englische Übertragung wurde Revolutionary Writings
Herder Herder, New ork 1969 betitelt Die bısher ohl beste Bratische

F Ausgabe VO  } ‚AMILOS Keden und Schriften besorgten einıge seiner Freunde un!
Mitarbeiter: (AMILO J1 ORRES, Gristianısmo revolucıon. Prologo, selecciön
notas de OSCAR MALDONADO, GUITEMIE OLIVIERI GERMÄN ZABALA (Ed Era,I8 Avena 102, Mexıico 1 F7 6192

Münster Werner Promper

Torres, Camilo: Revolution als Aufgabe des Christen (GLAMILO TORRES,
Biografia Plataforma Mensagjes. E,diciones Carpel-Antorcha, Me-
dellin 1966 Grünewald/Mainz 1969; 84 S 6,80

Das Bändchen bıetet 1n worigetreuer Übersetzung die wichtigsten Aufrufe des
(AMILO 1ORRES (an dıe Christen, die Kommunisten, das Miılıitär, dıe
Nıchtorganisierten, dıe Gewerkschaftler, die Landbevölkerung, die
Frauen, die Studenten, dıe Arbeitslosen, die Vereinigte Volksfront,
dıe polıtischen Häftlinge, dıe herrschende Mınderheit). Miıt einıgen einleiten-
den Texten ausgestattet, stellt dıe Publikation ıne gute Eınführung ın die
Persönlichkeit un: das Programm ‚AMILOS dar für solche, die nıcht gleıch
der ben angezeigten Gesamtausgabe greifen wollen.

Münster Werner Promper

Vaughan, B.N. Y.: Structures for Renewal search for renewal of the
Church’s 1ss1ıon LO the WOT. Mowbray / Oxtord 1967; 156 P-., 27/6

Wie annn die Kırche ihrer dendung 1in einer sich wandelnden Welt gerecht
werden? Um diese Frage geht 1n diıesem Buch VT iıst anglıkanıscher Bischof
VO:  - Honduras (Zentralamerika). Als eilnehmer Kongressen des Weltkirchen-
rates und durch weıte Reisen verschaifte sich einen guten Überblick ber das
Leben der Kırche sagt nlie, Was unter Kırche versteht ın der anzchWelt Ihm geht jene Strukturen der Kırche, die wandelbar sınd Er unter-
scheidet S1E VO  - der Wesensstruktur der Kırche als jener Form, die theologischdq.terminiert un: konstant ıst (p V7 I auch 6 9 Anm 1) Auf ine
Abgrenzung geht allerdings ebensowenig ein W1e€e autf iıne theologische Re-
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flexion uber das Problem der Erneuerung, auf die ausdrücklich verzichtet ; (238).
Extreme Positionen sucht vermeıden. Offensichtlich denkt mehr jene
Menschen iın ländlichen Gegenden, die in der Seelsorge in Mittelamerıka
kennengelernt hat Davon ZCUSCH nıcht NUur se1ne mäßigenden Ansıichten, ja
se1ne Warnungen VOT überhasteten Neuerungen, dıe mehr unter dem Eındruck
des soziologischen, kulturellen un technischen andels 1n den Stadten SC-
schehen un das Verharren be1 alten Strukturen auf dem and übersehen. Auf
der Suche nach Formen der Auslegung könne 198078  - das Wesentliche der
Botschaft Christi vertehlen (27) Dem angeblichen Herauswachsen Aaus metaphy-
sıschen Denkstrukturen steht Vf skeptisch gegenüber (1 ’ 241f) Der moderne
Mensch verstehe die Botschaft VO  e Gott, WECNN s1e NUFr ıhm 1ın biblischen Begriffen
dargeboten wird 28f

Gerade weil Bischof AUGHAN für her konservatıve Kreise schreibt, mufß
ber auch harte Wahrheıiten über den Schrumpfprozeß der Christenheit, über
dıe Antiquiertheit mancher Formen kırchlichen Lebens un: über die Problematik
des kırchlichen 1enens SCH Unter den Herausforderungen, denen sıch die
Kirche heute gegenübersieht, greift dıe Problematik der Autorıtaät heraus,
miıt der S1€E Moralvorschriften g1bt. Vor allem Lehren musse die Präsenz stehen.
Sonst werde AUS dem Monolog nıe e1N Dialog. Beispiel für diese Präsenz se1
Charles de Foucauld, den Vft irrtumlich als französischen Jesuitenmissionar
bezeichnet (21) Ausführungen ber das geistliche Amt, uüber gemeinsame ucha-
ristiefeiern verschiedener Denominationen und dıe dahinterliegenden Probleme
der Wiedervereinigung lassen erkennen, dafß INa ben doch nıcht theo-
logischer Reflexion vorbeikommt, auch WCNnNn INa  } noch sechr ZU Iun drängt.
ber Vf will keine Patentlösungen bıeten. An seinem Werk wird sichtbar, 1ın
W1€E kurzer eıt Probleme nıcht NUur überall bekannt, sondern virulent geworden
sınd Vieles ist heute auch auf katholischer Seite ZUT brennenden Frage geworden.
Doch katholische Autoren sınd hier noch nıcht berücksichtigt, W1e Vt ausdrücklich
zugesteht (2)

Das Buch kann als gute Einführung 1n dıe Erneuerungsaufgaben der Gegen-
wart diıenen. Vielleicht erscheint uns manches vereinfacht der mıiıt zuvıel
Pathos dargestellt. Jene Kreıise, die hier angesprochen werden sollen, haben ber
vielleicht n  u 1€Ss nötig: Einfachheit un! Nachdruck. Das Wort 155107
1im Untertitel ist 1m weıteren Sınne als Sendung verstehen. Beıispıiele AUS der
Mission, W1eE t{wa Kritik Paternalismus 139 fehlen nıcht Welch e1in Ärger-
nıs die Spaltung der Christen gerade auf dem Missionsfteld bedeutet, wird klar
aufgezeigt.

Bonn olfgang Hoffmann S

Vekemans, oger, S. J] La prerrevolucıon latınoamericana.
Casılla 9990, Santiago ile) 1969; S6

Der bekannte belgische Soziologe geb 1921, se1it 1956 in Lateinamerika) hat
iın dıesem Bändchen dreı Aufsätze zusammengefügt; ist bemüht, die -
wartıge vorrevolutionäre Situation Lateinamerikas kritisch analysıeren. Z
näachst werden die verschiedenen Etappen der sozıialen Notsituation beschrieben,
dıe 1n jüngster eıit den marginalen, demographisch explosiven Massen mehr un
mehr bewußt wird. Anschließend wird deutlich gemacht, WI1E die bısher res1-
gnıerten Massen über die zunehmend den dNZCH Kontinent erfassende psycho-
sozlale Grundhaltung der Frustration (im Kahmen der VO  - den ausbeutenden
Nationen unablässıg 11CcCUu vorgegaukelten Konsumbedürfnisse) einer Grund-
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haltung der Aggressivıtät geführt werden. VEKEMANS versucht; Lösungen auf-
zuzeıgen für die promocıon opular un!: dıe Eingliederung der Marginalbevöl-
kerung 1n die globale Gesellschaft. Dabei werden effiziente Basısorganisationen
und Gebietsstrukturen als eın Grunderfordernis angesehen. Wo solche bestehen,
z B 1mM Kalle VO  — Gemeinden (mun1c1p10s), entbehren S1€ durchweg jeglicher
Bedeutung.

unster Werner Promper

SSION.  ISSENSCHAFT
NBates, Searle Ed.) G hına ın Ghange. An AÄpproach fO Understand

Friendship Press/New ork 1969; 191 D., 1,50
FKın amerıkanıscher Missiologe un! hinakenner legt ine Art Symposion ber

die heutige Entwicklung Chinas VOT. Die Beiträge lieferten bekannte nord-
amerıkanısche Gelehrte un Missionare. Im Vorwort weiıst Hrsg. darauf hin,
dafiß sıch W1€e der Untertitel angıbt ıne mentalıtätsbeeinilussende
Intormation handeln soll Es ist bezeichnend, daß Friendship Press diıe Ver-
öffentlıchung herausgebracht hat. Politische Absıchten haben insofern ine Rolle
gespielt, als der amerikanıschen christlichen öffentlichen Meinung einem
kritischen erständnis sowohl der Lage ın China als auch der Haltung Amerıkas
China gegenüber verholfen werden soll Beides tut ın der Tat not HowArD

OORMAN weıst daraut hin, dafß dıe ersten amerıkanischen Interessen kom-
merzieller Art FEWESCH sınd, wobei die chinesischen Volksmassen als Absatz-
gebiet betrachtet wurden. An zweıter Stelle sınd kulturelle Kontakte eNNEN.
ber auch der miıssıonarısche lan ıst für dıe Haltung der USA China 1
ber miıtbestimmend SCWESCNH. Man stößt dabel auf ine moralısierende pater-
nalıstische Haltung, die VO:  w} jeher beli den USA mıt den Handelsbelangen Hand
ın Hand ging. Mythologische Motive haben dazu beigetragen, daß diese Hal-
tung miıt ehrlichem Interesse verbunden wurde, jedoch katastrophalen Konse-
qQuCenzZCcn geführt hat. Zusammenftassend annn festgestellt werden, daß der m1Ss10-
narische Einsatz einerseıts dıe kommerziellen Belange vertuscht und andererseıts
olk un! Regierung ıIn der Heimat einselt1g intormiert hat Das Buch hiıetet 1in
kürzester Form eın Höchstmafß ausgezeichneter Information, VO  > der
Mission her die Beziehungen verbessern.

Heerlen (Niederlande) Harr y Haas

omblın, Jose: O futuro dos mınısterı0s Igreja latıno-americana.
Vozes/C.P. 25,; Petropolis (Brasıl) 1969;

Es ist bedauern, daß diese Studie ber die Zukunft der Dienstämter 1n der
(latein-amerikanischen) Kırche be1 den Vorarbeiten für die Bischofssynode 1971
nıcht Berücksichtigung gefunden hat Die Papiıere ber dıe Priesterfragehätten dadurch konkreter Realistik 1UT gewınnen können. OMBLIN rückt den
pastoralen Aspekt der Dienstämter bewußt iın den Mittelpunkt un! 1NSs Kraft-
feld soz1ıologischer Gegebenheiten, weshalb auch nıcht VO Priestertum spricht.Es ist klar, dafß diıeser Gesichtspunkt nıcht der höchste ist; andererseıts ist ber
die T'heologie des Priestertums bereits viel un: Endgültiges gesagt worden,daß jetzt alles darauf ankommt zeıgen, W1e sıch dıese allgemeinen und
ewıgen Wahrheiten ın der sozı0logıschen Wirklichkeit der hic et Z1UNC eısten-
den pastoralen Aufgaben bewähren können. Die sozıologıschen Kategorien VO  -
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Ernst I roeltsch Uun:! Max Weber eisten für die konkrete Ortung des priıester-
lıchen Dienstamts heute und hıer (d konkret 1n Latein-Amerika, ber mutatıs
mutandıs auch anderswo) noch immer treffliche Dienste. Die Froschperspektiuue,
ın der 1er sehr mutıg un!: unbefangen das Priestertum gesehen wiırd, erlaubt
C5, se1nNe wirklichen Chancen und Verantwortungen ın Gregenwart un:! Zukunft
wiederzuentdecken, und das ist denn doch eın posıtıverer Beitrag als mancher
abstrakte Iraktat der manche fromme Exhorte ber die Erhabenheit des Priıe-
stertums.

Beuron/ Kom Paulus G(r0rdan OSB

omblin, Jose: Maıtos Realıdades da Secularızacao. Herder/Sä0 aulo
1970; 173

Der überaus schaffensfreudige Vti. hat die besondere Gabe, die Kurven, welche
der empfindliche deismograph des geistig-geistlichen Lateinamerika aufzeichnet,
klarsıchtig deuten und damiıt den Lateinamerikanern einem besseren
Selbstverständnis helfen. Es ıst in _der 'Tat auffällig, W1Ee stark Klerus un!
ıntellıgentsıa 1ın diesen Ländern auftf dıe VO  - Europa (und jetzt auch VO  - den
USA) her anbrandenden Wellen reagıleren, teıls assımılıerend, teils abweisend,
immer ber erregt un:! eg Das Phänomen der Säkularisation, ursprung-
lıch in Kuropa und Nordamerika erfahren und in Begriffe gefaßt, wurde denn
auch ın Lateinamerika sofort als e1gne, WCNN auch abgewandelte Wirklichkeit
wıedererkannt und verlangt nach Bewältigung. Mıt seinem denkscharfen und
klärenden Überblick über die geistigen Zusammenhänge, in die das Phänomen
gehört (1 Kap.), un:! selıner sozlologischen, hıstorischen, phılosophischen un!
theologischen Kınordnung un! Deutung Kap.) erleichtert Vf£. seinen lateın-
amerıiıkanıschen Lesern sehr, den Schock posıt1v verarbeiten, den der Wellen-
schlag der Sakularisation auch und gerade be1 ihnen bewirkt hat.

Beuron/Rom Paulus Gordan OSB

Conroy, Charles O’Neill Peruvian Journal Letters of Gringo Priest.
Palm Publishers/Montreal 1966; 188 P-, 5,—-

HARLES O’NEILL CONROY, 19928 ın Neufundland geboren, hat als Priester
der 1özese John’s (Neufundland) einıge Jahre in der Seelsorge 1n Peru
wirkt und ist dort 1966 durch einen Autountall 193888 Leben gekommen. Das
Peruaniısche T agebuch wurde aus Briefen zusammengestellt, die Fr. CONROY VO:  \
1960 bıs 1966 Aus Peru se1ine Angehörigen geschickt hat, SOW1E Aus Berichten,
die ın der Kırchenzeitung The onıtor der 10zese John’s erschienen sınd.
In einer Introduction macht WALTER O’HEARN den Leser mıiıt Fr. ConroysLebenslauf bis seiner Ausreise nach Peru vertraut. Die Veröffentlichung g'-
währt einen guten Eınblick ıIn die beschwerliche Seelsorgsarbeit 1n einer Anden
pfarrei des prıesterarmen Peru

Münster Werner Promper
Cook, Harold Highlights o} Ghristian Miss2ı0ns. history and SUTVECY.

Moody Press/Chicago 1967; 256 P-), 4,95
urch seine Tätigkeit als Dozent der Missionswissenschaft Moody Bible

Institute of Chicago, durch eıgene Missionserfahrung 1m Orinoco-Gebiet Uun!
zahlreiche Kontakte mıt führenden Männern der protestantiıschen Missionswelt
hat Vf sıch ine große Vertrautheit mıiıt den Missionsproblemen erworben, die
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diıesem Abriß protestantıscher Missionsgeschichte und Missionskunde zugute
kommt Das Werk enthalt dreı Teile einen Abriß der Missionsgeschichte,
der sıch für die Neuzeit ausschließlich auf die protestantıschen Missionen be-
schraänkt (15—88 einen Überblick über die Home Missions 1in den US  >
unfter Indianern, Negern, Frontiersmen und 1n Großstädten (91—130); 3 ine
Übersicht er dıe wıchtigsten Missionsfelder, VOT allem der amerikanıschen
protestantischen Missionsgesellschaften (133—241 In knappen Strichen
zeichnet Vft dıie Entwicklung der christlichen Missıion., VOT allem ber der
protestantischen Mission VO  - den Kınzelunternehmungen des und J
über die großen angelsächsischen Miıssionsgesellschaften und dıe Missionen der
einzelnen Denominationen bis den unabhängigen Missionen des un:

J Die Home Missions wırd 190908  - nıcht in allen iıhren Zweıgen als eıgent-
lıche Missiıon betrachten können. Unter die Missionsftelder rechnet Vf infolge
se1nes weıten Missionsbegriffs uch Europa mıiıt seinen relig1ös entwurzelten Ge-
bieten der Volksschichten und VOI allem Lateinamerika, nach seinen AÄAn-
gaben mehr protestantische Missionare arbeıten als SONSLtWO in der Welt, außer
Afrika 221) und der Protestantismus stäarker waächst als In iırgendeinem
anderen eıl der Welt 217) Dabei geht VE nıcht darum, einzelne Daten,
Zahlen, Fakten autfzuführen. Details dienen ıhm NUur ZUT Verdeutlichung. Er

und Arbeit auf den einzelnen Missionsteldern hervor.
ıll die innere Entwicklung aufzeigen un! hebt das Wesentliche der Sıtuation

Leider geht Aaus dem Titel nıcht hervor, dafß sıch ine Darstellung der
protestantischen Missıon handelt, VOT allem soweıt S1C VO  w} amerikanischen Ge-
sellschaften unterhalten wird. Die katholische Missıon wiırd notwendıgerweise
1m geschichtlichen eıl behandelt, während S1E 1mM mıssionskundlichen eıl NUur
gelegentliıch Rande erwaäahnt wırd Das Bild, das Von ıhr entwortfen wird,
bedarf einer gründlichen Korrektur. Nur einıge der Verzeichnungen können hier
erwähnt werden. Es bedeutet siıcher ıne unberechtigte Abwertung der miıttel-
alterlichen Mission, WCNN behauptet wird, zwischen 500 un: 1500 habe das
Christentum 1m anzCcCh keinen nennenswerten Fortschritt gemacht (28) Obwohl
die Kapıtelsüberschrift (37) ine Geschichte der katholischen Missıon bıs 17992
verspricht, hört dıe Darstellung praktısch mıt der Patronatsmission auf und WIT:
nıchts gesagt über das Bemühen Roms, die Leitung der Mission durch dıe Grün-
dung der Propagandakongregation wieder 1ın eigene Hand nehmen. Auch
dem Zweiten Vaticanum wırd V+f. in keiner Weise gerecht, Wenn behauptet,

habe keine Bedeutung für die Okumene 8SOf) Wie Iragwürdig ıst, dıe
Missionstätigkeit anderer Gemeinschaften stiıllschweigend übergehen, zeıgt
besonders deutlich das Kapıtel über Korea. Der Leser gewıinnt den Eindruck, dıe
christliche Botschaft sSC1 das erste Mal durch protestantische Missionare (1884)
1Ns and getiragen worden. Er erfährt nıchts davon, daß damals bereits seıit
n  ‚u hundert Jahren Christen ın Korea gab, dıe ıhren Glauben 1ın vielen harten
Verfolgungen bewährt haben (in der etzten Verfolgung VO  —_ 1866 twa 10 000
Blutzeugen). So verkehrt ware, die Schwächen des Christentums 1n Latein-
amerika verharmlosen, wenıg wırd ber auch ine reine Schwarzmalerei,

die Berechtigung der protestantischen Missıon darzutun, der Wahrheit ms
recht. Der eigentlıche Wert des Buches wırd ber durch solche Maängel 1n der
Darstellung der katholischen Mission nıcht berührt. Er besteht namlıch darın,
daß jJedem, der siıch mıt der protestantischen, VOT allem amerıkanischen, Miıs
S10N befassen will, einen kurzen, gediegenen Durchblick bıetet, der ıhm hilft,
diıe einzelnen Fakten besser verstehen un! richtig einzuordnen.

Münster Martın Booz OFMCap
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de Egana, Antonio, SI ed.) Monumenta Peruana. 1592—1595
Il Monumenta Missionum S I: 27 Mon Hıiıst S: I: 102) Institutum
Hıst 1, Vıa dei Penitenzieri1, 20U, oma 1970; X -926*-940 P-; 500

Vgl die Besprechung den Banden SS ZMR 1970, DE In dem NC}  \a

vorgelegten werden 297 Dokumente, meıst Briefe, edıert, dıe das Wırken
der Jesuıtenmissionare der damalıgen Provinz Per  u., der auch dıe CN-
wartige Republik Bolıvien, ine Residenz ın Panama, ein Kolleg ıIn Quito
SOW1e ]J ıne Mission 1ın Bogota un! Santiago del Estero (Argentinien) gehörten,
bis 1Ns Detail in einzıgartıger Weise erhellen. Besondere Erwäahnung verdienen
die Dokumente 154 (Actas de la quinta Gongregacıiön provıncıal del Peru,
Arequıpa, 1594:; 596—612) und 155 (La hrovıncıa del Peru al (‚laudıo
ÄQquavıva, Arequıpa, 13 de set de 1594; 612—620). Kın sehr ausgedehnter
Indice analiıtıco (p 897—940) erleichtert dıe Aufschlüsselung des wertvollen
Bandes, für den WIT dem verdienten Herausgeber besonderen ank schuldig siınd.

Munster Werner Promper

Kggert, Johanna: Missionsschule UN sozıaler andel ın Ostafrika. Der
Beitrag der deutschen evangelıschen Missionsgesellschaften ZUT Entwick-
lung des Schulwesens in Tanganyıika, Freiburger tudien

Politik un! Gesellschaft überseeischer Länder, 10) Bertelsmann Univ.-
Verl./Bielefeld 1970; 34 S, 29, —

Ausgehend VO  } der unkritischen Bewunderung der Missionsschulen, VO  - ihrer
totalen In-Fragestellung SCH angeblichem Proselytismus, Kolonialismus, Des-
integrationısmus, VO  - ıhrem offensichtlichen Übersehenwerden 1im Bereich der Ent-
wicklungs-Soziologie 111 V1 dem Phänomen der Miss:onsschulen nachgehen, un:!
ZWAar unter dem besonderen Aspekt ıhrer gesellschafts-verändernden Funktion.
Aus uten Gründen beschränkt sS1e sich auf die Tätigkeit der vıer deutschen
evangelıschen Missıonsgesellschaften 1ın Tanganyıka: der Berliner Missionsgesell-
schaft, der Herrnhuter Bruüudergemeinde, der Bethel-Mission und der Evangelisch-
lutherischen Missıon Leipzıig. Sie weiıst darauf hın, dafß das katholische Mis-
s1ıonsschulwesen In Ostafrika bereits VO  w FrRANZ SOLAN SCHÄPPI OFMCap dar-
gestellt worden se1 (20) Sie geht miıt sehr guter Literatur- un! Archivkenntnis

die Analyse un weist nach, daflß dıe evangelischen Missionen damals
ıne klarere Irennung VO  w} Mission und Kolonialpolitik verfolgten als die katho-
lıschen Missi:onen (86  — W as S1E sıch als protestantische Miıssıon gegenüber dem
(offiziell) protestantischen Deutschland auch her eisten konnten vgl dıe ahn-
ıche Feststellung für das damalıge amerun beI ALLDEN: ZM  z 1970, 224)
Der deskriptive eıl führt ZU Ergebnıis, dafß die Missıonen unter erschwerten
Umständen zustande gebracht hätten, 1n wenıgen Jahren die Grundlagen für ein
funktionsfähiges Schulwesen legen, un!: ZW al den Wiıderstand uro-

päischer Interessengruppen A4Uus Politik und Wirtschaft un:! nıcht zuletzt TOLZ
der anfänglichen Gleichgültigkeit der Afifrıkaner 276) Die soziologische Analyse
ann aufweisen, da: die Missionsschulen diıe sıch vorerst gesteckten Ziele (Dienst

der Kirche) überschritten und weitgehende Strukturveränderungen 1n benach-
barten Bereichen (gesteigertes individuelles Leistungsprinz1p, horizontale Mobili-
tat Abwanderung, vertikale Mobilıität Aufstiegsmöglichkeiten, Desinte-
gratiıon 1m Bereich der Primärgruppe tradıtionelle Gemeinschalften, Dispo-
nlerung ZUT Formung VO  e Sekundärgruppen Kirche und Staat USW.) des da-
durch komplexer werdenden afrıkanischen Sozialsystems auslösten. 1€ Un
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vollkommenheıt der Ergebnisse schmalert nıcht das Verdienst der deutschen
evangelischen Missionen, als erste Europäer in JTanganyıka ihr Bestreben auf
ıne allgemeıne Volksbildung gerichtet haben“

Rom albert Bühlmann OFMCGap

L’Evangıle (XUT du developpement. apports, echanges et carrefours
de la 3Ye Semaıne de Missiologie de Louvaın, 1969 Museum Les-
s1anum Section mi1ssiolog1ique, 53) Desclee De Brouwer/Bruges 1969;
302 P, 235

Depassant le stade des VUucS generales, l’on s’est lıvre un!  (D analyse historique
et sociolog1que du developpement cherchant inserer la place pPrODTC, le
CONTtENU, les objectifs et les eX1igenCeEs de l’evangelisation. Face pluralisme
soci1o-politique de L’univers et ans le cadre du condıtionnement reel de la VvIıeE
religıeuse et chretienne dans des socıetes de Lype NO  w} Sacräal. Ouvert sacre
officıiellement chretien, les congressıstes Ont contribue loyalement decrire les
relations quı exıstent devraijent exıister entre les exigences ineluctables du
developpement humaın et les imperati{fs de L’annonce de l’Evangile. s’agit
de surmonter unc etape histor1que de cıivılısatıon OUu L’evangelısatıon et la
1sSs1ıon chretienne ont U  SM hypothequees par des facteurs divers quı permettent

tant de soc10logues, au-deläa meme de l’1ideologie marxıste, de considerer la
religion prechee par Ia 1ssıon catholique chretienne un«c
d’alıenation quı bloque le veritable progres integral des pays vole de
developpement. Comme retien orıental, le Cas du Soudan 110085 interesse
d’une manıere particuliere. L’analyse de la sıtuatıon et. conduiıte VECC 1988{  (D

objectiviıte et 19881  (D serenıte louables. 1 oute{foı1s, l auraıt fallu depasser la
conjoncture POUT etudıer l’hypothese de la collaboration de la Mission chretienne
et de 1’Etat musulman, puı1sque Cce: hypothese englobe de fait de tres nombreux
pay> arabes et musulmans dans les contıinents afro-asiatiques. Dans CCc5 pay>sS
musulmans, pourraıt-on parler de droıts de l’Eglise? Au vral, esprıt d’un
certaın triıomphalısme neo-colonialıiste fait «qu on prend peut-E&tre trop le role
de victime» et qu on tendance gonfler les «faits de persecution». En tout
Cas, n  tude systematıque du SerVıCce quc«c peuvent et doivent rendre l’Eglise et
la Missıon dans les socıetes et les natıons musulmanes est entreprendre dans
le NOUVCAaU clımat .  v depul1s Vatican 1{1 faveur d’une comprehension
mutuelle et d’une collaboration efficace des deux grandes relıg10ns monotheistes.

11 est certaın qu«C l’evangelisatıon doıt s’accomplir POUTL elle-meme, afı de
donner monde SCI15 selon les desseins de Dieu Eit est donnant
l’homme unlec conscience lucıde de PTODIC dıgnıte humaine qu ' on le prepare

m1eux entrer dans le mystere de L Incarnation et Vivre frere egal
droits au X autres membres de la socıete chretienne.

Damas Syrie) Joseph Hajyjarvollkommenheit der Ergebnisse schmälert nicht das Verdienst der deutschen  evangelischen Missionen, als erste Europäer in Tanganyika ihr Bestreben auf  eine allgemeine Volksbildung gerichtet zu haben“ (277).  Rom  Walbert Bühlmann OFMCap  L’Evangile au cour du developpement. Rapports, E&changes et carrefours  de la 39° Semaine de Missiologie de Louvain, 1969 (= Museum Les-  sianum — Section missiologique, 53). Descl&e De Brouwer/Bruges 1969;  302 p., FB 235  Depassant le stade des vues generales, l’on s’est livr& ä une analyse historique  et sociologique du de&veloppement en cherchant ä y inserer la place propre, le  contenu, les objectifs et les exigences de l’&vangelisation. Face au pluralisme  socio-politique de l’univers et dans le cadre du conditionnement reel de la vie  religieuse et chretienne dans des societ&s de type non sacral, ouvert au sacre ou  officiellement chretien, les congressistes ont contribue loyalement ä decrire les  relations qui existent ou devraient exister entre les exigences ineluctables du  developpement humain et les imperatifs de l’annonce de l’Evangile. Il s’agit  de surmonter une €tape historique de civilisation oü l’&vangelisation et la  mission chretienne ont €t& hypothe&quees par des facteurs divers qui permettent  a tant de sociologues, au-dela m&me de l’ideologie marxiste, de considerer la  religion prechee par la mission catholique ou chretienne comme une cause  d’alienation qui a bloque le veritable progres integral des pays en voie de  developpement. — Comme chretien oriental, le cas du Soudan nous a interesse  d’une maniere particuliere. L’analyse de la situation a €&t& conduite avec une  objectivit& et une serenite louables. Toutefois, il aurait fallu depasser la  conjoncture pour etudier l’hypothese de la collaboration de la Mission chretienne  et de l’Etat musulman, puisque cette hypothese englobe de fait de tres nombreux  pays arabes et musulmans dans les continents afro-asiatiques. Dans ces pays  musulmans, pourrait-on parler de droits de l’Eglise? Au vrai, un esprit d’un  certain triomphalisme neo-colonialiste fait «qu'’on prend peut-&tre trop le röle  X  de victime» et qu'on a tendance  a  gonfler les «faits de perse&cution». En tout  cas, l’etude syst&matique du service que peuvent et doivent rendre l’Eglise et  la Mission dans les societ&s et les nations musulmanes est ä entreprendre dans  le nouveau climat cre&€ depuis Vatican II en faveur d’une comprehension  mutuelle et d’une collaboration efficace des deux grandes religions monotheistes.  Il est certain que l’&vangelisation doit s’accomplir pour elle-m&me, afın de  donner au monde un sens selon les desseins de Dieu. Et c’est en donnant ä  l’homme une conscience lucide de sa propre dignit&€ humaine qu’on le prepare  au mieux ä entrer dans le mystere de l’Incarnation et ä vivre comme frere &gal  en droits aux autres membres de la societ& chretienne.  Damas (Syrie)  Joseph Hajjar  0 Guida delle Missioni Cattoliche. Pontificie Opere Missionarie/Via Propa-  ' ganda 1-c, Roma 1970; 1328 p., L. 3500  Die vorliegende 4. Auflage der Guida informiert kurz und bündig über die  828 Circoscrizioni ecclesiastiche nell’ambito della giurisdizione della S.C. per  V’Evangelizzazione dei Popoli o «de Propaganda Fide» (Untertitel). Frühere  Auflagen erschienen 1934, 1946 und 1950. Ein erster Hauptteil führt alle Mis-  sionssprengel in alphabetischer Folge auf; ein zweiter Hauptteil informiert (nach  208Guida Missıonı C attolıche Pontificie Opere Missionarie/ Vıa ropa-
ganda 1-c, oma 1970; 13928 P 9 3500

Die vorliegende Auflage der Guida inftormiert 'urz und bündıg über die
828 Circoserizio nı ecclesıastıche nel’ambito della g1urısdıizıone della per
’ Evangelizzazione der Popolı «de Propaganda Fıde» (Untertitel) Frühere
Auflagen erschienen 1954, 1946 und 1950 Ein erster Hauptteil führt alle Miıs-
sıonssprengel 1n alphabetischer Folge auf:; eın zweıter Hauptteil intormiert (nach
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Kontinenten) er alle Länder, die noch VO  w} der Propaganda abhängige Juris-
diktionen aufweisen (alphabetisch, mıt übersichtlichen Karten für jedes an
Außer den Karten und den Datı bzw. Gennı stor1ıcı kann 190078  - die ıIn diesen
beiden Hauptteilen gebotenen Inftormationen alle 1m Annuarıo Pontaificıo finden.
Die erwähnten hıstorıschen Daten sınd 1im allgemeinen sehr summariısch un
vielfach unzuverlässig. Unter Kolumbien ia tehlen dıe einheimischen
Y arumal-Miıssıonare (neben den mexikanischen Miısıoneros de Guadalupe, dıe
auch nıcht erwähnt werden, die einzıgen in Sanz Lateinamerika), wohingegen der
Besuch Pauls VI 1968 (in keiner Weise ad rem) hervorgehoben wird Eın dritter
Mauptteil tragt den Tiıtel L’attivita MLSSLONATILA della G(‚hıesa cattolıca. ort WUuTI-
den ın bunter Folge (ziıemlich willkürlich) alle möglichen Informationen (in keiner
Weise adäquat) untergebracht. Unter den Opere ın arıuto alle MLSSLONN WIT: für
Deutschland als EINZIYES Hıiltswerk Advenıuat aufgeführt; be1 der Anschriftt wurde
S: die Stadt VETSCSSCH., Auf ıne lange Liste VO  $ Errata und ur10sa se1 hier
verzichtet. Stünde nıcht die italienische Übersetzung daneben, wurde 198078  - unter
dem Shweizerıischen ath Faraudenbund aum ıne Lega delle donne cattolıche
verstehen 1214 Zur mexıkanischen Missionsgeschichte liest INa  j (p 983)
«15924 la Santa Sede invıa ufficialmente la prıma miıissione dı Francescanı,
seguıtı daı Domenicanı .. .» etic So steht allerdings nıcht bei I HOMAS OHM,
Wichtige Daten der Missıonsgeschichte, die als Unterlage für die historischen
Übersichten gedient haben sollen (p 4)

Münster Werner Promper

undolf, Hubert:—";C‘hz'na 7zzıschen Kreüz un Drachen. 650 Jahre O-
lısche 1ss1ıon 1mM Reich der Miıtte St Gabriel- Verlag/Mödling bei Wien
1969; 284 P-; 32,—

Quoique les monographies sujet de tel tel diocese chino1s, de telle
telle apostolique, sojent nombreuses, CNHNCOTC Quc tres insuffisantes, 888[  (
hıstoire generale des mM1SS10Ns de Chine n a pas ENCOTES >“  SQ ecrıte. ”auteur de cet
OUVTAaSC pretend pas vouloir combler ce‘: regrettable lacune, ma1ıs desire
garder et faire M1eUX connaitre le SOUvenır d’une entreprise miıissıonnailire AUSSI
gıgantesque quc pleine de SUCCES. Car elle -  o s’ estomper dans

passe quı s’eloıgne rapıdement. Cette UuV.  ‚9 unıque dans les annales de la
propagande catholique, r1Sque de tomber dans L’oublıi. Introduisant le ecteur
dans la tragedıe de la destruction de l’Eglise de Chine par le regıme communıste,
depuis 1949, ”auteur reprend L’histoire de l’evangelisatiıon de la Chine ab QOUO,
C.-a- depuils l’arrivee Chine de mo1lnes nestoriens, de dyrie 7e
sıecle, des mo1lnes VOYASCUIS et de Mgr Jean de Montcorvin, premier archev&que
de Khan-baligh, le Pekın actuel. CXPOSC ensuıte les relig10ns et les philosophies
chinoises, afı de faire m1euxX comprendre la grandeur de l’initiative des jesuıtes
SOUS le proteciorat portugals et la finesse de leur dialogue scıentifque VECC la
classe intellectuelle chinoise. est gräce ce methode qu une expansıon rapıde
de la foi chretienne dans les provınces de cet immense empiıre etre realisee.
L’auteur admet quc«c la condamnatıon des rıtes chinois fut la de Vl’arrät de
l’evangelisation et l’origine des persecutions sanglantes des 185e et 196e siecles.
Depuis lors, L’euvre apostolique devaıt poursuıvre clandestinement, Par la
methode de la charıte et le devouement heroique des mıssıonnaılres proscriıts.
Plusieurs problemes, aussı delıcats qu ' importants, quc L’historien rencontre

de l’histoire des m1ss10Ns de Chine, L’existence meme des m1sSS10Ns
pendant les ampagnes de 1840, 1858, 1860, le protectorat francaıs, la lutte contre

209

3/71



les socıetes secretes, la confNagration de 1900, Linsurrection des Boxers, evolution
CI5S5 l’apostolat moderne et etablissement de la hıerarchie autochtone sont traıtes
VECEC alsance et sobrıete. {1 est cependant regrettable quc l’auteur soıt bası  E
PTEeESGQUC exclusıvement SUT des SOUTCES langue allemande, alors UJUuUC les docu-
ments et les etudes langue irancaise sont bıen plus abondants. est certes la

de quelques lacunes. Aiınsı l’auteur garde le sılence Suz les recherches des
tes  A  Jesu1 Teilhard de Chardin et Licent, SUuT V’expedition Citroen ei les explo-
ratıons de ven Hedin, de Kozlov et d’Aurel Stein 45) Quelques fautes
d impression iınadvertance rencontrent, par exemple 47 Khubilajı al
de Karakorum Pekın NO  w} pas kın, ma1ıs Shang-tu et PU1S Daı1ıdu, vılle
qu on alors Khan-baligh et quı fut detruite par la dynastıe des Ming;

180 le traıte de 1 ’ien-tsin tut conclu 158558 et NO  w} pas 1850; 4220000
le pretre chino1s tue 1870 Tien-tsin s’appelaıt Wu et pas Hu, eic Le lıvre
de UNDOLF lıt VCC interet du style et de l’illustration abondante:;
11 enrichıt remarquablement la documentation SUT L’histoire de l’Eglise de Chine

Leuven OZE, Van Hecken, Q.I.C.M.
The Japan Christian Yearbook Co-editors: RYOZO HARA,
]JAMES COLLIGAN, IAN ACLEOD. Japan National Christian Councıil,
Jokyo / National Catholic Committee of apan, Tokyo Bestellanschrift:
Oriens Institute for Relıig10us Research, Chitose, Box 14, JTokyo

Dieses 1970 erschienene Y earbook (429 p.) versteht sıch als Fortsetzung des
an Miıssıon Yearbook (1903—1910), des Ghrıstian Movement ın an
€  11—1  ) und des a  an Christian Y earbook (1950—1967). Für alle, die sıch
mıt dem Christentum in Japan befassen, dürfte dieses Yearbook unentbehrlich
SE1N. Es ıst In drei Haupteile aufgegliedert: 1) Today’s Issues —22 ehn
Beiträge behandeln aktuelle Ihemen, a. Issues Confronting the JapaneseChristian JToday; Nationalization of Y asukuni Shrine Aan! Freedom of Religion;
Understanding the deventies: JTowards Irue Identity: An Analysıs of “Christians”
During Ihree Eras:;: Ihe Future of the Christian University 1n Japan; The
State of the Ecumenical Movement ıin Japan) 2) Protestant Church Directory
(227—338); 3) Catholic Church Directory (339—407). Daß ıIn Brasılien twa
ebensoviele katholisch getaufte Japaner leben W1€e 1n Japan, hätte wenıgstens
erwähnt werden mussen. Auch Informationen un! Anschriftten ZUT Japanerseel-
( 1n Brasilien hätten aufgenommen werden sollen.

Münster Werner Promper
Lemieux, Lucien: T/’etablissement de la bremiere provınce ecclesiastıque

G anada (1783—1844) Fides/Montreal 1968; 559 D., 10,—
En avrıl 1967, fut inaugure Ottawa Gentre de recherche hıisto1ıre

relıgieuse du Canada, SOUS les auspıces de l’Un ersıte aınt-Paul. Ce Centre
A4SSuUume notamment la publication d’une collection TS1ILC  B  / isto1)ısto1ıre relıgıeuse du Ganada,

lume. L! ouılle dedont l’ouvrage presenter 1C1 constıtue le
nombreuse: archives publiques et prıvees (a Londres, awa, Rome. Dublin,
Montreal) et aCcces des SOUTCES inedites. {1 tıent donc de premiere maın
Ce€‘ documentation tres riche, quı uı permı1s de retiracer fidelement et VEC
unc acrıbie PCU COMMNINUNG les longues tractations quı . finalement ONt abouti
la creation de la provınce ecclesiastique de Quebec, 18544 Relevons l’elegancede ”’edition et la clarte de l’impression, quı contribuent dans un large INESUTC
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rendre attrayante la ecture de matıeres plutöt arides, qQu«C la presenter
dans 19859{  D langue atıee. Une table des matieres detaillee et index rehaussent
la valeur de l’ouvrage et facılıtent la consultatıon. Cinq cartes rense1gnent
le ecteur SUT les CIrconscr1pt10ons ecclesi1astıques du Canada 17606, 1789, 1820,
18306, 1544 et marquent les etapes les plus ımportantes de L’etablissement de la
hierarchıe dans vaste pays La qualıite de premier volume de la nouvelle
collection 110 US faıt biıen augurer des sulıvants qu on 4NN OMNCEC des maıntenant:
euX bıographies eveques: celle de Mer Plessıs et celle de Mer Lartigue.“ “*

Münster Werner Promper

- Luca da Caltanisetta, O.F.M.Cap.: Diaaıre congolaıs (1690—1701). Ira-
duit du manuscrıt ıtalıen inedıt et annote par FRANCOIS BONTINCK,
C.1.C.M Nauwelaerts/Louvaın 1970; 249 P, 590

Fra LUCCA (Giuseppe Natale, 1644—1712), AaUus Caltanisetta auf Sizılien,
stellt sıch als Jesuitenschüler VOT. Von Jugend auf fühlte sich ZUT Missiıon
berufen. Die Mutltter hınderte ıhn daran, sıch dem Jesuitenorden anzuschließen,
erlaubte ıhm aber, dem alteren Bruder folgen und Kapuziner werden. rst
1689, als schon Jahre alt WAar und sıch als Prediger und Lehrer der heo-
logıe einen Namen gemacht hatte, wurde seıin Wunsch erfullt. Man teilte ıhn
der seıt 1645 bestehenden Missıon der iıtalienıschen Kapuziner 1mM Königreıich
Kongo un Angola Z die dem Orden einen unvorstellbar hohen Blutzoll ab-
verlangte. Fra LUCCA mW as nıemals erwartet hätte, zwolftf Jahre geschenkt.
Am 1700 kam ın der Bischofsstadt Luanda un reiste gleıch weıter,

die Handvoll Kapuzıner verstärken, dıe in dem Kerngebiet des „christ-
liıchen Reiches Kongo”" (von der Mündung des Kongo uber Kınshasa bis Z.U)

Stanley-Pool) den Kampf miıt dem Teutel un! seinen Helfershelfern uührten.
Davon erzahlt das Tagebuch in elf Abschnitten, deren jeder eın Jahr umfaßt.
Die Endredaktı:on entstand 1702 in Luanda, wohın na  $ ıhn zurückbeordert hatte,

als Apostolischer Prätekt dıe Leitung aller Kapuziner 1n Portugiesisch- West-
afrıka uübernehmen. Nach seinem Tod kam S1€ 1n die Ordensbibliothek nach
Caltanisetta un VO  w dort, nach der Aufhebung de: Klosters in der napoleo-
nıschen Zeıit, ın dıe Stadtbibliothek. rst seıit 1906 ist dıe Handschrift naher
bekannt. S1e wurde gelegentlich benutzt; (CUVELIER versuchte, S1E 1Ns Fran-
zösısche übertragen. Er starb darüber. Vor uns liegt somiıt die erste Ver-
öffentlichung, ine Übersetzung 1Ns Französische, miıt einer ausgezeichneten Ein-
führung ın die Verhältnisse, Anmerkungen, Karten und einem Literaturnach-
WEeISs ausgestattet. Sie verhilft uns einem Jlebendigen und erregenden ıld
VO Apostolat der Kapuzıner in Westafrika nde des E: J VO guten
Willen der Söhne des heiligen Franz, VO  - ıhrem Opfermut und iıhrer Todes-
verachtung, ber auch VOonN iıhrer Unzulänglichkeit, einer Folge iıhres Unver-
standes und ihrer Hilflosigkeit in den vorgefundenen relıg1ösen und sozıalen
Verhältnissen.

Knechtsteden OSEe Rath GSSp
E., C.I.C.M. an het christendom: NAAr de oversti]ging

van cen dılemma. Vol (XAV-29 p.) vol I8l (401 p-) Lanno  1elt
(Belgi&) 1971; 790

La these de ase de ce etude copıeuse et interessante i{rouve enoncee
CX fois ans le second volume: De overst1]g1ing Va  - het dılemma lıgt in de
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indıgenısatıe of de japanısatıe Van het Christendom V1a 6CC)]  am} eigen japanse
theologıe 306); De oversti]gıng Va  w} het dilemma lıgt de tacto 1in de indıgen1-
serıing of de Japanıserıng Va  - het christendom. Dat betekent ın Concrefio de
evangelische boodschap te laten leven vanuıt de soepele buıgzame Japanse
relıgıeuze grondlaag met al haar dimensies (339 S.) Nous reviendrons moment
SUur_r ce e€e DA la in du compte rendu, Car elle est capıtale, ma1ıs disons
d’abord et le cContenu eft le merıte du lıvre du PIRYNS, quı s appule SUTr EeUX
solıdes fondements: uUNlc experience de deux ANns Japon, des lectures tres
etendues comprenant notamment bon nombre d’auteurs Japonaıs, ef Deaucoup
de {Tavaux hıstorıques et sociolog1ıques. out materiel est dispose selon
plan tres lıe Le premier volume considere L’attitude historique du Japon CHVEIS
les diverses relıg10ns qu1 ONt prı1s pled: taoısme, confucianısme, maıs urtout
bouddhisme ef quelque PCU christianısme 148—160, 216—228, 274—282). Le
and volume etudie l’attitude du christianiısme V1S5-a-VI1Ss des relig10ns Japonaıses
et SO  - perpetuel dilemme: comment etre la fois uı-meme et ]Japonaıs” Ce
volume debute NOUVCAaU, parfois prıx de quelques redıtes, par tro1s chapıitres
CA’histoire SUTr ”’ancıen catholıcısme, le catholicısme moderne depuls 18068, le
protestantısme moderne, POUTF deboucher dans l’histoire et l’inventaire des efforts
faits POUTL resoudre le dilemme. Le dernier chapitre, le plus personnel et le plus
propspectif, NOUS donne des orıentalıions POUL cCe solution: ı1 analyse les
dimensions religieuses fondamentales du Japon, et l’usage YJucC peut et doit
taire ”Annonce chretienne; chapitre n est-  C  1l PaS PCU optımıaste, par exemple
lorsqu ıl NOUS diıt Yuc le Bouddhisme connaıt dupreem Wezen»?

out le materijel est examiıne VEC SO1N, selon des divisions tres claıres,
partır d’une large ase nformation. Les acunes de celle-cı sont » 11005
cıterons cependant propos de l’ancienne 1SS1070 L’absence des etudes du

L  ‚Opez Gay, recentes et tres bonnes, SUT les methodes catechetiques les
pratıques lıturg1ques. Le rythme de LE  tude est par{fo1s PCU lent,
des analyses d’oeuvres PCU CONMNUCS, ma1s aussı, de temps temps, Par
surabondance. ”avance est d’ailleurs d’autant plus assuree. Voicı donc U1NC

recherche solıde et utile.
La presentatıon de V’adaptatıon panacee POUTL toutes les lenteurs dont

souffre l’evangelısatıon du Japon suscıte pourtan des quest10ns, quı d’ailleurs
depassent le Japon. Non seulement l’adaptation elle-me&me, Car l’apostolat

1en des exigences autres que celle-1ä ef la grande trıstesse restera toujours,
selon le mot de Bernanos, que LOUS SOTININECS pas des saınts, dımensıon PCU
PCICUEC et PCU etudiee socıologıe. Maıiıs aussı qu«c certaıns ax1iomes
semblent 1C1 sous-tendre, Lrop facilement, le planning de la future adaptatıon:
ambıguite et hesitation SUTr les idees de naturel (aCquis) et surnaturel (gratuit)
(203, 210, 217); PCU de reljief donne fait de la nature pecheresse de l’homme,
notion tres PCU japonaiıse ma1ıs pourtan partıe essentielle de notire {01, par
exemple arretant telle cıtatiıon concılıaire avant la mention du demon 261
cıtation Sans crıtique de textes quı sembleraijent reduıire V’eucharistie uUunNnc PUrC
valeur symbolıque, donner DOUT la 15s1078 plus d’importance develop-
pement N  qu a l’evangelisation 319 L’examen demeure socıologıque et mME  tho-
dologique. est necessaire, ma1ıs laısse a1lnsı de cote le mystere de l’acceptatıon
de la f01, quı est Aaussı l’acceptation humble de notre impulssance NOUS SauUVCrI,
de la necessite du Redempteur et de notre austere devoır de porter la CrOo1X.
Les Japonais, lorsqu ıls qualifient le christianısme de raıde dur, pensent Sans
doute plus - CCS exıgences-lä qu au MAaNnquUcC d’adaptation. CGecı n empe£che
pas qu on doit soulıgner le tres grand merıte d’une telle e  Z  tude, la fo1s
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documentee, ponderee et ouverte. Beaucoup tıreront profit en mediter les
lecons, meme hors du Japon.

Louvain/ Rome Joseph Masson, S
Renouveau de l’Eglise et N ouvelles E glises. Colloque SUTr la theologıe
afrıcaıine. Quatrıeme Semaine theologique de Kınshasa, organısee Par
la Faculte de theologie de 1L Unırv. Lovanıum, DA jJuıllet 068 Revue
du Glerge aftrıcaın Mayıdı, O, Inkisi (Congo-Kinshasa) 1969;
203 P » 100

Die Vorträge siınd alle bemerkenswert. Wenn inan bedenkt, dafß diıe Eın-
pflanzung der Kıirche 1m Kongo ıIn einer kolonialen Ara erfolgte, durch Mis-
sı1onare, dıe Ordensleute, nıcht Atrıkaner und fast ausschließlich Belgıer 1,
1ın einem antıprotestantischen Geist, ın einem and hne Infrastrukturen,
versteht Man, dafß dıese Kırche heute ine NCUC Ausrichtung ın ine LICUC Zu-
kunft sucht. Das Hauptthema, die Frage nach einer afrıkanischen Theologie,
bleibt wıederum sehr 1im Apriori stecken., in prinzıpıellen Forderungen (wobei
dazu reilich uch wertvolle Beiträge stehen), STa ZU AposterIior1, konkreten
Ansätzen einer afrıkanischen Theologie vorzustoßen. Nur ZWEI Vorträge tun
diesen Schritt. LUFULUABO geht der wichtigen Frage dıe traditionell-afrıka-
nısche un! christliche Ehe nach 189—258; vgl azu seine Veröffentlichung:
Marıage coutumıer et marıage rehen ındıssoluble. St-Paul. 8505,
Kınshasa, 115 p.) un!: führt auf den Spuren VON V ANDENBERGHE (Orzentations
Pastorales, 1968 Lösungsversuchen, indem I1a  - entgegen der klas-
sischen Auffassung auch bei Christen die naturliche VO  w} der sakramentalen Ehe
irennen könnte, dafß auch Christen legıtım in der traditionellen Ehe leben,
und WCII1N sıch dıese als stabiıl un! fruchtbar erwlesen hat, als Krönung das
Sakrament eingehen könnten. Die Frage wiırd damit noch nıcht entschieden se1ın,
ber die Notsituation iın Afrıka zwıngt ucCNHh, theologisch verantwortbaren
Lösungen. Eine zweıte AUSSCWOSCH! Arbeıt biıetet KANYAMACHUMBI über die
Ahnenverehrung M Er versucht ıne große Ehrenrettung, hne VO  w}
einem Extrem 1! andere fallen. Er schlägt VOT, einen oftentlichen Feijer-
tag Ehren aller großen Ahnen der Nation beantragen. Erwähnenswert
ıst, daß der protestantische Protfessor FEENSTRA ZWeE1 Vorträge hielt über
das Adagıum Außerhalb der Kırche €ın Heıl 54—64 und er die Notwendig-
keit einheimischer theologischer Reflexion (294—301), C nıcht Unrecht,
meınt, INa  w sollte nıcht mıt vielen Gründen ine afrıkanische Theologie ordern,
sondern einfach die theologische Reflexion vertiefen, wodurch 1890028 dann ohl

einer afrıkanischen Theologie ame.
Rom albert Bühlmann OFMCap

Revwvista de Historia de America, 69 (enero-junio 278 Instituto
Panamericano de Geografia Hıstori1a, Kx-Arzobispado 29, Mexico 15,

Charles RONnNAN 5 ] (Loyola University, 1cago veröffentlicht (p. 90—105)
In englischer Übersetzung einen bisher aum bekannten Brief des venezianıschen
Jesuiten (ARLO ÄLBRIZZI (1733—1811); den dieser Mai 1756 seıinen
ÖOberen 1n Venedig adressiert hat (‚arta de C(‚arlo Albrizzı, S, J Miısıonero
el Maranon. In diesem Brief schildert ÄLBRIZZI seine zweıjährige Reise, die ıhn
von Genua ber Cadiz, die Kanarischen Inseln, Cartagena (Kolumbien), Porto-
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belo, Cruces, Panama, Guayaquıl nach Quito  DA führte. In einer (ebenfalls englisch
abgefaßten) Introductkhon (p. 85—89 bietet RONAN einen ausfuhrlichen Lebens-
lauf Albrızzıs, der aufgrund VO Archivforschungen in Rom un: Madrıd
sammengestellt wurde. Nach Vollendung seiner Studien 1n Quito, selner Prie--
sterweıhe 1759 der 1760 und dem ordensublichen Tertiatsjahr hat Albriızzı
seıit 1761 ın der Maranon-Missıon unter den Cocamilla-Indianern 1in der Re-
duktion San Javıer de Aguanos Chacımuros Huallaga-Fluß gewirkt. Au{f-
grund des Vertreibungsdekrets Karls 111 VO  w dem 21.A Jesuiten in
Spanısch-Amerıka und den Philippinen betroffen wurden, ist Albrızzı 1768 nach
Venedig zurückgekehrt. 1773 wurde als Seelsorger auf die Insel Tinos 1m
Ägäischen Meer geschickt. Er kam 1m Maı 1773 dort und wıdmete sıch mıt
Feuereiter dem Studium des Griechischen. €e1in Wiırken auf Tinos sollte VO  -

kurzer Dauer se1N; denn bereits 1im August 1773 erfolgte dıie Aufhebung des
Jesuitenordens durch Klemens XN Bıs seinem ode lebte 1m
Hause se1nes Vaters in Venedig. Über se1n Wırken während dieser rund vier
Jahrzehnte ıst nıchts bekannt. Aus dem abgedruckten Brief und einer anderen
Quelle geht hervor, da ÄLBRIZZI ın Spanisch-Amerika ıne größere Veröffent-
liıchung vorbereitet hatte (mit Abbildungen VO  - 11eren, etc.), dıe 1ın Venedig
drucken lassen wollte. RONAN erachtet allerdings als zweifelhaft, ob die Späa-
nischen Behörden ıhn be1 der Vertreibung (über Para Brasılien| un! Lissabon)
das Manuskript haben mıtnehmen lassen. “a extant, it stil1 awaıts discovery ,

beschließt RONAN se1ne Introduction.
Aus den zahlreichen ausführlichen Rezensionen, die der and bietet (139—

195), sSC1 ıne für die Missionsgeschichte Spanısch-Amerıikas bedeutende Ver-
öffentlichung hervorgehoben (p 155—158), die der Gonce7o Municıpal del
Daistrıito Federal de AaraCas anläßlich der vierten Jahrhundertfeier der Grün-
dung der venezolanıschen Hauptstadt 1968 herausgebracht hat EI L1ıbro arro-
quıral MAS antıguo de ATACas (XAX1I11L-225 p.)

Münster Werner Promper

Rzepkowski, Horst, SV  - ‘T homas vO  S Aquın un Japan Versuch einer
Begegnung Studia Instituti Missiologici S.V. Steyler Verlag /
St Augustin 1967;

Wenn 111  - bedenkt, dafß sich die Materie der Arbeit gleichsam 1m Blind-
ug erarbeiten mußte, hne Kenntnis der Sprache, angewıesen auf dıe viel-
faltıgen und doch recht unterschiedlichen Zweitveröffentlichungen, verdient
UT volles Lob Angesichts der vorliegenden Thematik erinnert sıch Rez
ein erstes Gespräch, das Uurz nach seiner Ankuntit 1ın Japan 1956 mıt eiınem
der gebildetsten japanıschen Priester tührte. Ich wußte sein Interesse
Ihomas und fragte iıh damals, ob Ihomas überhaupt in Japan VO  - Interesse
se1 Er antwortete M1r damals in Englisch der Deutsch: „Das ıst nıcht dıie Frage,

S1e brauchen ıhn auf jeden Fall.“ Dieser Prıester, SAWADA, WAaTr noch csehr mit
]wASHITA, dem {rühverstorbenen, ber ohl gebildetsten japanischen Priester
der Neuzeit, befreundet SCWESCNH. Aus dem Kreis ihn stammt der VO Vf
zıtierte MATSUMOTO 46f Außer den Kyotoer IT homasstudien POULIOT
g1ibt und gab auch ine sechr lebendige Studiengruppe 1n Jlokyo, die sıch noch
heute regelmaßig mıt SIEMES der Sophia-Universität trıfft All diese
Studien ber rühren iırgendwle aus der Iwashita-Zeit her Man mußflte daher auch
prüfen, wer der Schüler BERNHARTS Wäal und aus welchem Kreise tammite (15)
Es g1ibt ja auch ıne kurze Stellungnahme 1 homas ın der Gesamtausgabe
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Nishidas. Dieser erwaäahnt dort, da für dıe Kaiserliche Universität ın Kyoto
dıie eonına angeschafft habe, g1ıbt aber dann nıcht Thomas, sondern Augustinus
seinen Vorzug (vgl die jJapanısche Gesamtausgabe, 1 204—206). LOUIS
nıcht Loius ist insofern nıcht richtig plazıert, als nıcht 1n Japan,
sondern auf Okinawa wirkt;: gıbt in Japan selbst keine Kapuzıner.

Vf. versucht VO  w} IThomas her 1ne philosophische und 1ne theologısche Be-
SCHNUNS, Im ersten eıl geht iıhm dıe Frage eıner gemeinsamen Logık
SOW1Ee den Kınwand, das östliche Denken ersetze den deinsbegriff durch
einen Nıchtsbegriff. Was uüber die Logık der Japaner gesagt wird, bzw die Be-
streıtung ıhrer Unlogik ist riıchtig. Es ist .ben doch Steis die Frage, Was die
Norm der Kıchtigkeit einer Logıik abgıbt. Wenn INa  - bedenkt, dafß auch die
griechische Logık geschichtlich geworden ıst un! ıIn diesem Sınne selbst ebenso
geschichtlich iıst WIieE die östliche, wiıird 188028 VO  - selbst vorsichtig urteilen. Was
Vti. ZUTE Neuauflage des 1m Osten bereıits klassısch nennenden Werkes VO  }

NAKAMURA, T’he Ways of T’hınkıng of Eastern Peoples, sagt (24  — stimmt.
Das Buch hat bıslang überhaupt noch wenıg Beachtung gefunden ın der
westlichen Wissenschaft. Was ÄBEGG schreibt ZiE ist phänomenologisch
natuürlich richtig beobachtet Nur ist die Frage: „Was mußte logischerweıse BC-
schehen?“ anfechtbar, da sS1e Standpunktssache ist. Die vorsichtige Kritik des
V+{1. ist ın ıhrer Rıchtung sachgerecht. Die Beschreibung der „dreifachen Begeg-
Nun$ auf denkerischem Wege“ (321f) des Bılddenkens, Kreisdenkens, Formal-
denkens, ist brauchbar. „die Denkform des reises als Sanz persönlıche Le1-
stung Leisegangs” (35) angesprochen werden kann, ıst eiwas zweifelhaft. Schliefl-
lıch hat das i1ıneare und zırkuläre Denken CS, W1E auch Vf andeutet, auch mıt
der Zeitauffassung tun; das ber geht 1n die eıt der Klassık zurück. Hın-
sichtlich des Formaldenkens, zumal ZU. 'IThema „Syllogismus” heße sich noch
vieles Anregende bei NAKAMURA tınden, VOT allem WeNnNn INd; auch das ndische
mıtbeachtet.

Die Verhältnisbestimmung VO  w} Nıchts und eın gehört ohl den schwier1g-
sten, die g1ibt. Der Versuch, HEIDEGGER ZUT Vermittlung heranzuziehen, ıst
berechtigt. Ob jedoch die strengen Vertreter der aufgeworfenen Fragen 1n Kyoto
mıt dem Gesagten zufrieden sınd, ist schwer SCH Ob S1E sıch verstanden
fühlen können, ich weiß nıcht. Zustimmung wird auf jeden Fall dıe Fest-
stellung finden, daß das Nıchts, W1€e hıer gemeıint ist, keinen Gegenbegriff
ZU eın darstellt 50) Tatsächlich kommt der Begriff der Leere der anvısıerten
Wirklichkeit viel näaher (50f) wird auch VO  — NISHITANI VOT allem SC-
braucht. Wichtiger als HEIDEGGERS Vermittlung dürifite uns ber heute die Ver-
mıttlung NAGARJUNAS, dessen Wirkungen sıch VO  \ Sudindien Aaus nach Osten
un! Westen fortgesetzt haben dürften, se1ın (vgl dazu als Hıinführung
JASPERS, Die großen Phılosophen, | München 934—956).

Im zweıten eıl über 1ne theologische Begegnung sucht V+t. einen Zugang
ber dıe Meditationstheologie, die Negationstheologie un:! dıe Symboltheologie.
Die dort angesprochenen IThemen düriten ebenso W1eE die Grundbegriffe Me-
dıtation, Symbol und das Verhältnis VON Natur und Übernatur auch 1n Zu-
kunft noch eingehend dıe JIheologıe beschäftigen. Auf der japanıschen Seite
sıcht Vt 1ın der Theologie des Schmerzes Gottes VO  e KITAMORI e1in Stuück
eigenständiger Japanıscher Theologie. Kitamori hat ın iıhr einen Beitrag Japans
ZUTr christlichen Theologie eısten versucht. Als Versuch wird INa ıhn ernst
nehmen, auch WCINN 119  - ıhn aum als gelungen ansehen wiırd (vgl das Schluß-
urteı1l des Vi 68) In seinen abschließenden Bemerkungen bejaht Vf TOLZ
allem die Möglichkeit eines Dialogs. Vielleicht hätte auf Folgendes noch hinge-
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wıesen werden können: Für den östlichen Menschen un! sıcher für den Japaner
ist weniger ıne AÄussage der e1InNn System bedeutsam, sınd vielmehr Ge-
stalten, Menschen, die ıhr Leben gemeistert haben. Was sS1€E in iıhrem Lebensvoll-
ZUS un! ihrem Gedankengut SCH haben, ist bedeutsam auf Girund der
Begegnung mıiıt ıhrer Person. Das gılt auch für die Person un! den Anspruch
Christi, ebenso tuüur den Zugang den Gestalten, die ıhm gefolgt sınd Hıier
lıegt ohl auch der eigentliche Ansatzpunkt ZUTr Gestalt des I homas. Übrigens
WAar ja IThomas selbst, der seine Theologie nde „Spreu” nannte CN-
uüber dem, W as selbst erleben durite (53) Hier ber bahnt sich wirklich e1Nn
Verständnis

Wıiıttlaer Hans Waldenfels

Das heıidnısche un chrıstlıche Siaventum. Acta I1 GCongressus internatio-
nalıs historiae Slavicae Salısburgo-Ratisbonensis anno0 967 celebrati.
I1/1 Das heidnische Slaventum. 173 D-., Abb., Tafeln, 32,—-; I1/2
Das christliche Slaventum, 205 P 5 38,— Annales Instituti Slaviıci,
5—6) Harrassowitz/Wiesbaden 969/70

Le deuxieme congres internatıional organıse pPar I Institut slave de Salzbourg
ei Katısbonne tınt dans la premiere de CCS deux vılles germanıques quı
compterent parmı les princıpales evangelısatrıces de leurs VOls1ıns orıentaux.
L’assemblee reuniıssaıt les speclalıstes les plus reputes, dont beaucoup de
pays socialistes (sauf ‚ U.R.5.5.) Des deux volumes d’actes, L’un est consacre

la periode pre-chretienne et L’autre AuU.  b< premiers siecles de la m1ıssıon cyrillo-
methodienne. Paganısme et christianısme sauraıent pourtan etre 1C1 oOpposes
de facon exclusıve, et l’un des merıtes du congres NOUS semble precısement aVOIr
o  U de soulıgner, plus nettement qu auparavant, la symbiı0se de CCS deux elements
et teur unıon indissociable. L’histoire mıssıonnaıre trouvera donc UuNCc matiere
et interet PTFEeSGQUC egauxX dans les deux volumes. Lie premier eclaire, pPal des
ethodes ressortissant urtout l’archeologie et la lınguistique, des domaines
aussı divers quc«c CuxX de la cıvılısation materıelle, de J’anthroponymıie, de la
poesie et des legendes populaıires. Le second contribue L’histoire de certaınes
mM1SS10Ns particulieres, celle de la regıon de Meißen, maıs 11 ournıt
aussı des AaPCICUS plus larges, concernant, pPar exemple, l’oriıgine et le symbolısme
de l’alphabet glagolitique. Une double tendance NOUS irappe Aans plusıeurs
des etudes consacrees l’evangelisation des Slaves. D’une part, insıste
toujours plus SUT l’ımportance des elements de christianisation anterieurs au  b
m1ss10ns histor1ques et au X Conversions officielles. D’autre part, rend plus
volontiers justice la cComposante orıginelle occıdentale., germanıque latıne,
de CCS mM1SS10NS, acteur dont les effets devaıjent disparaitre par la suıte SOUS
l’iınitluence byzantıne: SO'  w L1OUVCAaU unc resonance heureusement ccumen1que.

ouvaın Andre de Halleux, OF

Stirnimann, (Hrsg.) Okumenische Erneuerung ın der Miıssıon S Oku-
meniısche Beihefte ZUTr Freiburger Zeitschr. Phıl I: Theol., 4) Paulus/
Fribourg 1970; 102 P, 9,30

Ce volume donne le extie integral des rapports presentes la VIIe Frei-
burger Woche für Fragen der Weltkırche 15—18 juiullet 1969), organısece la
fois par L’Institut d’Etudes 0Decumeniques et le Secretarıat du Gonseıl Missıonnaıire

216



Gatholıque Su1sse. De plus, l ffre extie du RICKENBACH, O.F.M.Cap.
Les euxX premiers rapports proviennent du lutherien, prof. PETER BEYERHAUS,
qu1ı enseigne la mi1ssı0logıe et L ecumenisme l’universite de JTübingen. Le
premier suJjet «Mission et Unite>» 9—24) et faıt l’expose des 1dees
provenant de dıverses SUOUTCES SUT les relatıons entre Mission et Unit:  e ecclesiale,
specıalement PTrODOS des perspectives d’integration de L’ancien International
Missıonary Councıl dans le CGonseıul Decumenıique des Eglıses, realısee 1961

New Delhi Le second traıte de la «L ension actuelle SUTr l idee de Missı:on
enire les miılieux @Ccumen1ques et les evangelıcalistes», et contient Ul  (D tude
particulierement bıen documentee SUT les orıentations prıses pPar le Departement
des Miıssions et de l’Evangelisation du Conseil Oecumenique de Geneve, orıen-
tatıons quc peuvent SU1Vre, 110  - seulement les Fondamentalistes (Evangelicals)
maılıs meme bon nombre d’Eglises et de denominations tradıtionnelles, ef quı
semblent devoır condamner ce Divisıon de Geneve isolement croı1ssant,
du moOo1Ns pratıque, S1 ans prochaın aveniır n ıntervient pas redressement
inspire d’une theologie miıssıionnaire plus valable. BEYERHAUS d’ailleurs

termınant, PTrODOS de la notion specıhque de Ll’activite mı1ıssıonnalLre telle
qu exposee Par l’Eglise catholique ans le Decret Gentes 6) «1 s agıt
la faıt de L' ıdee de Mission, qu«c la Mission chretienne depuı1s ‚epoque de Paul,
l’Apötre des Nations, tout mo1ns Jusqu ä la deuxieme assemblee mondiale
G®cumen1que d’Evanston 1954, unanımement dans toutes les Confessions»
(p 44) Le Dr. Wiıldbolz ffre ensuıte, propos du th:  eme «Lie Christ,
Homme POUF les autres; l’Eglise POUT les autres», diverses consıderations SUT
les SC1I15 valıdes selon lesquels pourraıt entendre CCS EXPTrESS10ONS, urtout la
seconde, employee depu1s Uppsala ans les milieux @cumen1ques de (seneve
(D 45—60 Le rapport qu1ı fut presente 1a Semaine de Fribourg par le

Ivo AÄUF DER MAUR, 0.5.B., SUr Les declarations du Concile Vatican 11
SUuT la Mission et l’Oecumenisme» 81—102) faıt GUuUC rappeler, POUTF les
catholiques, des choses deja bıen CONNUCS, ma1ıs constitue 19881  (D belle presentation
POUTFr les freres desunis. Clertaines affırmations pourtan auraıjent etre nuancees
davantage, par exemple lorsqu ıl est dit, commentaiıre A’A (G(entes, Yyuc
«Jles (chretiens) 110  - catholiques doivent pas etre consıderes objet de
la Mission» 90); fait, selon Decret, meme des collectivites regionales
largement catholiques peuvent etre objet d’activite missionnaılre (cf. 67
note 37 SUTr certaınes partıes de l Amerique Latine), fortiori certaınes reg10ns
retiennes NO  w} catholiques, toutes celles precısement quı n ont pas d’Eglise
particuliere catholique suffisamment ıimplantee. Ces Cas estent cependant, de
SO1, NOTMAUX, l est anormal qu existent des collectivites retiennes
quı soı1ent pas catholiques, S1 1en JUC l’objet typıque de ”’action m1issıionnaIlre
reste le monde 19{83  — chretien, qu 'ı faut evangeliser et chez quı l s’agıt d’implanter
des KEglises particulieres nouvelles:;: et est cet objet typıque quı constitue
Ll’activite m1issıonNNalLre SCHS fort et normal. AJoutons qQu«e de leur cote les
protestan(ts s’emploı1ent UuUnNnCc actıon qualifiee de mi1issı1ıonnaılre egalement dans
des contrees forte majJorıte catholiques. Quant la contrıbution du

RICKENBACH, de]  a publıee 1969 dans la Freiburger Zeıtschrıift für Phılo-
sophıe und I’'heologıe, elle tıtre «Renouveau dans la Missıon» et
examıne successıvement, pProODOS du rapport de la section 11 d’Uppsala 1968

61—80), Ia genese de apport, SCS poıints saıillants parmı lesquels la facon
d’entendre Ll’iıdee de Mission, AB un  D discussıon SUT oncept NOUVCAU quı

-  o ftaıt l’objet de nombreuses crıt1ques
Rome Andr.  C SEUMONS, MI
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Wirth, Benedicta, CRSA Imperaıalıstische Übersee- UN): Miss:onspolıtik
dargestellt Beispiel Chıinas VeröHentlichungen des Instituts für
Missionswissenschaft der Westft. W ılhelms-Universıitat, 13) Aschendorff
unster 1968; S., 0,—

hıs artıcle (Irst publıshed: Z.M 1967, 105—132, 209—253L1, 320—339) 1,
tOo grea EXtEHNt: historical study the relation between estern polıtıcs
an Christian missıon In China 1n the second half of the 19th CenNturYy. Its aım
15 LO dehine the place of the latter ın the general policıes of estern Powers
toward China { he author begıns her INqUITY Dy revieW1Ng the
complaınts the Chinese have made about the Christian M1SSI1O0N. 'Ihe chief charge,
che affırms, 15 0381  (D otf CONSplraCcy ıth iımper1alısm. She S0OCS O: then, 10 seek
ground hıch 1sSsıon an imper1alısm could possibly COTICUT. She finds it in
theıir chared of responsıbılıty toward mankiınd. In tact, che quoted
statement of ('HASTENET: D} 17a OM e superi1eure conquıiert pas POUT le plaısır,
dans le dessein d’exploiter le faıble, mals 1enNn POUTF le cıvilıser et L’elever
jusqu a elle.  _u She believes that the mi1issıi0onarıes of the 19th century Sa the
expansıon of estern cıvılızatıon SUTC of christianısation. It 15
ıth such outlook that che sefts out tO examıne success1vely the M1SS10Nary
an imperı1alıstic actıvitiıes of four estern Powers: France, England, the
United States of Amerıca, Germany. Hence che draws the following conclusions:

the four natıons iın question only France pursued well-defined 1SS10N
policy, namely that of "claiming the M1SS10NS for polıtical Vice
polıtics for M1SS10NAaTrYy purposes . As tO the others, their behavıour ın certaın
cases, such the MLSSLONATY ıncıdents, 15 to be explained rather bDy political
opportunısm than by an y well-defhined 1sSs1ıon polıcy. On the other hand, che
recogniızes 1n the missionarıes of all four nations children of their tımes, iımbued

they WEeTC ıth “nationalism, patrıotism, Europeaism, Americanısm . 'The
artıcle 15 well documented an prefaced by five of bıbliography. Ihe
author might have included COHEN'’S excellent study Chına an
Ghristianıty: The Miıssıonar y Movement AAan the Growth of G‚hınese nt1ı-
foreignısm, (Cambridge, Mass 1963 Ihe opınıon of Paul COHEN
15 INOTESC favorable LO the mi1iss1onarIıes.

Rome Joseph Shih, 5.J

RELIGIONSWISSENSCHAFTI UND VO  DE

Beyerhaus, Peter 9L (Hrsg.) Begegnung mıt messianıschen Bewegungen
ın Afrıka l Weltmission heute, 33/34) Ev. Missıonsverlag/Stuttgart
1967; FD 5 3,80

Die meısten Mitarbeiter dieser Broschüre haben sıch bereits mıiıt der Frage
der mess1ianiıschen Bewegung iın Sud-Afrika beschäftigt. Das hat den Vorteil
eigener Erfahrung, ber auch den Nachteıil, daß mehrere Autoren 1980808 Auszüge
AUS ftrüheren größeren Publikationen bieten. Man spricht VO  w} natiıvistischen,
Wiedererweckungs-, vitalistischen und messianıschen Bewegungen. Dies sind
keine Synonyme, sondern Nuancierungen mıt eiıgenem Ausgangspunkt un:
eigener Zielsetzung. In dieser Broschüre wird die mess1ianısche Bewegung be-
handelt. Man versteht darunter 1ne Gruppe, 1ın der „eE1In Prophet der ine
dynamische Führer-Gestalt 1m Bewußtsein un Glauben der Anhänger ZU
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Mıttler. ZU Ersatz-Erlöser wird und als alléiniges Haupt der Kırche Heil
spendet“ (40) Man bemuht sıch nıcht ıne vollständige Darstellung der
Fakten, da darüber genüugend Literatur vorhanden ist; auch beschränkt 1098028
sich iın der Wiedergabe der Hıntergründe auf konfessionsmorphologische, sozjal-
politische, soz1alpsychologische, relıgi1onskundliche der theologische, ber 111  -
stellt sıch hauptsächlich ine mi1ssıonarısche Aufgabe. Die messianische Be-
WCSUNS ist ja nıcht erster Stelle aus der heidnischen Stammesgemeinschaftun: ıhrer relıg1ösen Vorstellungswelt (in denen S1e ‚WaTtr einen Nährboden fin-
det), sondern Aaus den christlichen Kirchen selbst herausgewachsen; sınd ZU
größten eıl sektiererische Strömungen. Es erhebt sıch die Frage, WAaTrum die
Anhänger die christliche Gemeinschaft verlassen haben Wurden S1C vielleicht
enttäuscht ıIn ihrem Verlangen, dem afrıkanischen Christentum iıne eigenekirchliche Gestaltung verleihen? Empfiinden S1e beim sozı1alen Umbruch 1n
ıhrer Kırchenmitgliedschaft 1ne geWI1SSE Erstarrung”? Waren auch der Pater-
nalısmus der Missionare un ihre dogmatische, lıturgische und sozial-ethische
Starrheit schuld daran, weıl S1C diese Formen VO  w der abendländischen Heimat-
kırche unverändert ın cdie Missionsländer überpflanzten? Jedenfalls hat dıe Ver-
kündıgung des Evangeliums in diesen reisen nıcht die rıchtige Resonanz —
tahren, un: diese Tatsache ordert ine Gewissenserforschung und iıne ernst-
hafte Selbstkritik seıtens der Missionskirche Das große Problem ist dabe1, daflß

sıch nıcht mehr ausschliefßlich Erstverkündigung für Nıchtchristen handelt,
sondern ıne Neu-Konfrontierung und Wiedergewinnung bereits christlicher,
Sache
bDer abseıts stehender Gemeinschaften. Das iıst ine wichtige, ber schwierige

Tilburg (Niederlande) Gregorius OFMCap
Castelli, Enrico ed.) Le mythé de la peine. Actes du colloque organıse
par le Centre d’etudes humanistes et Par L’Institut international etudes
philosophiques de ome (Rome, 719 janvıer 1967 Aubıer-Montaigne/Paris 1967; 4892

Auf dıesem Symposion bemühten sıch Philosophen, JT heologen un Religions-wıissenschaftler verschiedener J1 endenz und Glaubensgemeinschaft, den Mythosder Strafe ın ihrem Verhältnis ZUTr Schuld erforschen. In der Kınführungerortert ‚ ASTELLI den theologischen, ontologıischen un reflexiv-kritischen
Aspekt des Problems (13—921) ber die Angaben der Religionswissenschaft 1m
allgemeinen informiert VERENO: Strafe als Ritus (283—296). Über dıe AUTs
fassung der Religionen VO  } Schuld und Strate geben folgende Beiträge Aus-
kunft Hinduismus (R PANIKKAR, 65—88), griechische Religion (K KERENYI,
121—1833), Judentum SCHOLEM, 135—146), Erbsünde 1m S L YONNET,
101—108), Islam HANAFI, 165—184). Die anderen Beıträge befassen sıch
mıiıt den theologischen Aspekten des Problems Uun! den philosophischen un
relıgionsphilosophischen Fragen, die damiıt zusammenhängen. Eine besonders

beachtende „Interpretation des Mythos der Strafe“ stellt der Beitrag VO  }
Riıceur dar (23—42) Er analysıert dıe Aporien uUuNseTrTES Begriffs VO  w} Strafe:

die Rationalität der Strafe, den gleichzeitig rationalen Uun! mythischen Charak-
ter der Sühne, die Aporie des Strafrechts, das sıch die Strafe rationalisıeren
bemüht, indem S1e ber ihres undaments, des Mythos der Sühne, beraubt,Uun! endlich die Aporie der Theologie der Strafe, die sıch 1n der juridischenKodifizierung des Sakralen ausdrückt. Nach der Darstellung dieser Aporien, VeCeLrI-
sucht Ricceur den Mythos der Strafe eıner ratıonalen Analyse unterziehen,
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indem sich auf HEGELS Grundlinmen der Phılosophıe des Rechts stutzt ber
dıese Analyse des Mythos soll 1NCc NCUC Interpretation SC11NCS nhalts 0S -
lichen Die Interpretation, dıe Rıcceur vorlegt besteht darın, die Strafe, die
Suhne nıcht mehr als etwas Aktuelles anzusehen, denn die Erlösung Christi hat
UNnSs J VON der Notwendigkeit der Suhne befreıit Die Logik der Aquıvalenz
zwiıischen Sunde und Süuhne ist durch die Überfälle der Gnade Christi gebrochen
(vgl 12—21 So bleibt der Mythos der Strafe als Erinnerung die VCI-

SaNSCHNC E,poche der Sunde und des Zornes, während WITr 19108  - der Epoche
leben, der JE hne Zutun des Gresetzes Gerechtigkeit Gottes offenbar S5C-
worden ist (R 21) Das 1st 111C NEUEC Auslegung des Römerbriefes Wei-
terführung des Lutherschen sımul JUSLUS et ECCALOT, die wenıgstens das Inter-
SS5C der Theologen verdient

Beıirut/Münster del-Theodore Khoury M5SP

Delekat Lienhard Phönıizıer Amerıka Die Echtheit der 873 ekannt-
gewordenen kanaanäischen (altsıdonischen) Inschrift AUus Paraiba Bra-
sılıen nachgewiesen Bonner Biblische Beıtrage, 32) Hanstein/Bonn
1969 58

Der Untertitel der Arbeit gıbt ZUT Genüge erkennen, dafß Vi dıe Echtheit
der 1573 bekanntgewordenen angeblich altsıdonischen Inschrift AUS Paraiba

Diese Inschrift berichtet uber zwolf Männer und dreıBrasılien verteidigt
Frauen, die VO  - Kzıongeber A4US nach üdamerika gefahren SC11H sollen Im
Anschluß Gordon 1st V{ der Meinung, dafß altkanaanäische Be-
sonderheiten der Sprache, die Falscher der etzten Jahrhunderte nıcht
bekannt SCWESCH SC1IMHN können, die Echtheit der Inschrift beweisen. Der DNCUC
Versuch des Vf wird aum geeıgnet SCHIH, die allgemeine Ablehnung der als
Nachwerk angesehenen Inschrift andern.

Münster - Oswald Loretz

Dumoulin, Heinrich, SJ Kd.) Buddhismus der Gegenwart. Herder/Frei-
burg 1970; 239 D., 39,

his book, edıted bDy the famous Jesuit scholar of Sophia University ı Tokyo,
announced ““standard work” 1he lıst of contributing authors

HEInz ECKERT ERNST BENzZ DUMOULIN NTHONY FERNANDO,
ÄDELE FISKE, HELMUT HOFFMANN JOSEPH KITAGAWA HA JIME NAKAMURA,
YvEs RAGUIN FRANK REYNOLDS, DOonALD 5SWEARER, Vvu DurYr TU an
WELCH The intent of this team eftort epoch makıng study of Buddhısm,
not belongıng to past history, the cultural background of Man y Asıan peoples

instrument of personal discıpline, but present realıty hghting for 1fs
place SOCLELY and confronting the changed cultural condıtions” 7)
In the short peri0d of theır collaboratıon, however, the authors ave not been
able 9 produce the intended systematıc study of modernizatıion Buddchism
anı they have had to ontent themselves provısıonally ıth phenomenol-
ogıcal description of this modernization PTFrOCCSS Nevertheless it Can still be
consıdered rather revolutionary ROBERT BELLAH'’'S valuable book Relıgıon
and Progress Modern Asıa New York 1965 represented different Vviewpo1nt
not modernization of relıgıon ıtself but relıgıon a!  CS cultural motivatıiıon to

The book deals maınly ıth the retform movement which Ca  =) be
SCCH the Buddhism of nearly all Asıan countrıes the end of the 19th
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century and of which DUMOULIN SayS L wo significant facts are CcCommMOnNnN 9}
the totalıty of Buddhism: fırstly, that the reform movement Was trıggered
everywhere by impulse Irom the West; and secondly, that Buddhism, ıts
stagnatıon notwıthstandıng, possessed enough viıtality to react to these renovatoryimpulses” 37—38 In order to make the book INOTEC readıly accessıble for
non-specıalısts, hrst chapter, I he Fundamental Doctrines of Buddhism, Was
inserted. rıtten Dy ONM  (D of the Jeading Japanese scholars of Buddhism, HA JımgE
NAKAMURA, ıt 15 Very valuable descrıption of the Buddhıist world of iıdeas.
However, ıt mMay be doubted whether its disregard of ConcCcretie Buddhist lıtfe
allows ıt to be the ideal preparatıon for the following chapters. Chapter LWO,
Iheravada Buddhism ın Ceylon, outh-East Asıa and Indıa, might ell be the
most enlıghtening chapter for most readers. It shows concretely that, ""LTheravada
Buddhism W as not at all world-fÜeeing relıgıon of monks, ıt 15 usually
represented, but 9l all-pervading relig10us culture hıch TEW arıstocrats anı
farmers, monks Aan: laymen, into world of COININON thought and actıvıity-

42) From the third chapter, Mahayana Buddhism ın ast Asıa an: 11ıbet,
iıt InaYy be permitted tO sıngle out DUMOULIN'’S artıcle: Buddhism in Modern
Japan. ıts PaASC5S, AT gıven LO general SUTVCY of “modern folk
relıg10ns of Buddhist or1gıin , Aanı! rıghtly S! because “the efforts towards
moderni:zation of traditional Buddhism do ındeed A the vıtalıty of tradıtional
Buddhism but arc, aiter all, small 1in Comparıson wiıth the endeavor: of the
L1CW religi0ons” 151) In general, this modernization 15 characterized by

humanıistic reinterpretation of Buddhism ıth stress ıts scıentihic character,
effort to provıde lay people ıth suıtable relig10us motivatıon for their

daıly lıves and of responsı1bilıty tor the socıal lıfe of humanity.
DUMOULIN doubts that Buddhism in Japan 111 vVer agaın be able to play the
role of popular relıgion; the other hand, he does not believe those prophetswho declare ıts death He eXpeCts Buddhism to remaın vıtally actıve
relıg10us communıty of ımiıted dımensions. In chapter four, ERNST BENZ
treats Buddhism ın the modern world the history of ıts propagatıon iın merica
an: Kurope and the 1C2S0O0185 for ıts present rapıd. pfead.} mpst for
anybody interested iın lıving Buddhism.

Tokyo JanVan Bragt, C.I.C.M.
Dumoaoulin, Heinrich, SJ Ghristlicher Dialog mıt Asıen. Huebér/Münéneni
1970; 110 P-, 0,—

In the first chapter, The Preparatıon of the West for the Dialogue with Asıia,
DUMOULIN advances the thesis of the mutual complimentarity of Eastern an
estern cultures 15 not this the only sound basıs for dialogue? an then
SOCS to show 1in hıch pomits the West has to be complimented an
corrected Dy the ast "Quiet and meditation, (concrete experience of) the
human totalıty of spırıt an body, the intuıtive approach to truth hich touches
the mystery of realıty” (p 26) and urther "sympathy ıth nature” 27}
cCannot consıder thıs complete catalogue, but DUMOuULIN’sS points ATr ell taken
in their tiımeliness an they certainly g1ıve substance to hıs thesis of complıment-arıty. In this connectıion, cannot but underwrite whole-heartedly the threefold
reproach (directed at old Europe) of isolationist, fear-inspired an materıalıstic
lack of interest 1n things Asıan (p 98—100) Interesting Iso 15 the author’s
stress the “provıdentially fortuitous” fact that “Christian theology 15 rıght
NO rediscovering fundamental human values an attıtudes hıch ıt lost sight
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of for centurıes but hıch have always been at home 1n Asıa” (p 14—15; ct
25—26). It 1S carefully pointed out that these values AÄTC present 1n the Bible

and thus, Dy inference, that “the study of Buddhism Cd  - contrıbute tO 1NOTEC

unıversal anı deeper self-understandıng of Christianıty” (Preface Ihe
second chapter, Dıalogue ıth Buddhism, endeavors 1K0) define the aım of the
dialogue. happy tOo notfe that thıs 15 SCCH, not only cooperatıon 1n socıal
actıvıtıes but, 1n the fiırst place, mutual understandıng an cross-fertilization.
An evaluatıon of the eal attıtude of the Buddhist partner (especlally ın apan)
15 Iso attempted. JIhe final chapter discusses the relationshıp between Mission
and Dialogue. 'The importance of this dıalogue 15 strongly emphasızed throughout
the book (e. g He East- West dialogue belongs to the decisive events
of OUT era’'; ct. Iso an 71 but this does not lead to deprecıation of
the tradıtional ıdea of 1SS10N0. On the COntrary, ıt 15 clearly stipulated how
dialogue an 1SS10N need OI!  (D another. One Ca  - Iso fiınd ın this book
evaluatiıon of TEILHARD'’S Vv1isıon from the poınt of VIECW of thıs dıalogue D E
33); report of the Zen-Christian semınar hiıch took place in ()isa in the
spring of 1969 46—62), an! number of theses (p. 1 $ 30, 3 9 40, 64, 68)
succınct statements of the author’s Op1n10Ns hıch could form fruntful poınts
of departure for urther discussıon.

JTokyo Jan Van Bragt, GTA

Enomiya-Lassalle, H. M., SJ L£en-Mediıtatıion für Christen. Barth/Weıil-
eım 1969; 209 P, 16,—

1Ihe author, Jesuit M1SS10Nary 1n Japan SINCE 1929, has hımself een
practicıng Zen intensıvely for mMan y a anı hıs professed ‘ aım 15 “t0 fin.

synthesı1s of the {woO WaYyS of Zen anı Christian meditation” 49) T he
question treated in thıs volume 15° ‘“How CA  — transform Zazen ınto
Christian meditatıion without robbıng iıt of its essential character?” 185)
Wiıth thıs 1n miınd, the COININON poıints ell the differences between the
LWO dIiC examıned in vVCIy illuminatıng WaY. Many INnay find fault ıth
SOINC of the author’s theoretical consıderations (E- g the connection of
discursive reasoning an corporeıty, E ’ anı but especially
CONVINCINZ ATC hı1s ICAaSONs tor lookıng 80 Zen in search of remedy for the
deficiencies 1n the contemporary Christian lıfe of praycr an! taıth separatıion
of theology anı faıth, myst1icısm pushed into the background, lack of PTrODCI
methods for meditatıon, EXCESSIVE Stress object meditatiıon (cf. 20—21,
41—47, 55—60, 59—091, 104, 165) It remaıns tOo be SCCH whether the
"profound desire for faıth experiıence an mysticısm ” hıch the author discovers
1ın OUT present times (p 91—95 really touches the deepest layers of OUTr

cıvılızatıon, but hıs efforts to help this movement along AT certaınly pralise-
worthy. {f May ad {tWO rather insignılıcant remarks: thıs reviewer,. being
Flemish hımself, does not lıke havıng hıs compatrıot, Ruysbroeck, called
“ Dutch mystic” 121 and, although Bonaventura W ads surely holy Ma thıs
o€s not make his wrıtings “holy scriptures” 96)

Tokyo Jan Van Bragt,
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Govinda, Angarıka: Der Weg der weıßen Wolken. Erlebnisse eıines
buddhistischen Pılgers ın 'Tibet Rascher/Zürich 1969; 456 P 9 30,—

”auteur de volume est Europeen passe Bouddhisme, dont l parle
VEC la flamme et L admiration d’un converti1. est plus precısement d b le
bouddhisme tibetaın qu ı] faıre. On peut cıter de u tro1s publiıcatıons
princıipales: Die psychologische Haltung der frühbuddhiıstischen Phiılosophie;
Grundlagen tbetischer Mystik;: et volume-cı, quı relate des experlences
spirıtuelles qucC ÄNAGARIKA OVINDA CProuVveEeESs Iu1-meme rencontrees SUT

SO  - chemiıin durant de longs VOoyasSscS et de longues annees: 11 1OUS met
ontact de formes bouddhistes moOo1ns CONNUCS et mo1ns classıques qucC celles
de Ceylan du Japon.

Le ecteur suıt ”auteur SUT des routes pıttoresques et mysterieuses, decrites
VCC "acuıte de V1sıon d’un peintre ef la force d’evocatıon une brillante et
tres sensıble nature. La «Jaquette» du volume affırme JuC le Lama Joınt -
l’Einfühlungsvermögen de L homme relıg1eux le don d’observatıon objective du
chercheur. Toutefois l’occıdental, bouddhisant ma1ıs mo1ns facılement CONVAalNCU,

demandera parfoıs Jusqu ä quel poınt l’experience reelle confond pas
VeEC la construction ımagınatıve, SUT le moment plus tard, dans certaıins
recıts de volume. Maıis ce elaboratıon elle-meme faıt SAa1lls nul doute partıe
du temoijgnage qu«c le Lama eut NOUS lıvrer, et 110 US ONC tenır
compte NOr interet. Le ecteur NO  w} specılalıse POUITAdA, lısant lıvre,
entrer dans monde NOUVCAU qu1ı Iu paraıtra certes etrange; le speclaliste
des relıgıons joındra utılement temoıgnage celu7ı des quelques tibetains
de nalıssance quı ont ecrıt durant CCS dernieres annees SUT leur relıgion.

SECrTValısoOuvaın

Gusinde, Martin, SV  - 7Jon gelben Un schwarzen Buschmäannern. ıne
untergehende Altkultur 1mM Suden Afrıkas. kad ruck- und Verlags-
anstalt/ Gra.z 1966; VI DA S 44 ‚—

MARTIN USINDE E 1969 Jlegt dıe Ergebnisse seiıner Untersuchungen un
seıiner persönlichen Feldforschungen In Sudafrıka aus den Jahren 1950 und 1953
VOT. Die Stämme, dıe auf dıesen Reisen besucht hat, unterscheidet als
gelbe und schwarze Buschmänner. Die gelben sınd dıe /Kung; VO iıhnen handelt
der erste Teıl, un!: ZWaTl 1mM wesentlichen VO  - ıhrem relıg10sen Kulturgut. Die
schwarzen Buschmänner, mıiıt denen sıch der zweıte eıl beschäftigt, sınd War
ihrer anthropologischen Basıs nach auch Buschmänner, ber rassısch mıiıt VCI-
schiedenen ihnen benachbarten Bantustämmen gemischt, VO  - denen sS1e auch
kulturell viel übernommen haben. Es handelt sıch ZW E1 Völkchen. Die Hukwe,
die wirtschaftlich gesehen eın 7Zwischenstadium zwischen eiıner nomadisch-samm-
lerischen un! einer seßhaft-bäuerlichen Lebensweise vertireten, WOTAaUS sıch iıne
Art Von Iranshumanz ergeben hat. Das andere Volk SIN dıe Kanıkwe, die
gcn iıhrer Wirtschaftsform als Fischer auch W asser-Buschmänner genannt
werden. Von diesen schwarzen Buschmännern stellt USINDE nıcht NUur dıe
Religion dar, gıbt ıne zusammenfassende Beschreibung ihrer gesamten Kul-
tur. Das ist sechr verdienstlich, da über die beiden 1n Betracht kommenden
Stämme bisher 1U außerst dürftige Berichte vorlagen. In selıner Kıgenschaft als
physischer Anthropologe bringt auch die Krgebnisse der anthropologischen
Messungen, dıe bei dıesen Stämmen vornehmen konnte.

2923



Der religionsgeschichtliche Wert des Buches muß VOT allem in den Ausfüh-
rTUuNSCH uber die Religion, iın erster Lınıe er dıe Hochgottidee der Busch-
manner gesehen werden. WILHELM SCHMIDT hatte seinerzeıt 881 der ihm eıgenen
gründlıchen Weise die bis 1933 darüber vorliegenden Berichte 1m se1nes
Werkes Ursprung der (sottesıdee analysıert. Hier knüpft DU  - "USINDE und
bringt zunachst 1n kurzer Zusammenfassung die KErgebnisse der seıt 1933 statt-
gefundenen Forschungen. Im Anschluß daran vergleicht damiıt seine eıgenen
Erkundigungen und Beobachtungen beı der Von ıhm besuchten nordwestlichen
Gruppe der / Kung, die als diejenıge Gruppe ansıeht, die wenıgsten
remden Kultureinflüssen unterworten War un: dıe darum besten das -
spruünglıche Kulturgut der Buschmänner bewahrt hat

Wenn 1n diesem Buch VO  - Relıgion spricht, ann versteht darunter
eiwas, Was INa  w} gewöhnlich für einen bestimmten Aspekt des größeren Phäno-
INCNS Reliıgion ansıeht, näamlich „die Anerkennung eines persönlichen, außer-
sinnlichen Wesens, welchem jeder Mensch in einem untergeordneten, unent-
rınnbaren Verhältniıs steht Was 108078  - als dıe ‚subjektive Religion‘ bezeichnen
könnte. Daneben ıst als ‚Relıgion 1mM objektiven Sinne‘ jedwede Betaätıgung

verstehen, be1 welcher jene Abhängigkeit offensichtlich gemacht und Aaus ber-
ZCUSUNS ZU) Ausdruck gebracht wird” namlıch Gebete und Gesänge, Opfer und
Zeremonien jedweder kForm 56) Diese Religion, dıe Iso in der über-
sinnlichen Welt 1UTX eın Höchstes Wesen kennt un! verehrt, ist nach Gusinde
die ursprüunglıche Religion der Buschmänner. Er schließt Iso zunächst aQUusSs iıhr
alles das auS, W AsSs sıch magischen Praktiken be1 den Buschmännern findet,
Dinge, die auch wirklıch nıcht 1n den Bereich der eigentlichen Religion gehören.

schliefßt ber AUSs der ursprünglichen Buschmannrelıgion auch alles AUS, Was
sich jenseıtigen und diesseitigen Zwischen- un! Mittlerwesen ın dıeser elı-
gı10n findet, Phänomene, dıe vielleicht in keiner Religion fehlen. Er ist über-
zeugt, dafß alles, W as sıch davon be1 den Buschmännern teststellen laßßt, VO  w}
außen her iıhnen gekommen ist. Zur eigentlichen Buschmannreligion SC-
hören Iso nach ıhm keinerlei Vorstellungen VO  - einem Heilbringer-Gottmen-
schen, VOoN einem mythischen Urvater, VO  w eıner Mittlerschaft der Ahnen, VO  —;

einem. 1n Tiertorm sıch offenbarenden höheren Wesen, VO  - eiınem neben dem
guten exıstıerenden bösen Prinzip, VOonNn einer relig1ösen Bedeutung der Gestirne,
VO  w} einer notwendigen Vermittlung ZUuU übernatürlichen Welt durch das Amt
eines Priesters der Schamanen. Auch die sozıiale Bedeutung dieser Buschmann-
relıgion ıst sehr ger1ing, S1E ıst 1m wesentlichen ıne persönliche Bezıiehung des
Individuums seinem Gott, Kultmysterien sınd darum auch nıcht vorhanden.

Damait, annn man N, fügt die Religion der Buschmänne: durchaus
ın das Gesamtbild ihrer unkomplizierten Kultur. Sie reprasentıiert, gesehen,
iıne Religion, die WITLr als „natürliche“ ezeichnen können, d.h iıne Relıgıion,
die sıch offenbar aus einer Grunderfahrung der menschlichen Natur ableıitet
un dıe darum ohl der Basıs aller Religionen liegt.

Religionen, die sıch ableiten aus der Idee VO  - der Notwendigkeit einer Er-
lösung un 1m Zusammenhang damıiıt einer ittlerschaft zwischen Gott und den
Menschen, gehen auf einen Mythos zurück, der sıch auf ıne Offenbarung, iıne
Hierophanie, beruftft. Das S1IN! die eigentlich übernatürlichen Religionen. Es
gıbt bei den Buschmännern e1in paar Namen, die als Bezeichnung ftür e1In Höchstes
Wesen gelten könnten. nımmt dafür das Wort /gaua ın AÄnspruch Den Glau-
ben //gaua un! seine Verehrung durch Gebet und Primitialopfer betrachtet

als den Inhalt der ursprünglichen Buschmannreligion, Uun: seine Analysen
laufen darauf hinaus, dafß / / gaua durchaus e1InNn Höchstes Wesen 1m Sinne Von
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ılhelm Schmidt darstellt un! dafß zugleich alles andere relig1öse Kulturgut der
Buschmänner übernommenes Fremdgut ist Angesiıchts der Tatsache aller-
dings, die aniuührt, daß //gaua auch dıe menschliche Seele und die Mehr-
zahl des Wortes die Totenseelen bezeichnet, bleibt die Frage offen, ob //gaua
nıcht doch ursprünglıch eiın Kollektivum An den Totenseelen der ein mythiıscher
Ahnvater ıst, W as in Afriıka keineswegs überraschen wurde. Es kommt noch
hınzu, daß //gaua auch dıe Mantis, dıe Gottesanbeterin ist. weiıst mıt
aller Entschiedenheit Zurück, die Mantis bei den !!Kung ine andere als
die rein rationale Bedeutung eines gewöhnlichen Insektes habe. Er bezeichnet
das „durch laänger als wel Jahrhunderte mitgeschleppte Um un! Aut betreffend
ıne ‚göttliche‘ Kınschätzung der harmlosen Mantis relig10sa VO  - seıten der
“Yellow Peoples’ als eın schwindelhaftes Gerede, das verabscheuungswürdige
Kuropaer ın Sud-Afrıka bewußter Irreführung In die Welt gesetzt haben“ (74)

Das Fehlen jeglicher miıt der Mantıis verbundenen relıg1ösen Vorstellungen
be1i den heutigen !!Kung könnte natürlich methodisch auch auf Kulturverlust
zurückgeführt werden, der dadurch zustande kam, dafß dıe !!Kung sıch Vvon
eıner Idee abwendeten, die iıhnen VO  - den Weißen den Spott 134  S, sS1e
beteten eın kleines Insekt als Gott Aus demselben Grunde könnten S1e
auch gegenüber dem Forscher derartige Vorstellungen abgeleugnet haben, ob-
ohl S1C vorhanden sind. Bemerkenswert sınd jedenfalls in dıesem Zusammen-
hang wel Tatsachen: Eıs g1ibt Mythen die Mantis, 1in denen sS1e in Ver-
bındung mıiıt der Idee eines Heilbringers der auch Iricksters gebracht wird;

die 1n den gleichen Zusammenhang gehörenden Darstellungen VO  - Mantıs-
Maskentänzen auf Buschmann- Felsbildern, WOTAauUs hervorgeht, daß das Insekt
offenbar 1n Verbindung mıiıt einem Initiationsmysteriıum stand Von einer
„Anbetung“ der Mantıs als Gott kann dabei natürlich ebensowen1ig dıe ede
sein W1EC VO  e} eıiner Anbetung des Fisches be1 den ersten Christen. Diese Dinge
gehören in die miıt echter KRelıgion CNS verbundene Symbolwelt, welcher
WIT modernen Rationalisten keinen Zugang haben.

Irotz dieser Vorbehalte, denen noch naher nachzugehen ware, wirken die Er-
kundigungen (GUSINDES uber //gaua, sSo WIEC S1E hiıer vorlegt, ın ıhrer Ein-
deutigkeıt un! Klarheit durchaus überzeugend, un! S1€ stellen einen wichtigen
Beitrag ZUT Frage nach dem Monotheismus 1n frühesten Kulturen dar

An "USINDE als Forscher verdient e1in sympathischer Zug hervorgehoben ZU
werden: verrichtet se1n Werk nıcht DUr mıt dem Verstand, sondern auch mıt
dem Herzen. Er fühlt mit den Menschen un ıhrer Kultur Un gehört nıcht Zu
den vıelen, dıe heute das eıl der VO  w ihnen studierten Völker 1U 1n „Ent-
wicklung” sehen, deren Endprodukt ine schlecht kopierte westliche Zaivilisation
werden soll "USINDE achtet un! liebt das, W as die Menschheit in unendlicher
Vielfalt in Jahrtausenden auf kulturellem Gebiet geschaffen hat un! mochte
nıcht, dafß durch die Berührung mıt dem Westen gänzlich verschwindet.
Allerdings überrascht C5S, daß be1 dieser Einstellung der Tatigkeıit der Mission
gegenüber einen anderen Standpunkt einnımmt. Er bezeichnet als eın bleiben-
des Verdienst der katholischen Missionare, den Einheimischen die europäische
Außenwelt aufgeschlossen un! nahe ın S1e herangetragen ZU haben (97) Zweli-
fellos hat diese neben iıhrer eigentlichen Aufgabe einhergehende zivilisatorische
Betätigung der Missionare denselben Prozeß wesentlich gefördert, der sıch auf
allen Gebieten verderblich für die betreffenden Völker auswirkt. Dem
Buch ist eın englisches Summar y angefügt.

Ni)gCH Mohr
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Kıng, oel Reli gions of ÄAfrica: Pılgrimage ınto T raditional
Relıgions. Harper and Row/New ork 1970; 116 P-) 4,50

hiıs unpretentio0us lıttle book STCW Out of ser1es of lectures delivered
accordıng to what the author calls .. certaın ancıent tradıtion of teachingmethod’” Each ecture develops partıcular topıc. Then, all those takıng partIn the COUTSC do urther readıng Aan! thinkıing. Finally, they pool their knowledge,insıghts an quest1ons ın public semiıinars an! personal discussions. Thıs
probably aCCOUNTsS for the familiar tone which characterizes nearly V pascof the book One Ca  w almost hear the author chatting informally ıth hıs
students. He discusses the problems iınvolved in interpreting the rıtes; hiıs
students AT the exegetes. hıs explains the lack of scientihc r1g0uUr. Never-
theless, the author 5SdayS his PUTDOSC Was not to impart information but tOo hint
at how much there 15 to be earned (p. 1X) Thus, the reader should not feel
cheated ıf the information 1ın thıs book ıtself 15 rather SCarc«l; hıs convıction
that there 15 st1il! much to be earned 11l STOW stronger ıth V  y chapter.An excellent book lıst, complete ıth dıscography and suggestions for urther
readıng, provıdes good inıtial orjıentation for those who intend X6 set out

excıting, spirıtual safarı into the land of African religion.
ortsel (Belgium) T heuws, OF

Merleo Pıck, Vittorio, 1.M. Grammaltica della Lingua S5wahılz. Missioni
Consolata/Torino (Corso Ferrucci 14) D P-, 2500

edition de 1953 est CONNUuEC bon manuel; l’avant-propos de Cce‘
2e e n annonce Pas de differences par rapport la ire L’ veut fournir
lıvre d’apprentissage pratıque: d’ou Ul  (D certaıne progressıvıte ans l’expose:trente-neuf themes, dont Ll’autodidacte Lrouvera la traduction swahıli
appendice, sont repartıs SUTr ”’ensemble de l’ouvrage. On Irouve egalementappendiıce deux legendes VEC traduction ıtalienne, Lrente de conversations
SUr differents sujets de la VIiE quotidienne VeEeC traduction regard,vocabulaire ıtalıen-swahili, index alphabetique contenant des mofts swahıili
et iıtaliens. Nous NOUS bornons taıre un! suggestıon, d’importance secondaıire,
SUr la manıere de presenter le systeme des prefixes: Une uniıformisation de la
terminologie grammaticale bantoue est souhaitable: prehxes adjectival, pro-nominal, verbal (PA, P le «PV nég atıf» etant essenti:ellement ha PV)Ensuite le ecteur demande S11 n y pas yCn de preciser et de completerles regles SUur les «contrazıon1ı (11; et S 1 par exemple «aa>
diıfferemment de «a»); faisant, seraıt dıspense, dans la grande majJorıtedes Cas, de devoır mentionner unc forme speclale du prehixe SU1VI de voyelle.D’ailleurs, 1:- abandonne parfoıs ce derniere facon de faire par exemple:P W: (maovu) IN- (mahali) P-; maıs A4U.  DE numeros 18, 91, 116
W-, m pa- Sı l’on retire le superilu, RS P  d. tout quı est regulier,les lıstes reunies des IS 1 9 67 pourraljent peut-&Etre deveniır aıde-memoire
plus pratiıque. D’autre part, 1: J1en fait d’y jJoındre la numerotation
de Meinhof: l confiance la perspicacite de l’etudiant le laissant decouvrirlui-möme les cConsequences du faıt quc les numeros et hgurent deux fo1sSur les listes. Cette grammaıre est guide SUur POUTr tOus CuxX qu1ı veulent,partır de l’italien, apprendre Jangue est-africaine «qul] compie parmıles douze langues les plus ımportantes du monde».
als (Belgique) Frans Meganck, GC.LC.M
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Mort, funerailles, deuil et culte des ancetres chez les bopulations du
Kwango (Bas-Kwilu). Rapports et compte rendu de la J1le Semaine
d’etudes ethno-pastorales, Aandundu 967 Centre d’Etudes Ethnologı1-
ques/B.P. 1  9 Bandundu (Congo-Kinshasa) 1969; 230

ce reunion Ont assıste 13891  M douzaıne de m1ıssıonNNAILTES de la Socijete du
Verbe Dıivın, quelques relig1ıeuses et quelques iıntellectuels congolaıs de la reg10n.
Les contrıibutions referent AauU.  b populatıons du Kwango: les Jeke, les Boma.,
les X ansı, les Sakata et les Yaka Chaque rapporteur CXPOSC qu ıl
observe chez la populatıon parmı Jaquelle 11 travaiılle. Lies echanges de
decelent les problemes pastoraux quı decoaulent. On cherche les IMNOYCNS
POUTL christianıser certaınes Coutumes palennes. out quı est eXpose
sujet de la moOTt, du deu1ıl et du culte des ancetres n est pas NOUVCAU La plupart
des faits analyses sont COL1NUS de l’ethnographie d’autres ethnies congolaises.
Au poınt de V  (D m1ssıonnaılre, ıl est encourageant de constater qUuUC des m1Ss-
s1ıonnNaılres d’un meme diocese etudient les et coutumes des habıtants de ce
regıon et cherchent ensemble les H1OYyCDS de les christianıser. Le terme ıdole,
employe et aılleurs, 1NOUS semble mal chois1 POUT designer un!  (D detfense
magı1ıque, cpouvantaıl qu on place POUT proteger SCS biens.

Leuven Albert De Rop, MS

Oosthuizen, Gerhardus Cornelius: The T heology 0} OU Ajfrıcan
Messıah. Brill/Leiden 1967; 198 D-., 32,—

In diesem Werk wırd das Gesangbuch der Sekte der „Church of the Nazarıtes“
analysıert. Das Buch wurde ZU größten eıl VO Gründer dieser dekte,
Shembe I, un: auch VO  n} seinem Sohn un! Nachfolger, Shembe 11., komponıiert.
Izıhlabelelo zaManazaretha der Jıtel des Gesangbuches) wurde /AGR ersten Mal
1940 1n ulu herausgegeben. Es ist 1ine der merkwuürdigsten Sammlungen VO  -

einheimischen Kıirchenliedern, dıe je ın Afrıka erschienen sind autf jeden
Fall die ursprünglıchste dieser Art in Sudafrıka. An Hand dieser Lieder
versucht Vf£. dıe Theologie des Shembe ergründen. Shembe 1m besonderen
spıelt darin dıe Rolle des Mediator 1M Dienste des Allerhöchsten. Aber ist
mehr als eın bloßes Instrument in dessen Hand dıe OÖffenbarung selber kommt
ZU olk der Zulus 1n der Person des Shembe. So ist Shembe nıcht 1Ur Mediator
sondern Messıas, die OÖffenbarung Gottes selber, e1in schwarzer Christus. Dieser
Glaube die Inkarnation Gottes 1m schwarzen Menschen ist eınes der stärksten
Motive für den Afrikaner, sich der Sekte anzuschließen. Vf behandelt 1m

Kap die verschiedenen Bezeichnungen und dıe damıt verbundenen theolo-
gischen Begriffe) des höchsten Wesens unter den Zulus Im folgenden Kap uüber
den Messias wırd klar, W1E Shembe die Messias-Idee für seıne Anhänger auf
sıch deuten wel Für seine bandla (Gemeinscha: ist die Hoffnung der
relıgı1ösen un! politischen Wiederherstellung der Zulus durch das mosaische
Gesetz. Unter dem ema Der Mensch UN dıe Übernatur werden 1n einem
weiteren Kapıtel die Begriffe VO  w} Kralit, Geist, Seele, Herz, den Heıiligen,
Engeln un! Boten Gottes behandelt, w1ı1e S1C 1mM Sprachgebrauch und der Vor-
stellungswelt der Zulus, insbesondere ber ın der Lehre des Shembe, VOT-
kommen. dorgfaltig nımmt der Autor fortwährend Bezug auf die jeweiligen
Stellen 1m relıg1ösen Liedgut der Shembe-Gläubigen. Die einschlägigen Texte
erscheinen 1n Zulu, mıiıt gegenüberstehender wörtlicher englischer Übersetzung.
Ein weiteres Kapitel behandelt dıe (Gremeinschaft der Gläubigen, ıhr heilıges
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Haus Ekuphakamen:ı, die Schrift, dıe Gebote, ihre Feste un die heilenden
Kräite in der (Gremeıinschalit, die Sunde un! ihre Vergebung. Kurz gestreift
werden NNUr dıe Bedeutung der Kleidung un:! des 1T anzes in der Religion der
Shembe, obschon S1E 1im außeren Aulftreten der Anhänger 1ne starke Rolle
spıelen, weıl S1e dem inneren Empüänden der Zulus mehr entsprechen als diıe
Rıten der Liturgie des estens. Sehr aufschlußreich ZU. tieftferen Verständnis
der Gesamttheologie der Shembe ıst das abschließende Kapıtel über die scha-
tologıe. leraus wird ersichtlıch, dafß der „Kontakt zwischen E,kuphakamen:i und
der Welt der Übernatur eng ist, daiß das Reich (Grottes auf diesem Platz
Wirklichkeit ist Durchwegs spurt INnan eım Lesen des Buches, daß Vf
bestens vertraut ist miıt der Greschichte un der Mentalıtät der Zulus und daß

daher imstande WAaTr, die J heologie dieses sudaifrıkanischen Messijas iınter-
pretieren. Das Buch stellt einen wertvollen M1SS10NS- un! relıg1onswissenschaft-
lıchen Beıtrag dar.

Mariıannhıill Sr Adelgiısa Herrmann

Sauser, S ymbolık der katholischen Kırche Symbolik der Relig1i0nen,
13) Hiıersemann/Stuttgart 1966; 1392 S: 103 Abb., 52 —

Der vorliegende vorzüglıch ausgestattete and ıst der erste VO  - mehreren
Tafelbänden, die als Ergänzung un! Vertiefung der 1extbände der bekannten
Reihe S ymbolık der Relıgıonen vorgesehen sınd Es soll nıcht LUT iıne „Be-
bılderung” der Textbände gegeben werden, W1€e SAUSER 1n seiınem Vorwort CI -

klärt, vielmehr soll die dem ıld spezilische dagekrait der des geschriebenen
Wortes hınzutreten. Es ist keineswegs einfach, die reiche Symbolik der
katholischen 1r! in einer sachlich gerechtfertigten Gliederung vollständıg
darzubieten. So hat sıch SAUSER sicher nıcht leicht gemacht, bis sich für
die folgende Eınteilung entschied: 5Symbolik der Sakramente, der Verkündi-
gung des Wortes Gottes und der rıtuellen Handlungen; I1 Symboliık der Heilıi-
SCH un! iıhrer Anfechtung durch den Sdatan; 111 Symbolik des katholischen
Kirchengebäudes; Symbolik des Christusbildes. Den einzelnen Abschnitten
ist ]Jeweıls 1ne knappe Eınführung vorangestellt, die allgemein verständlich
se1n dürfifte un ohl auch se1ın möchte; die einzelnen Biıldtafeln werden urz
kommentiert. SAUSER hat be1 der Bildauswahl Sachkenntnis und Geschmack bewie-
SCNH. Dennoch gefallt dem Rez diesem kostbaren and vieles nıcht Manche
Wiıedergaben sınd klein un: zeıgen wen1g (z e1N halbseitiges,
dazu noch denkbar chwaches ıld VON RONCHAMPS); die Innenansichten der
Kirchen wirken W1€e zumeıst auch hıer zıemliıch unprohliert; manche Fotos sind
allzu konventionell, und nıcht selten wurde 198008  } gee1gnetere Bılder erwarten.
Theologisch bedenklich ist das Nebeneinander VO  - Sakrament un! Sakramentale
1m Kap., für Nıchtchristen sicher e1in Anlafß ZUT Identifizierung vgl 34{1);
die Prozessionsbilder hätten fehlen können; dıe Wiıedergaben moderner alereı
dürfiten mißglückt SEe1N. Posıtiv mufß vermerkt werden, daß jene Bildtafeln
außerordentlich erhellend un! eindrucksstark sınd, die Detaıls biıeten, 30f
die Beichtgruppe VO  - Regensburg; das koptische Grabrelief mıt Multter
und Tochter 1mM Orante-Gestus; das Mosaik der hl Felicitas; die
Ausgrabung VOnNn Pfaffenhofen bei Innsbruck; 121 der Christus VO rOoOMmMa-
nischen I1ympanon VO  w} Schloß 'Lirol bei Meran und vieles andere. Wenigerüberzeugend wırken leider viele der Kommentare, und War wenıger noch —
SCH ihres Inhalts als vielmehr SCNMH iıhrer AI rationalıstisch-belehrenden Form:
Das jeweıls gezeıigte Symbol WIT'! allzu padagogisierend 1Ns Theologisch-
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„Sachliche“ transponiert. Indes sollte ja wohl gerade iıne solche Belehrung gC-
geben werden, daiß INa  } für dıe schwierige Lage des N: Verständnis aufi-
bringen MU.: Gelegentlich allerdings wırken die Erklärungen unglaubwürdig,
z B 5 9 SAUSER 1mM Antlıtz eınes heiligen Kriegers AdUusSs avenna die
„innıge Christusbezogenheit des Heilıgen“ erkennbar se1in Läßt. Theologisch —
treffend sınd dıe gerafften Hinweise auf den 1Nnn des Kirchengebäudes: Die
Gemeinde selbst ist dıe Kırche:; der Raum soll ıhrer Feıler un: Zusammenkunft
dienen (691) Es ist ber nıcht einzusehen, sıch dieser neutestamentliche
Grundgedanke 1n üppıge Symbolik umsetzen annn der Sar soll In diesem Zu-
sammenhang erscheint uns der and als „präkonzilıar”, W1€E auch die Bilder
des /ABE  an Wand hın zelebrıerenden Priesters 26f) und einıger Kirchen (92—94)
nahelegen. Dies mMas mıt dem Erscheinungsdatum des Bandes zusammenhängen,
doch ist 1m Hinblick auf dıe Wiıchtigkeit eınes solchen Bandes gerade ın dieser
Reihe über dıe Religionen besonders bedauerlich. Es bedürifte heute auch ohl
einer fundıerten un: verantwortlichen Kritik der tradıtionellen Denkweise
über das Verhältnis VO  - Sakralıtät und Kunst überhaupt.

Als besonders erschreckend ber empfindet 198078  - beim Betrachten dieses Ban-
des das eın europaısche Erscheinungsbild der Kirche Es Pa  ware durchaus möglıch
SCWESCH, hier dıe Versuche aus Asiıen und Afrıka wenıgstens 'urz anzudeuten,

dıe Universalıiıtät der Kirche gemäß iıhrem heutigen theologischen Selbst-
verständnıiıs bekunden. Eın buddhistischer der hinduistischer Betrachter, ein
Japaner der Nıgerianer kann durch diesen and NUr 1in dem Eindruck be-
starkt werden, das Christentum se1 dıe Religion der europäischen Weißen. Ob-
ohl INanl, W1eE gesagt, vıel Kostbares Aus dem Abendland hıer 11-

getragen findet, ann 198078  - das Buch nıcht hne Iraurigkeit aus der Hand
legen. (Eın storender Durckfehler ral muß „Leere“ STa „Lehre“ eißen.)

Bonn Heinz Robert Schlette

de Sousberghe, Leon, Unions Consecutıves entre apparentes. Une
Comparaıson de systemes du Bas-Congo ei de la reg10n des Grands-Lacs

Museum Lessianum Section mM1ss101l0og1que, 52) Desclee De
Brouwer/Bruges 1969; 131 D-.; 150

Kaum eın Jahr nach der Herausgabe seiner ersten Studie über diıe Verbindun:-
zwıschen nahen Verwandten, dıe als COUSINS Cro1ses bezeichnet werden (vgl

ZM  z 1969, 242), sah VE sıch veranlaßt, seine dort mıtgeteilten Beobachtungen
und diıe darauf gegründeten Schlulßsfolgerungen einer Berichtigung unter-
zıehen, deren Ergebnisse 19808  - 1n einem entsprechend erweıterten Rahmen
vorlegt. Die wiıchtigste AÄnderung drückt sıch schon 1m Tıtel der Studie auS;
enn „nachfolgende Verbindungen” auf Grund besonderer Verwandtschaftsver-
hältnisse (nıcht selten auch als „Vorzugsehen” bezeichnet) g1ibt nıcht 1UT
zwıschen COUSINS CTO1SES. So wıdmet A auch einen anzcCch (1.) eıl selıner be-
richtigten und erweıterten Arbeıiıt den Fragen der zutreffenden Terminologie
und der Kınteillung der Zuordnung der Verbindungen zwischen Verwandten
bzw. Verschwägerten 1m Bereich der mutterrechtlichen Stämme des Niederen
Kongo un der vaterrechtlichen Völkerschaften 1m Gebiet der Großen Seen, miıt
denen sıch dıe beıden anderen Teile der Studie befassen. Wiıchtig erscheint die
1ın den Schlußfolgerungen herausgestellte Unterscheidung zwischen aktuellen der
augenblicklichen Ehepartnern un! potentiellen der möglichen, und auf Grund
der Stammessitte In einem gewıssen 1NnNn $ pflichtmäßigen (und allenfalls
wunschenswerten) Nachfolgern derselben. Damit wird dem VO  } manchen Ethno-
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logen bevorzugten (oder nıcht eindeutig vermiedenen) Mißverständnis
VO  - Kollektiv- der Gruppenehen entgegentreten. Auf Grund der in der Studie
verarbeiteten un!: verbesserten Erkenntnisse halt das Begrilfspaar
UN107 structurale und conJjoints SETUCEUTAUX fuüur ANSCMCSSCH. Auch diesmal wiıird

Sache der Fachleute seiInN mussen, die Rıchtigkeit der uCNH, VO VE VOT-

geschlagenen Terminologie SOWI1e seiıner krıtisch überprüften und erweıterten
Ergebnisse beurteilen.

Rom Amand Reuter OMI

Stange, Hans (Hrsg.) Deutscher Index Küdenberg-Stange,
Ghin.-deutsches Wörterbuch. de Gruyter/Berlin 971 VIzZ7A P, 20,—

Autant les dıctıiıonnaıres chinois-europeens sont nombreux, autant CCUX d’une
Jangue europeenne chinois sSont LOBSCHEID, English An Chinese
Dictionary (Daily Press, Hong-Kong 1866); SCHLEGEL, Nederlandsch-
Chıinees Woordenboek (Brill, Leiden 1886); HEMELING, Englısh-Chinese
Dictionary (Commercial Press, Shanghaı Deutsch-chinesisches W örterbuch
(ıbid. Englısh an Ghıinese Standard Dictionary (ibid Dictzonnaire
francais-chinois (1bıd. 1924 1{1 faut ajouter les dıctıonnailires Irancais-chino1s
des GOUVREUR et DEBESSE. Cette rarete s explique par le cercle restreıint de
SCNS quı ont besoin de pareıls dictionnaires. En dehors des interpretes des
representations etrangeres Chine et des socjetes commercı1ales, seuls les
mı1ssıonnalres taient obliges de des textes chinois. Mais actuelle-
men(t, de la diaspora chinoise dans toutes les partiıes du monde,
L’utiliıte de CCcs dictionnaires fajt de plus plus sentir. L’ouvrage de
STANGE, quı n est Pas dıctıiıonnaire SCHNS PTODTIC, rendra de grands servıces.

tıtre. d’ıindex., 11 faıt mM1euUuxX connaitre le cContenu et augmente la valeur du
grand dıctiıonnaire chinois-allemand de RÜDENBERG-STANGE. Nous trouvons la
termıinologıe moderne des sclencCes et des institutions, de meme JuC les termes
historiques, bou  1ques et admınıstratits du regıme iımperial mandchou. Les
auteurs ont eifet adapte leur dıctiıonnaıre Au  < troıs grands dictionnaires
chinois modernes, le 1 z ü-hat, le I z üu-yuan et le Hsın-tzü-tien, a1nsı qu aux
meılleurs dictionnaires SINO-EUropEeeNS. Comme cet index allemand-chinois
renvoıle 4UuU X numeros des cCaracteres du dıctiıonnaıre chinois-allemand, celui quı
desire sen SErVIr, devra le grand dıctiıonnaıire de RÜDENBERG-
STANGE.

Leuven 0Ze, Van Hecken, GF DF

VERSCHIEDENES

Betti, Emilio: Allgemeine Auslegungslehre als Methodik der (reistes-
wıssenschaften ‚T eorıa generale della ınterpretazione. Milano
Mohr/Tübingen 1967; XVI 771 S 18,—

A  e  dition allemande de manuel classique reprend, SOUS la direction ef le
controle de l’auteur, L’essentiel de edition orıgınale. Apres uUnNc analyse de
fous les . ypes d’interpretation et l’expose des diverses notions quı sont
ımpliquees a1lnsı quc des princıpes quı ondent leur methode de echerche et
jJustifient leurs demarches hermeneutiques, ”auteur dernıer chapitre
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u1llc phenomenologie hermeneutique et CAPOSC les etapes qu1 ont jalonne
Ll’hıstoire de la methodologie des SC1eNCES humaines — Un iındex
analytıque tacılıte la consultation de l’ouvrage. BETTI est partısan de la
philosophie de l’esprit telle qu'elle s’est exprimee chez les grands Aautfeurs
iıdealıstes du -KA s1ecle. il s’appule“ de preference SUTr la philosophıe de
Droysen, de Schleiermacher et de Hegel L’hermeneutique de Dilthey Iu1ı sert
de poınt de depart POUT pTropI«c retlexion methodolog1ique. Pour BETTI,
l’hermeneutique est possıible eft l’interpretation permet de comprendre,
quc l’esprit retrouve dans les structures et les tormes qu1ı uı sont etrangeres
quelque chose de COMLNILLUN - lu1 et Au  d autres, quı s’expriment par CCS structures
et CCS formes. est seulement dans ce sphere du COMININUN qJUuUC l’esprit parvıent

la comprehension et qu 1 reconnatı l’autre autfre. De la la necessite
de croıre 1336{  /a categorıe de L’universalıite dans les phenomenes humaıns et
un!:!  (D certaıne objectivıte de leurs structures. eme S1 BETTI soutıient ENCOTC

NO decision des positions de l’idealisme philosophique qu1 peuvent paraitre
discutables, l DNOUS cependant donne OUVTAaSC de premiere valeur pPOUTr
LOUL quı A traıt au multıples aspects de l’hermeneutique et de la methodo-
logıe des sc1ences de l’esprit.

Beyrouth/Münster Adel-Theodore Khoury, M.5.P

Cerfaux, Lucien: Geistliches Itinerarıum des hl Paulus ıne Darstellung
seınes persönlıchen relig10sen Werdens und achsens |L’ıtineraire
spirıtuel de Saıint Paul CGer{f/Parıs 1966 Rex/Luzern 1968: 2909

Manche der herkömmlichen Paulusbilder sınd gleichsam iın verzerrter Perspek-
tiıve gezeichnet: „Paulus, der Prediger der christlıchen Freiheit”: „Paulus, der
Verkünder des Glaubens”:; „Paulus, der große Missionar“. Natürlich ist
solchen Vereinfachungen immer etwas Wahres dran. Aber sobald 119  - einen
Zug dıeser komplexen Persönlichkeit absolut setzt, WIT 1n der Regel schon
das I1 ıld schief. ERFAUX bemuht sıch 1m Gegensatz dazu Uum iıne ab-

Darstellung aller leitenden Ideen der paulinıschen Theologie: Gesetz
Freiheit Rechtfertigung Glaube Heilstod autie Leben 1n
Christus Kucharistie e1b Christı Kirche Einheit Neues Israel.
Das alles wird aber keinesfalls in ein theologisches System eingeordnet, sondern
In den geschichtlichen Ursprüngen aufgezeigt un gewissermaßen biographisch
entfaltet. Vt1. nennt seine Arbeıt das Geistliche Itinerarıum des Al Paulus. Er
deutet damıt richtig d daß der theologische Gedankenfortschritt ufs engste
verzahnt ist mıt den verschiedenen Stationen der missionarischen Tätıgkeit.
„Keıin Mensch, un! schon gyar nıcht ein Mensch der Antike, ist die Inkarnatıon
eiınes eintonıgen theologischen Denkens. Auch die Propheten un! andere Männer
Gottes sind keine Ausnahmen VO allgemeınen Gesetz. Der tiefe Sınn iıhrer
Sendung geht ıhnen TSt in der Berührung mıiıt den verschiedenen Lebens-
umständen auf, 1n die S16 der Anruf Gottes hineinführt“ Das entspricht
Nau den modernen hermeneutischen Grundsätzen, welche die Berücksichtigung
der sehr zahlreichen geistigen, kulturellen, soziologischen und anthropologischen
Schichten fordern, die alle iıhr besonderes Eigengewicht haben un!: in ihrer
gegenseıtigen Durchdringung das ausmachen, W as 111}  - gemeınhın „1heologıe
des Paulus“ nenNntT. Kritisch anzumerken ware dem Buch, da: dıe Ergeb-
nısse der modernen Einleitungswissenschaft nıcht genügend berücksichtigt siınd.
Das Urteil in der Frage nach der Verfasserschaft der Pastoralbriefe hätte bei-
spielsweise entschiedener ausfallen sollen. Die Übersetzung Aus dem Fran-
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zösiıschen kann, ufs Ganze gesehen, als geglückt bezeichnet werden. Fuür be-
stimmte technische Begriffe: Hasmoniter 53) eister der Gerechtigkeit (10),
Heronlianer (sıc! 53), idumeneisch 53), lıterarısche Kritik 178) hätte 1908008  -
vielleicht besser die 1mM Deutschen ublıchen ermini] gewählt. Das Buch ist
ıne echte Bereicherung füur dıe Paulusliteratur. Es ist sehr lebendig, pragnant
un dicht geschrıeben und annn auch VO  e jedem biblisch interessierten Laien
hne besondere Fachkenntnisse gelesen werden.

Paderborn 0SE; Ernst

>Färber, arl (Hrsg.) Krıse der Kırche G‚,hance des G(laubens Die
„Kleine Herde“ heute un: MOTSCH. Knecht/ Frankfurt 1968; 314

Es spricht für dıe ungebrochene Vıtalıität un!: die Zeitaufgeschlossenheıit des
Achtzigjährigen, dafß seıne Freunde ih: gebeten haben, sıch die tallıge Fest-
schriıft SOZUSASCH selber redigieren. Schon der Gesamttitel enthält ın Synthese
das N Wiırken des Chefredakteurs VO  w Ghrıst ın der Gegenwart (bis 1967
Der Ghristlıche Sonntag). Darum ging un geht ıhm stets dıe Krise der
Kırche als Chance des Glaubens Z sehen un! deuten. Darauf gehen denn
auch die Verfasser der vierzehn Beiıtrage e1n, jeder AaAus seiner Sıcht un! VO  -
seinem Fach her. Die Mehrzahl sıiınd Geıistliche, ber auch die Laijen fehlen
nıcht Was In Ghrıst ın der Gegenwart notgedrungen kurz 1m rein
räumlichen, nıcht thematischen 1NnNn kommt, wiıird hıer weıter ausgeführt
un! vertieft. Die regelmäßigen un! regelmäßig ankbaren Leser der ochnen-
schrift finden hiıer gewissermaßen 1n ausgeführten Gemälden. Was dort STETIS
DUr Skizze bleiben MU: Das Buch TST zeıgt die eigentliche Diımension VOoO  w}
Christ ın der Gegenwart und ihres langjahrıgen Betreuers un:! stellt iıhm das
Zeugni1s AQusS, daß selber, der alte Mann, ın Wahrheit eın Christ der Zukunft
ist.

Beuron/Rom Paulus Gordan OSB

Follereau, a0u Alleın kannst du scht glücklıch semn. Jahre Kampf
den E,go1smus Personne N Aa le droit "etre heureux LOUT seul.

Flammarion/Parıs|. Herder-Bücherei (Bd 334), Freiburg 1969; 128
Die kleine Selbstbiographie eiınes Mannes, der se1ın Leben dem Kampf

den Aussatz verschrıeb, gıbt Zeugn1s VO  - vierz1ıg Jahren Krıeg den
Kgo1smus, der den Bruder 1n der Not vergißt. Wiederhaolte Aufrulfe, die be-
geıisterten Anklang fanden ın allen Schichten der Gesellschaft, dıe Millionen VO  }
Kranken das Leben rettfeten und Hoffnung brachten. Beispiele erläutern dıe
Wiıchtigkeit des Anliegens, möglichst viele enschen davon überzeugen, dafß
das wahre Glück darın besteht, andere glücklich machen.

aracas Vaıtalıs Friessenegger OSB

Hortelano, Antonio, SS.R. La Iglesıa del futuro. Sigueme/Salamanca
1970; 2303

The author sketches AaNSWEeTr 80} the question of the future of Christianıity,
ıth emphasıis the changes coming about to COINC 1n the ur He reviews
different aspects of Christian lıfe, like faıth, lıturgy, ethıcs, spirıtualıity, laymen
and prıests ın the Church, eic. Drawing heavily the I1 Vatican Councıl,
Scripture an Varıous spırıtual authors, the book provıdes [} orjıentation at the
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popular level for the questions posed to ManYy Christians by changes in the
Church an 1n cıvılization. {t 15, therefore, a pastoral book wrıtten ıth hıghnote of optımısm. hıs reviewer 15 inclıned to think this optımısm Springs from
hope rather than irom lack of crıitical spiırıt, but there 15 danger of the latter
noticeable ın the book. HORTELANO develops especlially the iıdea of the small
communiıtıes basıc form of the future Church

Santiago Chile) Fermin Donoso, (

\1edem Menschen INE Ghance. Kongreß „Kirchliche Entwicklungsarbeit“,veranstaltet VO Zentralkomitee der deutschen Katholiken ın Zusammen-
arbeıt mıt Adveniat un! Misereor, Essen, O N Februar 1970 Be-
richte Dokumente, 7/8) Zentralkomitee der Deutschen Katholiken/BadGodesberg (Hochkreuzallee 246) 1970; 124 S: 2 —

Kann INa  w} die Nützlichkeit des Kongresses auch nıcht 1n Frage stellen,bleibt doch die Beschränkung auf dıe Arbeit VO  w} Adveniat und Misereor irag-wurdıg. In dreı Referaten wurde die gemeınsame Verantwortung der Kirche für
dıe Welt den Beispielen Indiens, Afrikas un: Lateinamerikas dargelegt. Das
Referat VO  — SANTIAGO Aaus Indien (exakt, gründlich, krıitisch un praktischzugleich) mochte 1119  w allen Missionaren ‚empfehlen. Den Retferaten folgten kurze
Darstellungen des Konzepts der Adveniat- un! Misereorhilfe mıt Angabe der
verwendeten Beträge für jeden Kontinent. Die spezilische Rolle der Kırche 1mM
Entwicklungsland, dıe kırchliche Entwicklungsarbeit In Deutschland, die Frage der
Entwicklung 1m Entwicklungsland un!: die Bedeutung der kirchlichen Entwick-
Jungsarbeit für die globale Gesellschaft Gegenstand VO  w Diskussionen ıIn
vier Arbeitskreisen und einer Plenarsitzung. Die Grundfrage nach der spez1-fischen Aufgabe der Kirche in der Entwicklungsarbeit wurde weder scharf
rıssen noch genugend geklärt. Die Schlußbetrachtung VO  ] ÖPPLER War
pomintıiert und realistisch.

Bonn-Bad Godesberg Verstappen OFM

Metz, Teologia del mundo. Sigueme/Salamanca 1970; 206
Voici un! traduction de Zur Theologie der Welt, publiıe 1968 La rapıdiıtede CcCe traduction montre quel poınt les Espagnols sont avıdes de reCevolır les

theologie.
dernieres nouveautes, urtout les WUVT CS les plus representatives de la nouvelle

Recife (Bresil) Joseph CGomblin

Monzel, Nik Katholische Sozzallehre Aus dem Nachlaß hrsg. Afı- Irude
Herweg Üu. Grenner). Grundlegung (1965, 426 5., DM 3II Familie, Staat, Kultur, Waırtschaft 1967, 600 S 40,—) Bachem/
Köln

enthält die Überlegungen und wissenschaftlichen Forschungsergebnisse,die als der für typısche el Christlicher Sozialwissenschaften gelten habenDazu rechnen VOT allem dıe Vorstöße 1n Rıchtung auf iıne Sozilaltheologie.Leider konnte Vf. nıcht mehr erleben, WIE das I1 Vaticanum, NU: befruchtet
Vor allem VO  } Ideen des französıschen Sozialkatholizismus, einer
theologischen Fundierung eıner weıthin NUr soz1alphılosophisch argumentiıerenden
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Sozijallehre gelangte. Allerdings hätte sich darın nıcht Sanz bestätigt SC-
funden. Seine typısche Argumentatıion zugunsten einer sozialtheologischen Be-
gründung der katholischen Soziallehre kulminiert darın, daß dıe übernatürliche
Offenbarung „eınen uber dıe natürliche der naturrechtliche Sozialethik hinaus-
gehenden inhaltlichen Überschuß soz1ial edeutsamen Wertbestimmungen
un! Zielsetzungen“ enthalte. „Natürliche Sozialerkenntnis“ und dazu greift

auf dıe Ergebnisse aller profanen Wissenschaften zurück, die über den Men-
schen un! dıe Gesellschaft Aussagen machen UN| „geoffenbarte Soziallehre“*
stehen für ıhn „nıcht nebeneinander, daß der Christ einen ‚unteren' Bereich
des Sozjallebens (etwa staatliches un gewerbliches Leben) 11UTX nach der natur-
lichen Sozialerkenntnis gestalten könnte, und Trst für gew1sse Höhenbezirke
(etwa die intımeren Bereiche der Familie, die prıvaten persönlıchen Bezıiehungen
un! ähnliches) das ıcht der christlıchen Offenbarungslehre 1n Anspruch nehmen
dürifte un! mußte“. Vielmehr haben „  ı1€ naturliıchen Sozialerkenntnisse inner-
halb der pOosıit1Vv geoffenbarten Erkenntnisse ihren Platz und werden TSst hier 1n
ihren tieteren Sinnzusammenhängen deutlich“ Monzel betont sodann: „Die
katholische Soziallehre hat keine anderen Quellen als die übriıgen Teıle der
kirchlichen Lehrverkündigung, namlich dıe übernatürliıche Offenbarung und
dıe durch dıese legıtımıerte natürlıche Erkenntniskraft.” Mıt dıeser etzten Aus-
Sasc durchschlägt den gordischen Knoten des problematischen Miteinander
beıder Quellen, iındem beıde Te gemeınsame „Legitimation” Trst ıIn der Ver-
kündigung des kirchlichen Lehramtes erhalten. Wer das Rıngen dıe
„relatıve Autonomie der Wissenschaften“ un! dıe Bestätıigung auch der
Wahrheitserkenntnis 1m I1 Vaticanum weiß, die durch nıcht-gläubige Wissen-
schaftler erlangt wird (n 1n denen die Gnade unsichtbar wirkt“ I1 Vat.),
der wird hier miıt streıten ob seıiner lehramtlıchen Lösung der Probleme. Doch
darf nıcht übersehen werden, daß iıne solche wissenschaftliche 'These höchst auf-
fällig gewı1ssen Außerungen des Vaticanums ZU Problem „Naturrecht”
ahneln. Diese „Überholung“ MONZELS durch das außerordentliche Lehramt selbst
stellt das tiefgründige Werk des ersten Bandes nıcht ıIn Frage.
Bd baut naturgemäß 1mM Sınne eiıner Explikation auf der Grundlegung VO  -

auf. Den Leser verblüfft zunächst dıe Fülle der Phänomene un! Probleme,
die hiıer VO  } aNSCSANSCH werden. Dabei1 geht ıne große Menge historischer
Fakten 1n dıe Analyse der heutigen Urdnungsiragen e1IN. So enthält beispiels-
welse der Abschnitt Wirtschaft eın Kapıtel uüber dıe W eesensbestimmung der
Wirtschaft, en weıteres über dıe Geschichte der Wirtschaft VO  - der Sammler-
stufe d dann 1n mehrere Kapiıtel über Einzelphänomene des kapıtalistischen
Wirtschaftssystems auszufächern. Zwar ist dıe Darstellung hıer W1eE auch
anderen Stellen des umfangreichen Bandes (600 S.) stark VO  w} dem Prinzıpien-
denken der scholastischen un! spätscholastischen Waiırtschaftsethik bestimmt,
daß ferner auch der Monopol- und Zinsirage etwas mehr Raum gegeben wird,
als iıhr eigentlich heute noch zukommt; dagegen werden VOIl naturgemäß
moderne Ordnungsprobleme der gemischten Wirtschaftsordnung der der Voll-
beschäftigung, der Mitbestimmung nıcht der nıcht adäquat auf-
gegriffen. Der Abschnitt über 508 „Pseudotheologische Eınwande demo-
kratische, insbesondere wirtschaftsdemokratische Bestrebungen” ist WAar außerst
präzıs, ber 1n seiner Kürze DNUur WI1IE ine Warnung verstehen, hne
materialiter die Probleme ansgcCcganNnsgch würden. Besonders fragmentarisch
wirkt das letzte (25.) Kap mıt dem anspruchsvollen 'Titel „Kritik der ökonomisch-
deterministischen Kulturtheorie VO  - arl Marx.“ Aber ist ohl anzunehmen,
dafß bei diıesen Arbeiten die Feder VO Tod A4us der andSwurde.



Den Herausgebern kam verständlicherweise auf einen vollständigen Nachlafß
beı dieser Veröffentlichung Der Fachmann ist ıhnen dafür Dank VCOCI-

pllichtet.
ılhelm DreierA  ‚W  ürzburg

% Mynarek, Hubertus: Existenzkrise (zottes? Der christliche Gott ıst anders
Christl_. en heute, Wiınfried-Werk/Augsburg 1969; 110

Gemäß der Zauelsetzung dieser Reihe, den engagıerten Christen hne die
Belastungen eines großen wissenschaftlichen Apparates ber vordringliche Pro-
bleme eines gelebten Glaubens ıne gründliıche un! zuverlässıge Orientierung

vermitteln, greift dieses Bändchen aus der VO  $ rol. Fries München)
geleiteten Sektion ıne Frage auf, die offensichtlich immer vordringlicher WIT
Vf.. seıt Zzwel Jahren Professor für Religionswissenschaft der Universität
Wien, hält ın einem ersten eıl test „Gott ist tatsächlich tot, un: ZW al als
Gegenstand, als Weltgott, als über- un: außerweltlicher Gott, als Bedürtfnis-
ertuller un! Lückenbüßer: un: doch hat seine Berechtigung VO:  - Gott als
Gırund der Welt denken un reden. Es erweıst sıch, daß der Verdacht,
Gott stehe 1ın einer Existenzkrise, sogleich die Frage provozıert, ob nıcht ın
Wirklichkeit der Mensch sich selber problematisch geworden ist. (Aus der
Ankündigung) Unter Bezugnahme autf dıe wichtigsten Autoren der Sos
Gott-ist-tot-Theologie un Nn ı 7 ber auch auf die
wenıger radikalen 5 un:! Bo steht Vt 1mM (Grespräch
mıt der heutigen Philosophie des Existenzialismus (Camus, Sdartre, Jaspers,
Heidegger, Merleau-Ponty werden genannt) W1€e des Marx1ısmus (von Feuer-
bach un:! Marx bıs Ernst Bloch) un: Huzley, einerseıts „eıne mOßg-
lichst vollständıge Bestandsaufnahme der ofen Götter, der VOIN mensch-
lıchen Bewußtsein geschaffenen Götter erheben.“ Aus einem VO

Anthropomorphismus geläuterten Gottesbegriff erarbeitet dann anderseıts
das ıld VO Sanı andern Gott der christlichen Offenbarung: ist der PCI-
sönliıche Gott, der sıch den enschen als lebendiger bezeugt. In nıcht immer
Sanz leichter Sprache wird der Leser durch ein Problem geführt, das ihm
hne diese Schrift kaum durchschaubar ware, das ihn ber doch mehr der
weniıger bewußt beschäftigt. Kıne eigene Liste der ZW alr AaUSs den Anm
greifbaren repräsentatıven Werke ware dazu noch ıne willkommene Hıiılfe
SCWESCH, bes auch für den Lehrer un: Seelsorger, dem das Bändchen
leichter als erster Eınstieg dienen könnte.

Luzern Franz Furger

Nuscheler, Franz Zwiefelhofer, Hans, S} (Hrsg.) Entwicklungsprobleme
der Okumene Kirche un! Dritte Welt, esch-Haus / Mannheim
1970; 131 P-, 4,80

Les editeurs 110055 offrent 1C1 les conclusions de troıs conterences internatio-
nales. s’agit d’abord de celle de Beyrouth, du 21 &7 avrıl 1968, conference
®cumenique reunıssant des delegues du Conseil ccumen1que des Eglises et de
la Commission pontificale « Justice et Paix» (cf. ZM  z 1969, 255—256). La
seconde conference eut lıeu Wissen, du 13 novembre 19658, et reunıiıt
des delegues de diverses assocıatıons du monde polıtıque et EConomi1que SOUS

V’egide du Secretariat catholique POUT les questions europeennes. Enfin, la
troisıeme reunit ODA Montreux, du 31 Janvier 1970, les delegues du Conseıil
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@cumen1que des Eglises VUuC d’etablır plan de L’aide G@cumeni1que
developpement POUI la decade des annees On trouvera le rapport du
professeur PARMAR (Inde) et ensuıte le discours de Dom HELDER ((ÄMARA
et celuı du miınıstre ERRHARD EPPLER.

Recife (Bresil) Joseph Gomblın

Saeculum Weltgeschichte, Die Epoche des Mongolensturms Die
Formatıon Kuropas Die islamischen Reiche Herder/Freiburg
1970; X L1V-656 Sr 10 Karten, Tateln:; 84 ,—

Je naher der Gegenwart iıne allgemeıne Geschichte kommt, schwieriger
wird für den der diıe Verfasser, AUS der unübersehbaren Menge des Stoffes,
der Quellen, der Darstellungen auszuwählen, und schwieriger für den
Leser, unbefangen se1n, TOLZ dessen, Was wıissen glaubt, bereit

se1n, unverstellten Geistes un: unverdorbenen (Gremutes lesen.
Der fünfte and der Saeculum-W eltgeschichte ol ZWarTr miıt dem sechsten ine
Eıinheit bılden (X ber verdient doch, als selbständıg angesehen un!'
deshalb schon jetzt besprochen werden. Die Beiträge wechseln zwischen sol-
chen, die überdies werten versuchen, WCI111 auch mıt aller Zurückhaltung;
zwischen solchen, be1 denen INa  -} Gegenwärtigen testgehalten wird, un! sol-
chen, die zugleich das Blickfeld ireigeben und dazu ANTCSCH, nach Zusammen-
hangen un! Vergleichen auszuschauen;: zwischen solchen, die das Vorweısbare
schildern. un: solchen, dıe auch das Soziologische, Psychologische, Klimatische
und Bevölkerungsstatistische (vgl 485) mıt einzubeziehen versuchen.

Nach einer Eınleitung, die dem üunften und sechsten and zugeordnet ist und
die das Grundgerüst des Geschehenen herauszupraäparıeren bemuht ist und ZW al

sorgfältig, ausgreifend un: vergleichsmächtig KÖHLER) wird Asıen UN
Europa ıM Zeıtalter des Mongolensturms dargestellt (HERBERT FRANKE), der
Übergang Vom Maıttelalter zZUTrT Neuzeıt un! ZW al mıt den Abschnitten Die
Grundlegung der spateren Weltstellung des Abendlandes (GERD TELLENBACH),
Der Aufstieg der slawıschen Völker Der Untergang —O  S Byzanz un dıe
osmanısche Herrschaft auf der Balkanhalbinsel Die Kämpfe eın OSE-
miıtteleuropäisches Großreich (GEORG STADTMÜLLER), Die Reformatıon, ahre
geistigen Grundlagen Un ıhre Auswiırkungen auf dıe bırchlıche UN polıtısche
Erneuerung Europas (PETER MEINHOLD), Katholiısche Reform UN Gegen-
reformatıon HUBERT JEDIN) un Die ıslamıschen Reıiche (BERTOLD
SPULER). Obwohl der and i1ne Einheit biıeten wiıll, ist unmöglıch, alle
Beıtrage gleichgewichtig beurteilen. Weil ber 1nNne Einheit se1n will,
ist möglıch, einıge Grundgedanken aufzuzeigen, die überlesen INa allzu
leicht versucht se1ın kann., wel. vieles geboten wird.

KÖHLER macht darauf aufmerksam, daß die Hochkulturen VO  w einem SC-
schichtlichen Bewußtsein getiragen siınd (XXV); dafß S1E versuchen, TE renzen

überschreiten (XXVIIN), bıs ZU herangewachsenen Zustand eıner Art Reife
ZUT Weltgeschichte als konkretem Greschehenszusammenhang XV) daß dıe
Problematik der politischen Organisation eines Großraumes, zugleich ber auch
die herrschaftliche Methode, mıt der dıe csehr verschıedenartıigen Kulturen VC1I-

bunden wurden 1ın der Kombination zentralistischer politischer Bemühungen und
dezentralistischem Gewährenlassen kulturellen und relıg1ösen Lebens (XV)
überall die gleiche WAar Uun!: auch heute noch ist; dafß die spirıtuell VOTI-

gestellte Zukunft spater ZUrTr Idee des Fortschritts umgedeutet werden konnte
(XXVII); daß dem Humanismus nıcht zumutbar WAaT, wıssen können, daiß
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das Ausschreiten der Denkbarkeit Gottes ıIn der Scholastik dıe Voraussetzung
WAarTr ftür das Ausschreiten der Denkbarkeit des enschen ın seıner Welt XXXV)

Im Gegensatz der Kınleitung, die dem (ranzen zugeordnet ist, se]len die
folgenden Gedanken nıcht den Personen, sondern den en zugeordnet.
ohe Gewalt un: geıistige Unterdrückung fuhren ZU Abstieg 225) Die Be-
deutung des Enthusiastischen 315) dart nıcht übersehen werden, obwohl nıcht
voraussehbar un! nıcht organısıerbar ist Ob 198028  ® VO  - christlichem Weltsinn
168) sprechen kann, mu{ gefragt werden, besonders, worın besteht. Unabge-
eıtetes Kırchenrecht bleibt prinziplell bestehen 15 Jh.] (79) un! besteht ja heute
noch; fragen ware, ın welchem Umfang und WwI1eE lange noch Man WAar sıch
Inach Trient| bewulßst, daß die Kırche des weltlichen Armes bedurfte, sıch

behaupten, und Konilikte mıiıt dem Staate nach Möglıchkeit vermeıden mußte
442 ine Frage, die heute noch eindringlicher ansteht als damals. Auf Jaängere
Sıcht gefährlicher für die Kirche |als Empörung uüuber Mißstände un: Haß
den versagenden Klerus (der Renaissance)|] Iraditionalismus un! kuhle
Korrektheit, die Reduzierung des relig1ösen aselins auf das alt gewordene
Gewohnte, das sıch leicht mıt den wirklichen Interessen 1ın Politik, Waiırtschaft
und Wissenschaft verbinden ie6ß 175 WeTr ıst da nıcht betroffen, das Heute
1m Damals finden?

Das seıt dem 35 erwachte Gefühl, einer Welt anzugehören, größer als der
Mittelmeerraum, War nıcht mehr rückgängıig machen (68) und erwacht TSTt
heute un: noch muhsam CNUS, der Tiefe un Weite, aut die WITr unabdıngbar
angewlıesen sınd. Das Abendland begann, sıch letwa VO  - 1400 an| ZU wirklichen
rbe der Antike |also nıcht mehr bloß als dessen Fortsetzung| entwickeln,
1ne geistesgeschichtliche Tatsache, die den Verlauf der Geschichte bis Ar8 heuti-
SCH Tag bestimmt 503) Uun! TSt heute ihre Hoöhe dadurch erreicht, dafß WIT uUunNns
erst heute Aaus dem Mittelmeerraum auch geistig lösen haben. Wie schwer
das SCWCSCH ist un! noch ıst, wiıird daran ablesbar, dafß dıe chinesische Kultur
als solche VO  } den Missionaren gut W1E nıcht bemerkt worden ist (63) Auf
den Märkten VOoO  w} Venedig konnte INa [13 Jh.| tatarısche Sklavınnen
kauten 65)

Nur muhsam bıldete sıch der Begriff der Nation heraus, der durch die
Französische Revolution grundlegend umgeformt wurde (17) Das Bürgertum
1m marzxiıstischen Sınn des Wortes als Klasse ıst en hıstorisch un! rechtlich
fragwürdiger Begriff 146 und das mittelalterliche Bürgertum ıst keine Vor-
stufe einer modernen Gesellschaftsordnung

Jeder wird, auch ın seinem achbereich, manches der vieles finden, das ihm
NCUu un! aufschlußreich ist. Nur ein1ıges wenıge konnte angedeutet werden.

Einige Ergänzungen waren möglich; ZU den Patarenern (203 vo) Dona-
tısten ZU  — eıt des Augustinus; 392 puritanische Bewegungen 1mM Katholizis-
MUS; 471 übersetzen; 127.131 Serenissima Signoria?; 139

VOoO contado Landgebiet; 148 popolanı, vgl 149 V! 159
5.3 VU: Stück, W1€e gTr01?; 485 mugadıma, Trst hiıer erläutert, vgl

V! Schia Zwölferschia: 491 Vi 4953 V! 503 V 520 VU.
Was ist das ‚Khurittai‘ (10 vu) un ‚Basak‘ (85 vu)?

Die Karten sınd nach W1E VOT unzulänglıch, Uun! ıch fürchte, daß dem bleiben
wırd. Dennoch einıge Wünsche: Onon un Kerülen, wo”r Auf der Karte
506 tehlt Dekkan 508 un! Telingana 509) auf der Karte heißt Gud
scherat, 1mM ext Gudscharat.

nsgesamt: INa  - annn erschrecken, manchmal sıch entsetzen, darüber, dafiß un:
wıe sehr sıch die Menschen gleichgültig und teindliıch sınd, mindest aber, wıe
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blind S1e gegeneinander SIN! darüber, daß un: wı1ıe sehr sS1e siıch durch Betrug,
Verrat, Vernebelung ausbeuten:;: darüber, das weiıitaus meıste Arbeıt,
Hıngabe, Grofßmut, eid un:! Enttäuschung spurlos untergeht se1  - denn,
da 1n einem Ungreifbaren unspürbar weıter wirkt, W as 112 ber 1Ur

glauben kann, bısher jedoch nıcht nachweisen konnte; darüber, daiß das Kr-
reichte n]ıemals verläßlich sondern immer gefährdet E, mehr, Je höher
un! feiner ist: darüber, WIıeE sehr kluge Wertung un: sachgerechte Einsıcht
VO Aufruhr der Gefühle, des Neıides, der Habsucht, der Lebensgıer überspult
un weggeschwemmt werden W as auch 1n bezug auf dıe Leistung der Ver-
fasser dieses Bandes gelten mas, womıiıt S1€e gewiß rechnen werden;: und trotzdem
haben S1E den and geschrieben.

Münster Anton Antweıler

Schnider, Franz Stenger, Werner: Die OÖstergeschichten der Evangelıen.,
Kösel/München 1970; 160 \ 11,80

Lies Aautfeurs partent du princıpe qu ıl faut asSsocier les eleves la decouverte
des evangıles, lıeu de leur fournir Uun«c doctrine deja achevee. Ils estiment
qu«c la Formgeschichte ourniıt un methode parfaıtement adaptable Au  b possıbi-
lıt:  €s de jeunes etudıants du secondaıire. Se entant 2SSOCIES la recherche, les
eleves recevront stimulant plein d’interet. Dans cet opuscule, les auteurs
fournissent guıde pedagog1ıque SÜTr POUTL l’histoire des formes lıtteraires des
recıts evangeliques de la resurrection. La presentation est sımple et depouillee
POUT repondre A4duxX necessites de la catechese. On souhaite connaitre ]jour les
resultats de Ce‘ methodologie, premiere tres seduisante.

Recife TCS1 Joseph C(omblın

Schwarz, Rıch rsg. Ü Mitv({.): Menschlıche Existenz un moderne
Welt Eın internationales Symposion ZU Selbstverstäaändnıs des heutigen
Menschen (AVI S10 I1 (X 885 Bıldung, Kultur,
Exıstenz, 2—3); de Gruyter/Berlın 1967; 85,— ]Je Bd

Des savants de tOUS les horizons intellectuels et humaıns s’efforcent de prendre
Conscıence de la sıtuation de I homme dans le monde moderne et de reconnaitre
dans le pluralısme des cultures, des civıilisations et des V1S10NS du monde u1lc

certaıne unıte irreductible de L’humanıte. Clette unıte peut SEr VITr de fondement
la culture unıverselle souhaıtee et OQOUVTIFr L homme L acces un VIE integrale

plus humaıne. Pour parvenır ce prise de conscıence creatrıce, la reflexion
de SCHWARZ et de SCS collaborateurs su1t plan tro1s poıints:

Analyser la conscıence qu«e L homme moderne de so1-meme, du monde
et de sıtuatıon dans le monde, et pPar LECOUTS Au  DE donnees des SsC1eENCES
et par reference Au  b domaiınes extra-scientifiques de la VIeE. out le premier
volume est consacre ce analyse dans le cadre de la culture europeenne et
de SsSon eXpression Jangue allemande (section L’humanıite de I' homme est
l’idee centrale qu ıl s’agit d’eclaircir et d’expliciter: ’humanıte de Ll’homme

SPRANGER, MARTIN, ZBINDEN); sc1ence moderne et exıstence humaıne
SCHWARZ); les reponses de la theologıe catholique et protestante RAHNER,

H.- MÜLLER-SCHWEFE, FRIES, TRILLHAAS); le poınt de VUuC de la
philosophie MEYER, HEINEMANN, WISSER, SCHÖLLGEN, DEMPF);
les donnees de la psychologıe T’HOMAE, FRANKL); celles de la pedagogıe
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SCHWARZ, PÖGGELER, DIENELT); histoire et historicıte (F WAGNER,
H.- HENGSTENBERG); la prise de consclılence de L’homme dans l’art GRENZ-
MANN, HAFTMANN, LÜTZELER, MERSMANN); socıete, droit, economiıe

SCHOECK, BAUER, HEINRICH); anthropologie, genetique humaine,
medecıne JOoREs, BAITSCH, LEDERBERG, CHRISTIAN); perspectıves des
sclences naturelles MEURERS, HEITLER, JORDAN); techn1que, cybernetique

MEYER, HEISTERMANN). Le I1e vol continue ce recherche POUTC
les payS europeens non-germanophones (section II) les payS nordiques et
TOMIMAanNs HOLM, ÜSCATESCU); les conceptions marxiıstes (I BALAKINA,

FILIPOVIC, SUCHODOLSKI, FETSCHER, REDING). La section {11 est
consacree l’analyse de la sıtuation de L homme dans le monde moderne telle
qu elle retflete dans la pensee et la VIie Amer1ique du Nord G.MorGaAn,

SOROKIN, WERKMEISTER, LASKEY) et Amerique latıne (J
VÄSQUEZ, REALE).

Ce tableau perme de rendre compte des caracterist1ques de V’existence
humaıne dans la perspective de la conception occıdentale de I' homme et du
monde. Maıis quU1CoNnque cherche acquerır 13368{  ( integrale de L homme et du
monde moderne, peut contenter de Ce' conception unılaterale. doit

metire ’ecoute des autres POUT decouvrir, face de la conception
occıdentale du monde, celle des peuples d’Asie et d’Afrique. La section
l'y aıdera: Afrıque SENGHOR, DAMMANN); Inde et Pakıstan (S RaA-
DAKRISHNAN, MAHADEVAN, Bon MAHARA], QADIR) Chine

KINDERMANN, 1 ’ UI-CHIEH HANnG); Japon (K KZAWA, DUuMOULIN,
MurTo); Asıe du Sud-est ALISJAHBAN).

Ce tOUr d’horizon revele Lexistence d’une nature humaine COMMUNG, d’un
monde de valeurs et tinalement le desıir de realıser un«ec culture, uUuNec
cıvılisatıon et unNnc relıgıon unıverselles, monde (section V)
est la section la plus ımportante, OUu s’expriment les espolrs quı ont pOousse

SCHWARZ ef SCS collaborateurs ASSUINETr la tä:  che difficile de Ce! mi1se
poımt. Une premiere partıe, consacree un e  E  tude comparatıve de L’Orient

et de l’Occident, manıfeste, VEOCC des CONtfOuUrsSs plus nets et dans leurs dimensions
verıtables, les divergences et les traıts COININUNS qu1 la fo  15 separent et
rapprochent CCS deux ypes de culture et de cıyılısatıon (F.- J. RINTELEN,

IMAMICHI, RISHNA SAKSENA, TIRUPATI RAJU, GEBSER) La
deuxieme partıe analyse les possıbilıtes et les chances de realısatıon d’une
culture et d’une civilısation universelles J OYNBEE, MARCIC, LAND-
MANN, MÜHLMANN, PUCELLE, HEILER, MENSCHING, NIKHILAN-
ANDA) A troisiıeme partıe, Par UuULlc etude magiıstrale detaillee, presente un

conclusion quı force L’attention et la sympathie du ecteur. SCHWARZ S Y
attache consıderer dans outfe leur profondeur les «problemes de L’existence
humaine et historique dans le monde moderne».

Les so1Xante-quınze contributions redıgees par so1xante-treize savants de
vingt-et-un pays representent 19581  ( performance PCU COIMMUNC. On sauraıt
trop recommander cet OUVTaSC au  DE categorıes de lecteurs les plus dıverses, non
seulemen: OUVITaSC de consultation, ma1ls aussı collection de
textes etudıer, dıscuter, remanıer, completer besoin. parait
souhaitable quc ce': UV: soıt bientöt traduıte d’autres langues.

Beyrouth/Münster Adel-Theodore Khoury, MS
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In Search of T heology of Development. Papers from Consultation
TIheology and Development held by Sodepax 1n Cartigny SDwiıtzer-

land), Nov 069 ODEPAX, 150, route de Fernay, Geneve 1970;
DA P-> 6,50

Dans recueıl, NOUS {TOUVONS, outre des consıderations SUT le developpement
des actıvıtes, le exXxie des rapports quı furent presentes par PAUL LÖFFLER,
KUBEM ÄLVES, JÜRGEN MOLTMANN, SIGMOND, COSMAO, PHILIP LAND
et 1 RUTZ RENDTORFFE. On retrouve l’antagonisme des deux poıints de VUuCcC

representes lors de la Conference ccumenique de Geneve de 1966 le reformisme,
conhiant dans L’evolution de la technique des developpes, et L’espoir dans la
prıimaute de la revolution des Latıno-americains. Quant poınt de des
Afrıcains et des Asıatıques, l n etaıt guere represente Nn]ıvyeau des rapports.
On {rouvera dans volume materıel de reflexion extremement ınteressant,
Car rencontre les points de VuC les plus actuels.

Recite (Bresil) 0Se: Gomblın

‘Towards ' T heology of Development. An Annotated Bıblıography
compiled by GERHARD BAUER. SODEPAX, 150, route de Fernay, Geneve
1970; 201 P-) 10,—

Une biıbliographie SUr la theologie du developpement, contenant 2 000 tıtres.
I1 est inutile de soulıgner l’importance de cet instrument de ravaıl. Naturel-
lement, les publicatiıons latıno-amerıicaınes sont SsSOUvent passees SOUS sılence.
Mais comment seraıt-ıl autrement? est Amerique latine meme qu 1l
faudraıt organıser la ciırculation et le regroupement des publications et des
informations.

Recife Bresil) Joseph Gomblın

Anschriften der Mitarbeiter dieses Heftes: WINFRIED DAUT CSSR, 5202 -
nefi, Postfach 1127 Prof. Dr. HEINRICH DUMOULIN, 5. J. Sophıa Universıity,
Kıyoda-ku, Kioicho E okyo, Japan LAF GRAF, 0.5.B., Benedictine
Fathers, 54, 1-ka Chang-tchung Dong, Chung-ku, Y South Korea.
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ÜBERLEGUNGEN EINER JAPANISCHEN THEOLOGIE
UO  S Hans Waldenfels

Japanische Theologie, WIE S1IE jer verstanden wiırd, ist eiInN Beispieleiner 10320 einheimischen Theologie. In einer Zeıt, in der der Ruf nach
partnerschaiftlicher Behandlung der Völker erklingt, rufen auch dıe JungenKırchen nach Mündigkeit 1m Kreise der „alten Kırchen. Eine Stelle,
der sıch die Kıirchen der alten Welt auf ihre Subsidiaritätsrolle besinnen
un! 1Ur dort heltfen lernen mussen, S1e gerufen werden, un sıch
zurückhalten bzw. Sar zurüuckziehen mussen, Ss1€e der Entfaltung der
jungen Kirchen hindernd im Wege stehen, ıst dıe Theologie.Zur Problemstellung „Jede Theologie, die gedachte un 1m Glauben
prasent verantwortete 1heologie ist, also ıcht blofß rezeptiv angeeigneteund tradıerte Doktrin (oder Ideologie), ist PCT akkommodierte heo-
logıe, da sS1e nıe außerhalb Von ‚Welt‘ (das umschließt Philosophie,Sprache, Gesellschaft, Lebensgefühl, kollektives Unbewußtes, das alles
bedeutet aber: Geschichtlichkeit) se1in kann“

Die Forderung nach Akkommodation ıst 1im abendländischen Kultur-
aum seıt Jahrhunderten unreflektiert-selbstverständlich rtullt worden.
Die Eıinheitlichkeit des Denkens blieb TOLtZ unterschiedlicher Sprachen 5C-wahrt, a) weıl letztere auf die eine oder andere Weise verwandten
Sprachfamilien zugehörten un! StETS eine dominante Sprache (Grie-isch Lateın Französisch KEnglisch) darüberhinaus für den ge1-stigen Zusammenhalt dorge irug Verständlicherweise bildete dann der
abendländische Hintergrund auch den Maßstab bei der Begegnung und
Kroberung der neuentdeckten Welten. Europaisches Denken, seine Lebens-
formen, Gesetze und Normen wurden folglich in einıgen Teilen der Welt

den beiden Ameriıkas miıt Gewalt die Stelle der einheimischen
Formen und Kulturen gesetzt; 1ın anderen Teilen der Welt Asıen
gelang dies ZWar 1Ur 1n recht eingeschranktem Maße, doch führte auch
dort der Mißerfolg ıcht ZUT Korrektur der eigenen Eıinstellung, zumal
die Akkommodationshaltung aufgrund des unselıgen Ritenstreits für
einıge Zeit überhaupt 1ın Mißkredit geriet

Die JIheologie ist, wıe leicht ZUu erkennen ıst, DUr ein Bereich, In dem
Akkommaodation ben ist, doch ist inzwıschen hinreichend klar, daß
S]ıE in ıhr vordringlicher als ın außeren Formen, Rıten uUun: Bräuchen
verwirklichen ist, da weıthin die Theorie der Praxis vorausgeht un: eıne
niıcht-akkommodierte Theologie Ende die Akkommodation der Praxis

SCHLETTE, Art. „Akkommodation“, 1nN: 157
9 Vgl ROSENKRANZ, Art. „Ritenstreit“, 1n RGG V, 9 MULDERS,Missionsgeschichte (Regensburg 288—296, dort Lit. 288 Vgl auch Wn OHM,Der Europäismus 1in der neuzeitlichen Asıenmission und seine Überwindung, 1nN:IH. OHM, Ex Gontemplatione loqgu? (Münster 1961 132— 149
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padagogıisch-psychologischen Irıcks herabmindert, denen 1nNne letzte
Ehrlichkeit un! Ernsthaftigkeit 1m Umgang muıt den anderen abgeht.

hne 1er 1m einzelnen der Problematik einheimischer Theologien nach-
zugehen, die inzwischen in der Kırche als Postulat unumstrıtten Ssınd
sollen 1mM Blick auf dıe Sıtuation des modernen Japan Möoglıichkeiten und
Schwierigkeiten eıiner einheimischen Jheologıe gleichsam modellhaft *
auigezeıigt werden. Be1 einer japanıschen JIheologie geht jedenfalls
ıcht lediglich eine Theologıe in Japan bzw. iın apanıscher Sprache,
sondern dıe der gemeınsamen Herkunftsgeschichte verpflichtete selbe
chrıistlıche Theologie, dıe WITLr 1mM Abendland meınen, jedoch 1m Entwurf

Vgl Missionsdekret, Nr. „Diese allgemeinen Erfordernisse der priester-
lıchen Ausbildung, auch nach der pastoralen un: praktıschen Seite, mussen nach
den Richtlinien des Konzıils mıt dem Bemüuühen verbunden werden, den besonderen
Formen des Denkens un Handelns des eiıgenen Volkes entgegenzukommen. Der
Geist der Alumnen MUu Iso geöffnet un: geschärit werden, damıt sS1e sıch ein
gutes Wissen un eın rechtes Urteil über dıe Kultur des eigenen Volkes erwerben
können. In den philosophischen und theologischen Diszıplinen sollen S1e ıe
Beziehungen verstehen,. die zwıschen iıhrer heimatliıchen Überlieferung un eli-
g10N un! der christliıchen Religion bestehen. Ebenso mu{fß die Priesterbildung die
pastoralen Bedürfnisse des Landes berücksichtigen.“
Ebd., Nr. y In der Tat nehmen dıie jungen Kıirchen, verwurzelt ın Christus,
gebaut auf das Fundament der Apostel, nach Art der Heıilsordnung der Fleisch-
werdung 1n dıesen wunderbaren 1 ausch alle Schätze der Voölker hinein, dıe
Christus / HE rbe gegeben sind vgl Ps 2,8) Aus Brauchtum un: Tradıtion
ihrer Völker, aus Weisheit un Wissen, aus Kunststil und Fertigkeit entlehnen
S1C alles, Was beitragen kann, die hre des öpfers preısen, die (Grnade des
Erlösers verherrlichen, das Christenleben recht gestalten. Um dıeses
1e] verwirklichen, mu{1ß ın jedem soz10-kulturellen Großraum die theolo-
gische Besinnung angespornt werden, dıe 1mM ıcht der Iradıtion der Gesamt-
kirche die VO  - Gott geoffenbarten Taten un Worte, die in der Heiligen Schrift
aufgezeichnet SIN un!: VO  w Kırchenväatern un Lehramt erläutert werden, ufs
NECUEC durchforscht So wird INa  w} klarer erfassen, auf welchen Wegen der Glaube,
unter Benutzung der Philosophie un Weisheıit der Völker, dem Verstehen
näherkommen ann un! auf welche Weise die Gepflogenheiten, die Lebensauf-
fassung un:! die sozıale Ordnung mıiıt dem durch die göttliche Offenbarung be-
zeichneten Ethos 1n Kinklang gebracht werden können. Von da öffnen sich Wege

einer tiıeferen Anpassung 1mM Gesamtbereich des christlichen Lebens. Wenn
1{119}  - vorangeht, wırd jeder Anschein VO  3 Synkretismus un alschem Partı-
kularismus ausgeschlossen; das christliche Leben wird dem Geist und der Eıgen-
art einer jeden Kultur angepaßt; die besonderen Traditionen, mit
den VO Evangelium erleuchteten (Graben der verschiedenen Völkerfamilıen,
werden 1ın die katholische EKınheit hineingenommen
Dazu die Kommentare VonNn BRECHTER, ın  - LIhK I1L, 641ff.824f, un NEUNER
und SEUMOIS 1nN: SCHÜTTE (Hrsg.), Missıon nach dem Konzıl (Maıiınz 1967
240{ff un 20222267

Damit greife ich einen früher 1n umgekehrter Richtung unternommenen Ver-
such wieder auf; vgl W ALDENFELS, 1heologische Akkommodation. Erläutert

einem Modell, 1nN: Hochland 189-—9204
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auf die geistigen Strukturen des fernöstlichen Volkes, seine Sprache un
se1n Denken, seine Aniragen un: Erwartungen hın Die Aufgabe gleicht
in vielem der der irüuhen Kırchenväter, die dıie bıblische Botschaft iın den
griechisch-lateinischen Horizont einzuzeichnen bemuht 196 Diese Kıir-
chenvater aber Menschen iıhres Sprach- un Kulturraumes, dachten
un! entwarien 1mM Rahmen ihrer geıstesgeschichtliıchen un philosophischen
Möglichkeiten. Fuür uns bedeutet das Letztlich gefordert sind,
einheimische Theologien geht, ıcht WIT Abendländer, sondern die Asiaten
Uun! Afrıkaner selbst Faszınation un: Gefährdung des Unternehmens
sınd damıt in gleicher Weise angesprochen

Annäherung dıe japanısche Sıtuatıion
Die Situation des modernen Japan wirkt insofern paradıgmatisch, als

sıch in jenem Land Westliches un!: Ostliches in ohl einziıgartıger Weise
begegnen Auf der einen Seite tauscht der erste Eindruck 1Ne totale Ver-
westlichung VOT. Das Wairtschaftswunder Japans ist ebenso sprichwörtlich
WIE dıe Sakularisierung, Technisierung un Urbanisierung des durch-
schnıttlichen Japanıschen Lebens un verleitet nıcht selten ZU  m Milsachtungdes geistigen Hıntergrunds des Landes Die radıkale Unterscheidung VO  -
tradıtioneller familienhafter relig10ser Bındung un persönlıcher In-
dıifferenz 1mMm Religiös- Weltanschaulichen scheint dieser Kinstellung Recht

geben
Auft der anderen Seite bleibt Japan trotzdem auch heute dıe Wiege des

Zenbuddhismus, das Land des Buddhalächelns mıt seıner schıer unNner-

schöpflıchen Vielgesichtigkeit un: Undurchdringlichkeit. Japan ist auch
heute noch eın Eldorado für jeden Religionswissenschaftler., WCNN NUur
die Sprache des Landes versteht. Es wirkt aufreizend in seiner abe der
Assimilation un Rezeption, weıl damıt zugleich der Eindruck erweckt
wiırd, als ob eintach Sar nıchts dıe innere Gestalt dieses Volkes verändern
könnte.

Vgl JÖHNGEN, Der Weg der abendländischen T’heologıe (München 195921—26; BöLD (GENSICHEN RATZINGER W ALDENFELS, Kırche ın
der außerchristlichen Welt (Regensburg 1967 113: PANIKKAR 1in Una Sancta
AA} 1966 145

Vgl GÖSSMANN, Relıgiöse eErRun rofane Zukunft? Das Christentum
1ın Japan München „Dieser geistige Mischungsprozeß ist ber bereits

weıt fortgeschritten, daß sıch das ‚Westliche‘ 1M heutigen Japaner nıcht mehr
als eiN estimmtes Element herauslösen läßt, sondern mıt dem eigenen kulturellen
rbe verschmolzen und weitergebildet ist In diıesem Sınne sınd die Japanerheute geistig-kulturelle ‚Mischlinge‘, ein Zustand, den S1e 1m allgemeinen gutbewältigen wissen un: dem auch viele andere Völker der rde entgegengehen“(22) Auch W ALDENFELS, Japan un: das Christentum, ın S5tdZ Ql (1966),81—99

Vgl die Verschiebung der Vergleichszahlen, die 1ın der ZM  z (1970), 60,wiedergegeben wurden; austührlicher be]
Japan (Tokyo 20929

SPAE, Ghristianity encountgrs
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Betrachtet iNnan die Titel der 1n den etzten Jahren allein in Deutschland
erschienenen Japanbücher, sıeht IMNan, dafß sıch inzwischen die Be-
wunderung dieses Landes mıt Furcht un! Resignation über el nbe-
greifliches paart: „Japans Wundermänner“, „100 Millionen Außenseiter“,
„Japan die konzertierte AÄAggression“, „Die japanısche Herausforde-
rung‘”, „Japan, der lächelnde Drıitte”, „Der unterschaätzte Gigant”

Als siıch ın der Mitte des etzten Jahrhunderts apan erneut anschickte,
sıch für westliche Eintlüsse öffnen, entstand das Schlagwort: „Ostliche
Sıtten westliche Technik“ Dieses Wort enthaält 1Ne tiefe Weisheit:
Selbst dort, das Technische 1Ns Land eindringt, soll die NSeele Japans
intakt bleiıben DiIie rage, dıe c5 aber inzwischen beantworten gilt, ist,
a} worın das eigentlich Japanische überhaupt besteht un: ob un WI16-
weıt sıch in einem an retten läßt, das VO  - der eingestandener-
maßen historısch Aaus dem Westen kommenden Technik un Zivılısation
un! deren Begleiterscheinungen uüberrollt wird.

Zu den Eıgentumlıchkeiten japanıscher Geistigkeit gehören in An-
lehnung DUMOULIN eLwWAas wahllos aufgezählt * die betonte
Naturverbundenheit, Introvertiertheit un Hıntergründigkeit, ine Selbst-
werdung 1m Netz VOoONn Gesellschaft, Welt un: Kosmos. Stellt INa  =) diese
Kıgentümliıchkeiten in das Licht einer technıschen Welt, zeigt sıch sofort,

HEwINS, RALPH: Japans Wundermänner. Hıntergründe einer wirtschaftlichen
Wiedergeburt (Econ Wien-Düsseldorf 485 VT legt eIN leicht lesen-
des sympathiısches Buch VOT mıt allen Stärken und Schwächen des modernen
]Journalısmus, bleibt ber TOLZ einiger persönlıcher Kontakte mıt ührenden
Japanern AuUuS dem Wirtschaftsleben der bewunderungswürdigen eri!ache
des Phänomens.
VAHLEFELD, HANns WILHELM: 100 Mıllonen Außenseiter. Die NCUC Weltmacht
Japan (Econ Wiıen-Düsseldorf 1969 335 hat als Ostasien-Korrespondent
des Deutschen Fernsehens Un:! der Deutschen Rundfunkanstalten Japan AUS e1ge-
ner Anschauung kennengelernt und kennt zudem die Literatur über das and.
In seinem Buch breitet ein farben- und kontrastreiches ıld des modernen
Japan VOor dem Leser AauUS, der nach der Lektüre gewarnt se1ın dürfte, sich en
abschließendes Urteil uber dieses ferne and anzumaßen. ber den 'Titel des
€es 1€: siıch streıten.
Vgl außerdem: SCHARNAGL: an dıe konzertierte Aggression (Ehren-
wirth München 1969); HEDBERG, Die japanısche Herausforderung Hoffmann

Campe: Hamburg VA  7L BRIESSEN: apan, der lächelnde Drıitte
Lübbe Bergisch-Gladbach (GUILLAIN: Der unterschätzte G2gant (Scherz
München 1970); KAHN, ald werden $1C dıe Ersten seın an 2000
(F Molden: Wien/München/ Zürich 1970

Das Wort wurde gepragt VO:  } SAKUMA (1811—1864) 1n der Form „15yo
dötoku, se1yo gijutsu”; drückt trefflich die spatere Haltung Japans dem
Westen gegenüber aus.

Vgl DUuMOULIN, (Ostliche Meditatıon und chrıstlıche Mystik (Freiburg-
München 13—31; auch NAKAMURA, Ways of ınkıng of Eastern
Peoples India, China, 1 ıbet, a;  an (Revised Englısh Iranslation: Honolulu
1964 350—576
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daß S1C in unterschiedlicher Weise iın diese hineinpassen. ine exıistentielle
Naturverbundenheit findet dort ihre Grenze, die technısche Eroberung
und Beherrschung der Welt den Sinn für das Gewachsene totet. Wo die
Manipulation alle Bereiche des Menschlichen durchdringt, verliert dıe
Natur auch den etzten Rest einer JI ransparenz für das Diıvinum. 1ne
VO: „Natürlichen“ gepragte Religion WI1eE der Shintoismus erfüllt annn
höchstens noch 1m Sinne einer bestimmten Staats- bzw Nationsideologie
1ne gEWI1SSE Rollenfunktion 1L. Auf der anderen Seıite Oördert die Be-
tONUNg des Netzes, ın das hıneıin der einzelne verwoben ist, bis einem
gewı1ssen Grade die Antlıtzlosigkeit un das Laächeln“ Dieser Zug aber
wird durch dıe Automatisierung un: Uniformierung des Lebens un! der
Lebensgestaltung eher noch verstärkt, dafß die AdNONYMC antlıtzlose
Masse Mensch in den uüuberall entstehenden Steinwüsten der Satelliten-
stadte Ende SdI wıeder Sanz „natürlıch” wirkt Die Affnität VO  }
ostasıatıscher Relıgiösitat un! praktischem (1n apan) und theoretisch-
praktischem Sozialısmus (ın China) verdiente unter dieser Rücksicht ein-
gehende Untersuchungen.

Cox hat darauftf hingewıiesen, daß die Anonymität, die durch die
Urbanisierung un Automatisierung des Lebens 1n unserer heutigen Ge-
sellschaft erzeugt wiırd, ıcht NUur negatıv, sondern auch posıtıv werten
ist, da S1e eine bedeutsame ZU Schutze der Privatsphäre des -
dernen Menschen ‚pıe Damit erg1ıbt sıch zumiıindest die Moglichkeit,
da{iß die Hıntergründigkeit des Menschen und des Menschlichen erneut
ZU ITragen kommt. 1eweıt Menschen dabei gelingt, Abwehrkräfte
zugunsten der Freiheıt un der Menschlichkeit freizusetzen angesichts der
übermächtigen technischen Möglichkeiten des Freiheitsentzugs, ist eine
offene rage, dıe WIT dieser Stelle ıcht weıterverfolgen können 1:

Die erste Annäherung das moderne Japan zeıigt, daß der Ferne
Osten einer Sıtuation zueılt, ja teilweise schon 1in iıhr verweılt, die WIT
selbst für unNns als Gefahr un: Chance zugleich empfhinden. Fragen WITr
1910881 SCNAUCT nach dem Medium, ın dem uns Denken un Empfinden
jJener Menschen zuganglıch wird, stoßen WIT auf iıhre Sprache.

84 DDhe jzapanısche Sprache als Ausdrucksform japanıschen Denkens
Der Kreuzungspunkt, iın dem sıch Herkuntft un! Zukunft Japans tref-

fen, ist dıe Sprache des Volkes Wer gleichsam VO  - außen auf den Ent-
wicklungsgang der Geschichte Japans Einfluß gewıiınnen un! s1e ıcht

11 Daneben dürfen dann die VOoOm uddhismus bestimmten Naturauffassungennıcht übersehen werden.
Vgl Cox, Stadt Ahne G(Gott? (Stuttgart 51—62
Für Japan ware dabei1 zunächst die Frage nach den Quellen der japanıschenForm der Säkularität ZU stellen. In diesem Zusammenhang ist auch die andere

Frage noch ungeklärt, ın welchem aße die volle Form der Säakularität z den
christlichen Mutterboden gebunden ıst bzw. in welchem Maße auch Von sakulari-
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gewaltsam beeinflussen will, kommt der Sprache als Verstaändıgungs-
mittel ıcht vorbel. Dabeıi zeıgen die 1im Folgenden aufgeführten i1gen-
tumlichkeiten dieser Sprache, dafß nıcht gleichgültig ist, oh WIT dem
Volke lediglıch in einem Zwischenmedium, eiwa der englischen Sprache,
egegnen oder u1l5 auf das edıium des Japanıischen, eben die Landes-
sprache selbst, einlassen.

Dıe des 1suellen Eın grundlegender Unterschied
zwischen der jJapanıschen un: en abendläandischen Sprachen zeıgt sıich in
der unterschiedlichen (0)  ©: die das Visuelle beiım Verstehen des SCSPTO-
chenen bzw. gehörten Wortes spıelt 1: twa seıit dem Anfang des Jahr-
hunderts ach Christus uübernahm Japan die chinesische Schreibweise,
dıe W1Ee die agyptischen Hieroglyphen keine phonetische, sondern
1ne ideographisch-semantische Schrift darstellt Diese Bıldsymbolzeichen
wurden in doppelter Weise adaptiert: Ekınmal wurden dem einzelnen
Zeichen ursprunglıch japanische Worte in der Japanıschen Phonetik unter-
gelegt, sodann aber wurde auch die chinesıische Phonetik, soweıt möglıch,
assımılıert, dafß sıch für eın einzelnes Zeichen iıne Mehrzahl VO  - Les-
arten ergab Neue Worte entstanden durch Juxtaposition mehrerer Ze1i-
chen eın Prozeiß, der sıch bıs in die Gegenwart hıneıin fortsetzte. Kur
1LSCIC Überlegung aber ist bedeutsam, dafi die Zahl der ıldzeichen
iıhrerseıts die Zahl der phonetischen Möglıichkeiten übersteigt, daß
auch heute och 1in einem durchschnittlichen Bıldzeichenworterbuch etwa
für das Wort „MATUÜ sehen“ über 3{() Zeichen aufgeführt sınd, VO  - denen
die meıisten ıne nuancıerte Art des Sehens bezeichnen. deales Verstehen
estand dann folglich iın trüherer eıt darın, dafß Sprecher und Hörer sıch
in der Vorstellung desselben Zeichens trafen.

Bereits seıt dem Jahrhundert wurde dıe Bilderschrift ın apan
ganzt durch wWel Sılbenschriften, dıe die Phonetik 1m Zweitelsfall klären
helfen. In KCHETPT eıt trat als vıerte chreibform das westliche Alphabet
hinzu. Es ist leicht einzusehen, welch hohe Anforderungen bereıts diese
Seite des Japanıschen Sprachstudiums das edächtnis der Lernenden
stellt urch die technische Invasıon mıt iıhrer standıg wachsenden Zahl
technischer Daten mußte das Assımılationsvermögen nahezu überfordert
sSein

Auftf dıesem Hıntergrund werden einıge auf den ersten Blick recht VCI-
wunderliche Überlegungen un! Entscheidungen verständlich. äahrend
für dıie Lektüre früherer Werke och immer 1m Durchschnitt die Kenntnis

s1ierten Formen twa der asıatıschen Religionen die ede sSeE1IN annn Zur
allgemeineren Fragestellung vgl WALDENFELS, Die Unfähigkeit un:! das Be-
duürfnis lauben Versuch einer Diagnose uUNsSsScCICT Zeıit, 1n GuL 1971
k OE

Vgl die querkungen ZU  b Sprache bei NAKAMURA, Aa Ö: 345—349;
409— 412 un passım; W ALDENFELS, Anmerkungen ZU Gespräch der

Christenheit mıiıt der nıchtchristlichen Welt, In BÖöLD A.a.OQ., 05—
dort weıtere deutschsprachige Literatur 1n Anm
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VO' 3.—5000 Bildzeichen ertforderlich ist, hat das japanische Kultus-
mıinısterıum 1n der Nachkriegszeit die Zahl der oihiziell verwendenden
un in den Schulen lernenden Zeichen auf 1850 reduziert. Für die
katholische Kırche hatte diese Entscheidung ZUTE olge, daß 1ne Anzahl
theologıscher Grundworte ıcht 1Ur neugeschrieben, sondern neugebildet
werden mußfliten un dann 1n Entscheidungen der japanıschen Bischofs-
konferenz testgelegt wurden. Dazu gehören Worte W1e€e Glaube, Hofinung,
Liebe, Gnade SOWIE auch die Bezeichnung einıger Sakramente 1

Vor em VO  - den USA her ist den Japanern der Rat erteilt worden,
dıe Bildzeichen überhaupt aufzugeben un durch die europaısche Schrift

ersetzen. Er erscheint auf den ersten Blick sınnvoll, da be1 der Hektik
der techniıschen Entwicklungen 1ne Übersetzung der zumeıst dem
Englischen uübernommenen Fachterminologie eınen 1e1 zeiıtraubenden
Vorgang darstellt un: daher seıt einıger eıt in vielen Fallen 1ne Japa-
nısıerte oOrm der englıschen Worte Verwendung findet 18 Die Befolgung
des erteilten Rates wurde zweiftellos größerer KEındeutigkeıit der Spra-
che führen. Damit würde iıhr aber auf die Dauer ıcht 11U!T die Mehr-
deutigkeit, sondern auch die Hintergründigkeit, die VOTI em der
japanıschen Poesie aufweisbar ist 1 verlorengehen. iıne derartige Reform
der Sprache wurde iın etzter Konsequenz den Sınn für die JI ranszendenz
des Vordergründigen toten un! ın der Manıipulation der Sprache die
jJapanısche orm des Positivismus un! Nominalismus herbeiführen.

„Unlogisches“ Denken? Die dem ternöstlichen Menschen
eigentumliıche Erfassung der Wirklichkeit bringt konsequenterweise ine
eigentumlıche orm des Denkens mıt sıch Die methodische Andersartıg-
keıt der Annäaherung des Japaners die Waiırklichkeit verführt 1U  - ıcht
selten dazu, seinem Denken die Logik abzusprechen 1 Abgesehen davon,
daß 1ne solche Feststellung 1in seliner Schockwirkung Vorsicht ErZEUST; adt
S1e jedo echer ZU Abbruch der Kommunikation als ZUT Auseinander-
SeLZUNg e1In. Sie ist auch, sehr 189078  - S1e psychologisch verteidigen INnas 1!
etztlich falsch, WECNN INa  w unter Log1ik nıcht einseıtig die Gesetzlichkeit
15 In ahnlicher Weise wurde auch das alte katholische, Aaus dem Chinesischen
übernommene Wort für „Gott“, „tenshu“, durch das japanısch-shintoistische
Wort „kamı“ ersetzt

Vgl z. B „Fernsprechen“ wiırd noch ubersetzt: „denwa”, Radio }  sö”“,
„Fernsehen“ bleibt jedoch unuübersetzt: „terebı:, 1Ur die AÄussprache des
englıschen Wortes wırd Japanisıert.

Vgl dazu NAKAMURA, RSS 551—573
So NAKAMURA, Aa 539— 543 „Lack of Logical Coherence“ : 543— 550

„Slow Development of Logic in Japan”; 550f „Hopes for Development of
Exact Logical IThinking ın Japan”; ÄBEGG, Ostasıen denkt anders. Eine Ana-
Iyse des west-oöstlichen Gegensatzes München- Wien-Basel Neuausgabe 1970
34— 87 Denken hne Logik“; vgl die Zıtate bei RZEPKOWSKI, T’homas UVO:  S
Aquin und an Versuch einer Begegnung Stud Inst Miss S.V Nr.
(St.-Augustin 1967 BA BED un seinen Vermittlungsversuch: 2039
19 Zum Verständnis NAKAMURAS vgl aa O E
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westlicher Denkoperationen versteht Z sondern 5a5Z allgemeın die Ge-
setzlichkeit, unfier der sıch Menschen 1m Denken der Wirklichkeit naähern.
Dann aber hat auch das japanische Denken seine Logik

e  €es Denken spiegelt sıch 1n der Sprache wiıder. ber dıe jJapanısche
Sprache weiß NAKAMURA

„Die Ausdrucksweisen der japanıschen Sprache sınd mehr auf die sensıtıiven
un! emotiven uancen hingerichtet als auf logıische Exaktheit. Die japanische
Sprache sucht nıcht die verschiedenen Weıisen des Seins Nau auszudrücken,
sondern begnuügt siıch mıt SCH, typologischen Ausdrücken. Hinsichtlich der
Substantive ist bemerken: Es gıbt keine klare Unterscheidung der
Geschlechter; auch werden keine Artikel verwendet. Hıinsıchtlich der
Verben: Auch hıer gıbt CS keine Unterscheidung Von Person un! ahl.
In diesem Punkte ahnelt das Japanische dem Chinesischen. Was allerdings das
Japanische VO klassıschen Chinesisch unterscheidet un: ıhm se1ne eigentümliche
Atmosphäre verleıiht, S1IN! das Soß. „te-ni-o-ha” bzw. die nachgestellten Partıkeln.
Diese Sprachformen entsprechen den Deklinationen der auch den Prapositionen
in anderen Sprachen; sS1e sınd nıcht NUuUr charakteristisch insofern, als S1C kognitive,
logische Bezüge ausdrücken, sondern auch insofern, als sıe bıs einem gewılssen
Ta verschiedene delikate uancen des Gefühls wiedergeben”“*,

Das größte Hindernis der japanıschen Sprache siecht NAKAMURA 1n der
Tatsache., daß s1e keine eigentliche Methode, abstrakte Begriffe bılden,
entwickelt hat

„Die ursprüngliche japanısche Sprache besitzt, W1€E deutlich 1n der klassıschen
Literatur zutage trıtt, eın reiches Vokabular Wörtern, dıe asthetische der
emotionale Bewußltseinszustände bezeichnen Hingegen fehlt es auffalligerweise

Wörtern, die intellektuelle, schlußfolgernde Prozesse eines aktıyen Denkens
bezeichnen. In der ursprünglichen jJapanischen Sprache, 1n der dıe Wörter ZU

größten Teil konkret un intuitıv 1, mangelte der Bildung abstrak-
ter Substantive. Daher ist außerst schwier1g, abstrakte Begriffe alleın 1n Wor-
ten des ursprünglichen Japaniısch' auszudrücken ”“22. Sodann „Die Sprache besitzt
keine Infinitivform für das Verb, dessen besondere Aufgabe ıst, abstrakte
een, 1nNne unbestimmte Sıtuation, iıne ‚Beziehung‘ her als 1ine ‚Sache‘ wieder-

20 Die unzureichende Adoptıon der abendländischen Philosophie zeıgt sich deut-
lich ın den philosophischen Wörterbüchern; vgl z. B MonxrRı 15905 @ (Hrsg.)
Tetsugakuyiten (Tokyo ufl Art „Ronrigaku“”, „Ronrigakushi”, 1289—
1291, als Selbstverständlichkeit 1LUFr die westliche Logik un! iıhre €s|
behandelt werden. Die Situation ist gut beschrieben von PIOVESANA, Recent
Japanese Philosophical T' hought (Tokyo 1963 246—249 Was den
Japanern fehlt, ist die eigenständıge Formulierung der Gesetze iıhres Denkens
gegenüber den ausgepragten Reflexionen 1m Abendland; darum en sich auf
TE Weise die bedeutendsten Denker der japaniıschen Neuzeit bemüht; vgl

NISHIDA eb  Q 103—108, T ANABE 148—152; auch NISHITANI YSg.),
Niıshıda Kiıtarö (Gendainipponshisötaikei 22 Okyo 80— (Beitrag
Von SH. EDA und T’'SUJIMURA Hrsg.), Tanabe Hajıme (Gendainipponshi-
sötaikei 23) (Tokyo 32—45 Vgl ZUr Problemstellung auch Y AMAUCHI,
Problems of Logic 1n Philosophy ast and West, 1n Japanese Relıgions (1963),
A.a 531 (meine Übersetzungen) AA Ebd., 532
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zugeben”*3, Hinzukommt ein weıteres: „Die Sprache besitzt keine Relativprono-
mına, ‚welcher, elche, welches’, die fur en vorausgehendes Wort stehen un! die
Klarheit des Denkens entwickeln helfen. Das Fehlen eines solchen Pronomens
aßt unpassend erscheinen, eın CHS geschlossenes Denken ın Japan ent-
wickeln. Es ist schwier1g SCH, welches Wort Was modifziert, WE mehrere
Adjektive der Adverbien nebeneinanderstehen. Aufgrund dieser Mängel be-
reitet die japanische Sprache der exakten wissenschattlichen Wiedergabe Schwie-
rigkeıiten un! behindert SanNzZ naturlıcherweise die Entwiıcklung e1Nes logischen,
wissenschaftlichen Denkens 1mM japanıschen Volk, Was bereits große eıle
für dessen praktisches Leben mıiıt sıch gebracht hat“24

Die recht negatıven Urteile des anerkannten Japanischen Indologen
mussen uUInNnsSso mehr verwundern, als eben dieses Japan heute das technısch
91 weıtesten fortgeschrittene Land Asıens ist, ja ın vieler Hınsıcht bereıits
den Vergleich mıiıt den führenden Industrienationen der Welt ıcht mehr

scheuen braucht.
Bei der recht auffälligen Andersartigkeit der japanıschen Sprache, die

sıch in vieler Hinsıcht weıter verdeutlichen ließe, stellt sıch aber dann,
legt 199078  - nıcht dıe westliche Logik als unuberholbaren Ma{fstab zugrunde,
die rage nach der immanenten „Logik“ jenes Denkens un! Sprechens.
Sucht INan nach den posıtıven tichworten jener Realitätsannäherung,
stößt 1909078  - immer wıeder auf Worte W1€e Emotion, Intuition, Ganzheitlich-
keit Im Anschlufß LEISEGANGS Denkformen un nregungen VO  -

JUNG 25 hat ÄBEGG den Versuch unternommen, das ostasiatische
Denken mıiıt dem abendländischen vergleichen:

„Das abendländische Denken, welches ın der Neuzeit vorgeherrscht hat, be-
sıtzt ine Rıchtung; CS ıst dasjenıge Denken, welches Jung als gerichtetes Denken
(aktıve Denktätigkeıt, Intellekt) definiert. Unser nıcht gerichtetes Denken (passıve
Denktätigkeit, intellektuelle Intuition) kommt auf iırratıonalem Wege zustande,
hat allerdings WI1eE schon die Bezeichnung ‚intellektuelle Intuition‘ besagt
eın verstehbares, eın intellektuell erfaßbares Denkresultat ZUT Folge Damit ist
bereits gesagt, daß dieses Resultat der Prüfung durch das gerichtete Denken
unterliegt. Haben WIT dagegen nıcht miıt der intellektuellen, sondern mıt einer
allgemeinen Intuition tun, gehört diese, nach Jung, ben überhaupt nıcht
ZU Denken.

Da 1Iso auch die 1n Intuıtion der Kontrolle des gerichteten
Denkens unterliegt, können WITr ZCH, daiß Denken ın der Neuzeit durch
das gerichtete Denken dominıert wurde.

Dieses Denken ist geradlınıg ... Freilich ware das der Idealfall, das heißt,
das Denken bewegte sıch geradlınıg (ohne Hindernisse) direkt auf den Gegen-
stand das Denkziel der auf das sıch TSst AaUusSs den Überlegungen ergebende
Resultat In diesem all ıst das gerıichtete, intellektuelle Denken Iso erfolg-
€1  S  v

Ebd., 5353 Ebd., 534
Vgl LEISEGANG, ormen (Berlin-Leipzig und WILHELM/

JungG, Das Geheimnts der oldenen ule (Zürich sSoOWI1e Jungc,
Psychologische T’ypen (Zürich

A.a.O.,, 43—46
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Die Schwächen dieses Denkens lıegen darın, diıe gerade Linie, welche
durch dıe dem intellektuellen Denken immanenten Gesetze der Logık SC-
schrıeben wird, entweder Ziele vorbeischießen der durch Hindernisse auf-
gehalten werden kann Dieses Denken läuft Iso Gefahr, sıch entweder
Gegenstand vorbeischießend 1m Unendlichen, das heißt 1n unfruchtbaren Speku-
Jlatıonen, verlieren der auf Hındernisse stoßen, denen mıiıt seinen ıtteln
nıcht gewachsen ist.

Das ostasiatische Denken ist eın geradlınıges, sondern ein Umzingelungs-
der Umklammerungsdenken Diıie Ostasıaten machen zuerst lauter kleine Vor-
stöße ın unbestimmter Rıchtung, wobel sich die Pteile TST dann einer bestimmten
Mitte dem Denkziel der dem Denkresultat zuwenden, WCN1) s1e diese
Mıtte wiıttern. Zuerst ıst Iso DUT ıne Wolke recht unordentlich durcheinander-
Nıegender Pfeile vorhanden, bıs diese sıch allmählich einem zentralen Punkt
zuwenden. Diese Vorstöße bestehen AUS einem psychischen Gemisch, S1e sınd teils
intellektueller, teils gefühlsmäßiger, teils empfindungsmäßiger und tf;ils willens-
mäßiger Art.

Der Idealtfall dieses Denkens trıtt e1n, WCII1L allen Pfeilen gelingt, den
Gegenstand CHNS umklammern. Nun ist der Gegenstand nıcht NUr VOIN

Intellekt der VO Gefühl, sondern VO  w} der n Psyche vollständıg be-
griffen. Es genugt Iso nicht, WECeNnNn twa LLUT ein der ZzZWeEe1 Pteile 1Ns Schwarze
treffen, denn dann ist der Gegenstand noch nıcht 85A12 un! Sar erfaßt.

Diese Denkart hat den Vorteıl, dafß 111A)  - recht bald ungefähr, jedoch
den Nachteıil, daiß 198028 selten Nau weißß, W as sich handelt. Es geschieht
selten, dailß W1eE e1m intellektuellen Denken vollıg 1NSs Blaue geschossen wird,
jedoch ebenso selten, dafiß wirklıch alle Pfeile der wenıgstens iıne genügende
Anzahl den Gegenstand nahe umzingeln.

Das Hauptcharakteristikum dieser Denkart lıegt darın, da{ß s$1Ce sich StETIS des
relatıven Wertes der Aktionen einzelner Funktionen bewußt bleibt. Eıne Funk-
tıon kontrolliıert hierbeli die andere; dıe Empfindungen das Gefühl, den Verstand
un! den Wiıllen; der Verstand dıe Empfindungen, das Gefühl, den Wiıllen un!

tort un! alle stehen unter der Leitung der psychischen Mıtte, des
menschlichen Zentrums, der Miıtte des Selbst'

Körperlıch gesehen befindet siıch dieses Zentrum nach ostasıiatischer Auffassung
1n der Mıtte des Leıibes, das heißt 1n der Nabelgegend. Daher sınd nıcht der
Kopf der das Herz und auch nıcht twa breıte Schultern und starke Arme für
den Ostasiaten VO  j großer Bedeutung, sondern seıt Jahrtausenden ist des
Körpers Mitte, der Bauch Geistige un: körperliche Krafit sind 1n dieser Miıtte kon-
zentriert und stromen AUS iıhr heraus. Daher kommt C5, dailß nıcht L1LLUT ostasıatı-
sche Götter- un! Buddhafıguren oft miıt einem dicken auch dargestellt werden,
sondern daß auch dıe ‚SUMO’, die japanischen Rıngkaämpfer, bis ZU heutigen
Tage einen solchen pflegen.

Infolgedessen denkt der ÖOstasıate auch nıcht mıt dem Kopf, sondern mıt dem
auch

Miıt diesem austührlichen Zatat wırd zugleich deutlich, da{flß der sprach-
lıche Vollzug ZU Ausdruck und Verweıs auf die eigentümliche Psychische

Es ist beachten, dafß 1n der japanıiıschen Sprache das physiologische Herz
(„shinzo”) VO Herzen als der Lebensmiuitte des Menschen („kokoro”) unter-
schieden wiıird und letzteres nıcht körperlich lokalisiert ist. Problematisch sınd in
dieser Hinsicht auch die Herz- Jesu-Darstellungen 1n Japan.
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Strukturiertheit eines Volkscharakters wiırd. Diese Eıgentümlichkeit darf
aber zunaächst NUur als „andersartıig“ betrachtet werden, ohne dafß S1e —
gleich auch als uber- bzw unterlegen beurteilt wırd Bei einer Wertungg1ıbt namlıch annn zumeıst der eigene Standpunkt den Maüfßstab ab; da
aber stellt sıch die rage, mıt welchem eC| dieser als Norm un! Rıcht-schnur angesetzt wird.

Psychologische Beobachtungen Die beiden beschrie-
benen Grundstrukturen werden haufıg als „diskursives“ un „intultıves
Erkennen“ einander gegenübergestellt 2 Dabei ist aber beachten, daß
die Verwendung dieser beiden Kategorien anders als 1m westlichen
Verständnis ıcht allein eıne Unterscheidung ınnerhalb des Erkenntnis-
PTOZCSSCS sıgnalıisiert. Bedeutsam ist, daß „diskursives Denken“ ine
Ausgliederung des intellektuell-rationalen Vollzugs AaUus dem gesamt-menschlichen Vollzug bezeichnet, wahrend Intuition umgekehrt 1ne Eıin-
bzw. Kückgliederung des intellektuellen Elementes 1ın die Gesamteinstel-
Jung des Menschen ZUTC Wirklichkeit meınt. In dıesem Sınne stehen sıch
auch dıe Kınübung in diskursives, philosophisches Denken westlicherseits
un!: die Kınübung der gesamtmenschlichen, meditativen Kınstellung auf
die Gesamtwirklichkeit ostlicherseits gegenüber A

In diesem Zusammenhang sınd wWwe1l Grundworte beachten, dıe in
der westlichen Philosophie aufgrund der T atsache, dafß S1e sıch einer
etzten Objektivierbarkeit entzıehen, begrifflich nıemals voll eingefangenwerden: Getfühl un Erfahrung D Wo INa  ® sıch den damıt bezeichneten
Wiırklichkeiten auf dem Wege der Analyse nahert un!: die Unterscheidungder darın tätıgen Fähigkeiten ihrer möglıichen Scheidung un!' annn
einem vollbewußten Einsatz der einzelnen Fähigkeiten führt, erscheinen
„Gefühl“ un: „Erfahrung“ 1n ihrer Unreflektiertheit als etwas Vor-
läufiges, in dem der Mensch noch ıcht voll sıch selbst gekommen ist.
Wo hingegen die Reflexion der Erfahrung das Sekundäre bleibt un! die
der Reflexion voraufgehende Wiırklichkeit den Primat behält, bleibt dıe
Grundeinstellung ZUTr „Erfahrung“ un ZU Gefühl“ eine andere. Waiıch-
tıg ist NUrT, dafß Retflexion un Bewußtheit nıcht verwechselt werden: Eın
Gefühl bzw. 1Ne€e Erfahrung tellen dort, S1e vollbewußt erfahren WEeTr-
den, 1ine vollgültige Verwirklichung des Menschseins dar.

In dieser Hinsıicht verrat die jJapanısche Sprache ine unvergleichlicheStärke. So schwierig ist, 1ın iıhr wiıissenschaftliche Analysen adäquat
Vgl NAKAMURA, Q 551—557; DUMOULIN, zaQ:; 79—97; SPAE,Japanese Kelıgiosity (Tokyo 1971 ET
Vgl dazu ÄBEGG, a.a.0., 54—65:; DUuMOouLIN, a:2.0.. OS Un-

mıttelbarer ZUT Praxıs führen ENOMIYA, Zen-Buddhismus (Köln
DERS.., Len-Meditation für Ghriısten (Weilheim 1969); uch (GRAF DÜRCKHEIM,Hara Die Erdmuatte des enschen ( Weilheim, Aufl 196730 Vgl BRUGGER, Philosophisches W örterbuch (Breiburg-Basel-Wien Autl

S7f un! L1 Über die japanısche Religiösität als Erfahrung vglSPAE, a.a.0., 29—40, auch OB 173—186:;: DUMOUuULIN, a.a.Q0., 278—988

251



wiederzugeben 3 leicht ist C5, in ıhr dem persönlichen Gefühl 1n großer
Varijationsbreıite un: Intensität Ausdruck verleihen ®?. Der bekannte
Kulturphilosoph W ATSUJI (1889—1960) schreıbt AaZzu:

„Im Japanıschen steht der Ausdruck des Gefühls un! des ıllens 1m Vorder-
grund. Dank diıeser Eigentümlichkeit ist das, W as der Mensch 1n seinem direkten
und praktischen Vollzug versteht, (sprachlich) außerst gut bewahrt. KEıne der
autffallendsten Ausdrucksformen der japanischen Literatur schuldet hne Zweiftel
ihren hohen Entwicklungsgrad diıeser Kıgenart der japanıiıschen Sprache. Sie be-
steht darın, Wörter un! Satze verbinden, dıe keine Verbindung ın ihrer
kognitiven Bedeutung besıtzen, S1e eintach aufgrund der Identitat der
Ahnlichkeıit der Aussprache verbinden, DZW. VOT allem aufgrund der Ver-
bindung ıhres emotiven un! affektiven Gehaltes un! damıt die Ausdrucksform
für e1n vollkommenes, konkretes Gefüuühl finden. Eıs scheint mIr, dafß diese
Eigentümlichkeit ine Eigentümlichkeit des japaniıschen Crxeistes selbst ist“33.

Und der japanısche Physiıker un! obelpreistrager YUKAWA
betont:

„ Wieweıt WIT uns auch VO  - der Welt des Alltagslebens entfernen, die Ab-
straktıon kann nıcht für sıch allein arbeiten, sondern mufß VO  } Intuition der
Imaginatıon begleitet sein “ 34

Kur se1INeE Wissenschafit ordert © dafß der Intuıijtion bzw dem „51INnn
für chönheıt“ ein besserer atz eingeraumt werde.

Wo aber Gefühl un: Erfahrung, Intuition und chönheıt, Sınn für
Bilder un:! Symbolık eıne solche spielen W1€E 1ın apan, muß sıch
die Theologie iragen lassen, a) welches Gewicht S1C diesen Werten bei-

bereiıt ist un welche Anstrengungen S1C iıhrerseıts unter-
nımmt, in apan gesprächsfähig werden. SPAE stellt mıt Recht
test

1€ japanısche Relig1iösıtat akzeptiert keine Wahrheit, anerkennt keinen
Wert, der nıcht Aaus der Erfahrung abgeleitet der doch zumiıindest durch S1e
autorısıiert ist”35.

Hier aber lıiegen wIıe oft Stärke un Schwäche nebeneinander. Die
Stärke der Grundeinstellung des Japaners vArRe Wirklichkeit esteht in
dem, Was mıt negatıvem Beiklang als „Subjektivismus”, „kom-
promißloser Relativismus“, „radıkaler Empirısmus” u. a.  i angesprochen
wird Da dıe Objektivierung durch das Wort, dıe Reflexion und Theorie

T’ypisch für die japanische Sıtuation ist, dafß ine Reihe VoL westlichen
Autoren mehrfach 1Ns Japanische übersetzt werden.

In diesem Zusammenhang waren die recht differenziıerten Ausdrucksformen
der Höflichkeit bzw. Vertrautheit Ww1e auch der Verachtung besprechen; doch
muß hıer leider darauf verzichtet werden.

Zoku Nıhon Seishin-shi Kenkyü, 393, zıtiert nach NAKAMURA, a.a.0., 551{
Intuition an Abstraction iın Scientific inking, 1nN: Pa WIENER

Basıc Problems of Phılosophy New ork ufl » zıtıiert nach NAKA-
MURA, a.a.Q0., 557

A.a 167
Vgl SPAE, a.a.0., 157—169 mıiıt den entsprechenden Verweisen auf

CyH MOoORE (Hrsg.), The ınd of a;  an (Honolulu
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stets zweitrang1ıg gegenüber der unmittelbaren Erfahrung bleibt ist
das Bewußtsein des Menschen und damit das en selbst unmıiıttelbarer
un! unverstellter mıiıt der den Menschen tragenden un! ıhn umgebendenWirklichkeit verbunden D Die Schwäche besteht ın der offenkundigenNachlässigkeit gegenuüber dem Wort un der Sprache als objektivemAusdrucksgeschehen. Diese Nachlässigkeit beschwört die Gefahr herauf,daß dıe Kommunikation mıt Menschen eınes Kulturkreises, der iın der
objektiven Spiegelung der Wairklichkeit 1im Wort eiIn anzustrebendes Ideal
sıeht, immer wieder mißlingt, weıl der Inhalt des Besprechendenwen1g in der Reilexion beachtet wiırd o} WAar annn dıe Ehrfurcht VOT der
Je größeren Waiırklichkeit un: das Bewußtsein des Je unzureichenden Be-
grilis den Sınn für das Schweigen wecken un erhalten %, doch die
Kommunikation des Schweigens ebt aus jedem Versuch der Kom-
munikation 1m Sprechen *1, Dieses grundlegende Prinzip hat auch für
Japan stets gegolten. Seine praktische Verwirklichung hat jedo viel-
leicht bıslang keine hinreichende Beachtung gefunden.

Das PINZID der „Juxtaposition“ 1ne Kommunikation
mıt remden Welten hat ın Japan eine lange Iradition. So gehören Hin-
kehr ZUTr chinesischen Schriftsprache, Eınführung chinesischer Denkformen
und Übernahme der China beherrschenden relıg16sen Formen Uun! Prak-
tıken, Vorstellungen un: Gedanken iInmen. Die philosophische Ira-
dıtıon des Mahäyana-Buddhismus, Sein und Nıchtsein hineingehalten 1n
die alleröffnende Leere Von Nägaärjuna er, das thısche Verhalten in
der Nachfolge der chinesischen Weisen all das tand seinen Kıngang

Man wırd konsequenterweise daher auch Begriffshülsen W1€e Monısmus undPantheismus, personal un! ımpersonal Ur mıt großer Vorsicht verwenden kön-
NC  - Eın gutes Beispiel für das Rıngen den Ausdruck vgl 1m Anschlufß

ÄBE, Buddhism an Christianity m Problem of Today, in: JapaneseKelıgions X No 2) 11—22, und No 37 Ka SE Symposium Christia-
nıty an Buddhism, 1nN: Japanese Kelıgi0ns 4, No E 2—52, und No 21 3—57(meine Stellungnahme dort 13—25
—  z Aazu AÄBE, Living-dying Life, 1nN: Pacıfıc Phılosophy Forum (Stockton,Cal.) (1965), 0O0— 15 ÖOne'’ in Buddhist N:  9 however, 15 not monistıcbut rather non-dualistic, LO speak... oth negatıon of ONCNESS (emptiness)and negatıon otf everything’s self-centeredness (egolessness) are NECESSATY. °All
15 ÖOÖne in Buddhist 15 nothing but description of statfe of being” inNiırvana, Sunyata (emptiness) egolessness. In realiızatiıon ot egolessness, 1. €.,realization of True Self, ıt 15 saıd that not (because of egolessness) »therefore absolutely really (because of being Irue Self)”Vgl NAKAMURA, ä 557—564; 573—576

Vgl JT’AKEUCHI, Das Schweigen des Buddha (Kyoto 1966); WALDEN-
FELS, Vom Schweigen des Buddha un: den geistlichen Übungen des Igynatius VonLoyola, 1nN: SCHLIER / SEVERUS SUDBRACK / PEREIRA, Strukturenchristlicher Existenz (Würzburg 1968 139—151

erk Von SUZUKRI.
41 Das zeigt deutlichsten das nde aut 31 an angewachsene Lebens-
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auf dem Weg uüber dıe chinesische Sprache ** Der Buddhismus in der
Vielgestaltigkeit seiner Verwirklichungsweisen un!: Schulen überlagerte
die einheimische Relig10ösıtat, die jedoch ıcht zerstort, sondern assımılıert
un interpretiert wurde 4 Letztere erwıes sıch aber dann 1m Lautfe der
Zeıt iıhrerseıts als stark, dafß Ende eher VO  - einem ırenıischen Miıt-
un!:! Nebeneinander sprechen ist als VO  - eıner Überlagerung A

asselbe Prinziıp der Juxtaposıition aber auch in der Begegnung
VO  - westlichem un! östlıch-Japanıschem Denken Anwendung. Eın typisches
e1ısplie ist das Nebeneinander des indısch-buddhistisch gepragten un
des griechisch-abendländıschen Seinsverständnisses. Dasselbe Bildzeichen,
das ın der Lesart x in der I radıtion des buddhistisch-östlichen „bhäva
(Sanskrit) steht, bezeichnet ın der Lesart 00  „yu auch die westliche Seins-
tradıtion. Das weiıitverbreiıtete „Philosophische W örterbuch des Tokyoer
Heıbonsha- Verlags löst die verwickelte Sıtuation durch Juxtaposition
zweler Artikel: dem ostlıchen Begriff wıiıdmet sıch eın Artikel U dem
ann ein weıterer Artıkel ka  „yu miıt der Darstellung der Geschichte des
Seinsbegriffs westlicher Herkunft Lolgt ® Damıt ist bıslang 1Ur das
Nebeneinander zweler chınesischer Lesarten 1ın iıhrer Japanısıerten Aus-
spracheweise angesprochen, dıe annn iıhrerseıits och einmal neben den
genuın Japanıschen örtern stehen. Letztere unterscheiden sıch wıederum
ıIn iıhrer Verwendung ın der Lıiterar- Jap bungo) un Kolloquialsprache
Jap kögo) In beiden Sprachformen lıest sıch asselbe Bildzeichen ar
In der Literarsprache bezeichnet SAr sowohl die Exıistenz belebter WI1€E
unbelebter Wesen, ın der Kolloquialsprache jedo 1Ur das Daseıin leb-
loser Diınge, während für dıe ebenden W esen unter Verwendung
e1ınes vollıg anderen Bildzeichens „1ru/oru” benutzen sind. Die
Grenze, die 1e7r erreicht wird, WCNNn Gott „Sdein“ un: „Leben ZUSC-
sprochen wird, aßt sıch erahnen. Die Übersetzung VO'  - Ex 3, wird
einem eigentlıchen Problem *® Schon die linguistische Situation mufß

Vgl ÄNESAKRKI, Relıgi0us Life of the Japanese People. Revised by K3
shimoto (Tokyo 1961); GUNDERT, Japanısche Relıgionsgeschichte (IT’okyo
1935

Die eigentümlıche Weise der Verbindung un! Überlagerung der verschiede-
NC  - relig1ösen Schichten ın Japan bedürfte einer eigenen Untersuchung. Vgl

BERTHOLET LEHMANN, Lehrbuch der Relıgıonsgeschichte (Tübingen Aufl
1925 338 365—368; NAKAMURA, a.a.Q., 3553—400; auch SPAE,
G hristianıty enCOuNLers a  an (Tokyo 1968 B ]9

Die typiıschen Phänomene sınd hinreichend bekannt: dıe Möglichkeit, sich
mehreren Religionen zugehörig fühlen; das Nebeneinander VO  - chintoistischen
Hochzeitsriten un! buddhistischen Totenfeiern; Schreinbesuch Neujahrstag
und Tempelbesuch Zl O-Bon-Fest

Vgl Moxrgı 7 B a.a.Q., 90f und
Vgl dazu AÄRIGA, Kırısutokyoshiso N} okeru sSONZAaLTON mondaı (Das

Problem der Ontologie 1m christlichen Denken) (Tokyo 1969 444— 446 AÄRIGA
sucht seinerseits die beiden Welten mıiıt Hilfe einer Hayatologıe 1mM Anschluß

das hebräische hayah überbrücken; vgl VOTL allem 177—200
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„Gott” einen Platz zuweisen, der icht mehr durch Juxtaposition se1
posit1ıv, se1 negatıv bestimmen ıst Die Konzeption der „Leere”

Jap Rü, sanskr. sun yala) als „ Jenseıits” VO  — Se  1n un Nichtsein bıetet
sıch 1er als bedenkenswerter Versuch einer Aussage 4

111 T heologische Konsequenzen
RAHNER hat SaNz allgemeın VO  - der Theologie der Zukunft gesagt,

S1e werde „eıne mi1ss1onarısch-mystagogische Theologie“ seın ®®, deren
Adressat „konkret Sar ıcht mehr alleın oder auch NUur 1n erster Linie
der kontessionelle Glaubensgenosse se1n wiıird 4! Sie WIT:  d zugleich ıne
pluralistische Theologie sSeE1IN:

„Wenn die Kirche ine Weltkirche ist der seın wird, und War nıcht NUr 1m
Sınne einer geographıschen Universalıität, sondern auch (was bald vielleicht viel
wichtiger se1n wird, WenNnn die Kirche iıhrem Missionsauftrag wirklich treu werden
will) 1M Sınne eıner echten und unbefangenen Bezogenheıt auf dıe Pluralität
der Lebensstile der Menschen 1mM selben geographischen Bereich, der verschiede-
NCN Lebensstile, dıe nıcht mehr schnell W1e früher kirchlich abgewertet werden
dürten zugunsten einer VOT allem bäuerlich und kleinbürgerlich gepragten einzel-
NC  $ Gesellschaftsschicht w1e in den etzten hundert Jahren, dann sınd für die
J heologıe der Kırche dıe verschiedensten Ausgangspunkte, Denkhorizonte, Vor-
stellungsmodelle, die verschiedensten Einschätzungen der Unterscheidung VONn
Selbstverständlichem und Nichtselbstverständlichem gegeben, lauter Vorausset-
ZUNSCH theologischen Denkens, die konkret un!' praktisch nıcht mehr adäquat in
eın ‚System gebracht werden können und darum ben auch ebenso viele nıcht
mehr adäaquat auf ine Theologie hın überholbare JTheologıen hervorrufen“>0.

Was für Menschen „1M selben geographischen Bereich“ gilt, mu{fß erst
recht für Menschen ın verschiedenen geographisch-kulturellen Bereichen
Gültigkeit besitzen. Es darf er mutiger ine der Sıtuation Japans
NSCMECSSCHNCIC JIheologie projektiert werden. 1ne solche wırd a) dıe
heutige pluralistische Sıtuation Japans mıt iıhren divergıerenden rel  Ü
g10sen un sakularıstischen Tendenzen wahrnehmen un auf die
Japanısche Sprache un! die in ıhr zutage tretende Denkform achten
mussen.

Ehe WIFLr auf einıge konkrete Konsequenzen aus den UV'! gemachten
Beobachtungen hinweısen, mu{fß noch diıese Vorbemerkung angefügt WCTI -
den Das dagende etrifft vorzüglıch die „theologıa qua . den oll-

Eine erste Annäherung das Verständnis der Leere bietet CONZE, Der
Buddhismus. Wesen und Entwicklung (Stuttgart k Zur japanischen
Kyoto-Schule vgl unter diıeser Rücksicht W ALDENFELS, Absolute Nothingness.
Preliminary Considerations Central Notion ın the Phiılosophy of Nishida
Kitarö an the Kyöto ool, 1N: Monumenta Nıpponıca @. 354—9391,
SOWI1Ee DENS., Das schweigende Nıchts angesıchts des sprechenden Gottes, 1n

1971,
Über die künftigen Wege der Theologie, 1nN: VORGRIMLER / V ANDER

GUcHT, Bılanz der T’heologie ım Jahrhundert (Freiburg 3’ 530—
551 VOTLT allem 536f

Ebd., 545 Ebd., 534f
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ZUS der Theologie, auch WeCeLNnNn 1NCc solche nıemals vollıg losgelöst VOD der
theologıa QUaC D dem Inhalt der I'heologıe, betrachtet werden kann

Damıt wird zugleich C10C zweıfte Voraussetzung angedeutet die ebenfalls
1er icht naher  dr begruündet werden kann Fundamentaltheologıe un! SyStE-
matısch dogmatische Iheologıe werden CHNSCICH) Zusammenhang DC-
sehen. als gemeınhın der neuzeıtlichen JIheologıe ublich War ZU-

gleı rücken auch ogma un Moral stärker INMECN, daß die Fun-
damentaltheologiıe sıch nıcht UTr als Grundlagenforschung für theolo-
gısche Einsichten, sondern auch für dıe konkrete Einübung das 1Iun
erweıst.

Zum Verhaäaltnis VO Vollzug und Reflexion 1nNne
erste Feststellung betrifft das Verhältnis VO  ' Vollzug un! Reflexion

SPAE chreıbt mıiıt echt dafß der japanısche Ansatz dıe Ethik ber
das Dogma stellt dıe Subjektivierung ber dıe Objektivierung, den KEın-
druck über den Ausdruck die Negatıon uüber die Affhrmation den Din-
SCH, die den Menschen Innersten beruühren, weil S1C sıch direkt auf

Berührung mıt Gott beziehen“
Die starke Betonung der subjektiven Erfahrung und des Gefühls

japanıschen Sprachfeld weckt dıe rage, WIC iıhrerseıts die eologıe
erfahren wird Im vordergründigen Erlebnis stellt S1IC sıch weıthın als
Reflexionsprozelß auf C1O überkommenes JI raditionsgut dar, das sıch auf-
grun der weitzurückreichenden Vergangenheıit ihres Ursprungs 1e1-
schichtig Schritten un Kunstdenkmälern, Rıten un!: Verhaltenstormen
darbietet Es ist C1in komplexes un! kompliziertes Gebilde, C112 IMPONICTEN-
des System, doch zugleich C1inNn Fremdkörper, jedenfalls ke  1n begehbarer
„Weg“ Das verhindert Vor allem die intellektualistische Engführung,

die das theologische Greschehen zusehends hineingeraten ist
1ne JI heologie, die SO erlebt wird, muß dann, 111 S1ie auf den TES-

saten Japan eingehen, diesem erneut den Zugang ZU Erlebnis ihrer
CISCNCN Mitte ermöglichen un:! vermitteln Erkenntnis ıst diesem Siıinne
VOoOTr allem Erkenntnis durch Begegnung KADOWAKI hat für
51 Diese orme. WITF: Analogie ZUr „fides qua und fides qUaC hiıer be-
NUutz

Vgl dazu FRIES, Art „Fundamentaltheologie 140— 149 und
RAHNER, Art „Lheologie”, S  S S60— 869
A.a.0 195
Die durchgängige japanische Kritik Christentum hat SPAE analysıert

a.a.0 143— 190 Christianity foreign, strange, the INarsın of everyday
lıfe, STCZATIOUS, stubborn, cold unappealıng LO the Japanese kımochs, dogmatıc,
1IN-CONSCI1O0US and complex-ridden, authoritarıan, conformist SOUT, unnatural
unınteresting and short absolutely need of radıcal shake-up

Diesen Ausdruck übernehme iıch VO  - INOUE vgl dazu INC1INCIN Durchblick
durch dıe japanısche Dumoulin-Festschrift OKADA SH ÄNZAI OrTAaANnı /

T AKAHASHI SH 1 sSUNODA (Hrsg on Udo Kirisutokyo (Tokyo
Das geıistıge Klima Japans un! das Christentum, Concılıum ),

7130—739 VOLr allem 733
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diese Qus dem Buddhismus herrührende Form der Erkenntnis nach Ana-
logıen 1mM christlichen Raum gesucht und glaubt eıne solche in der „cognit1io0
pCTr connaturali:tatem“ gefunden haben, die T HOMAS VOo  z AÄQUIN n

Beıspıel der euschheıit erläutert hat Wo aber VO  5 „Krkenntnis durch
Begegnung“ gesprochen wird, mufß eine Theologie konsequenterweise

ungeschützt-naiv das auch für einen westlichen Theologen klıngen
mag ZUT Begegnung mıt der Jesusgestalt un! ZUTr „Nachfolge Christi“
führen d Im etzten Stichwort zeigt sıch a) der Wegcharakter des Chri-
stentums, b) e1InNn personales Gegenüber, in dem nach Überzeugung des
Christentums dıie letzte tragende Wirklichkeit ott eın Gesicht“
erhält, C) die Möglichkeit ZUTE JIranszendierung un: ZUTE „Ekstase“ des
eigenen o

Die Eınübung 1n dıe W ahrnehmung der Grundwirklichkeit, für die die
Japanısche Geistigkeit eiın auffallend reiches Instrumentarium bereitstellt,
ist nıcht NUur eEIN Postula für dıe zuküuniftige jJapanısche christliche Spirıtua-
htat; sondern für die Theologie in gleicher Weise Mit Recht sıieht SPAE
in der jJapanıschen Asthetik ein „praeambulum fidei Japoniae“ 9 aller-
dings müßte deutlicher darauf bestanden werden, dafiß diese Asthetik
nachst 1Ne Methode bzw. eıne Praxis meınt un erst in zweıter Linıe
eiıne Theorie ber die Praxis der Wahrnehmung. Letztere muß eben el
stärker 1mM Dienste der Wegsuche un: -indung gesehen werden.

Zum Verhältnis VO Wort und Ka* Ziur grundlegen-
den Einsicht eıiner japanıiıschen Theologie gehört dann auch, daß 1m
exıstentiellen Lebensvollzug das Nichtausgesprochene VO:'  - höherer Be-
deutsamkeit un: Wertigkeıit ist als das Ausgesprochene. SÖHNGEN hat
1mM Hinblick auf den Osten SaNnzZ allgemeın formuliert: „Was wahr ist,
das ist ıcht wirklich, un Was wirklıch ist, das ıst ıcht wahr un! damıiıt
eine hegelianische Formel umgekehrt 6l

Wo das „nNicht- in solcher Weise hervorgehoben wiırd, stellt sıch Sanz
NECuUu die Frage nach der des Wortes, der Lehre un:! Aussage sSOW1e
der Funktion des Sprechens. Die Japanısche Philosophie hat s1e bıslang

Vgl KADOWAKRI, Ways of Knowing: Buddhist-Thomist Dialogue,
1nN: The an Missıonary Bulletin 23 (1969) 467—474 515—522, Vor allem
517£; dıe 1homasstelle: Ih H—IL

In diesem Zusammenhang empfiehlt sıch auch ine persongerechtere Begriff-lıchkeit. Hinsichtlich des Vorwurfs, 1m japanıschen Denken se1 der Personbegriff
NUur unzureichend entwickelt, ist bemerken, dieser StEeiSs für zweı Schwer-
punkte offenbleiben muß a) für dıe ursprüngliche Individualität un: für
die gleichursprüngliche Relationalıität des Menschen. Für das westliche Denken
WAar die Tendenz a) weithin dominant, für Japan dagegen die JT endenz b Vgldazu meıine Hinweise iın OLD d., 2a0 108£. 1534—141, auch WALDEN-
FELS, Glauben hat Zukunft Freiburg-Basel-Wien 1970 57ft

Vgl dazu auch HEINnNRICHS, Katholische T’heologıe und asıatısches Denken
(Mainz

Vgl SPAE, AA 196—9200 f  f  60  } A.a.O., 110

2 ZMR, eft 4/71 257



noch ebenso wenıg zuiriedenstellend besprochen W1e diıe Iheologie in
Japan Die Japanısche Tradition ehrt, dafß Worte oft NUur den Sınn haben,
die UuUNsSso autere Stille sıgnalısıeren, Pinselstriche den Sınn, VO:

Gegenständlichen fort ZUTr ungegenständlıch tragenden „Leere”“ un:
Weıte hinüberzuweisen, Handlungssymbole den Sınn, das erbrechen
des vordergründigen Denkens un den Aufbruch der eigentlichen Wirk-
lıchkeit, die immer schon da ist, bewirken 6

Die Begegnung mit dieser Seite der japanıschen Kxıistenz steht erst 1ın
den Anfängen. Eıs gıbt einıge wen1ge, die sıch WI1e ENOMIYA-
LASSALLE auf eıne Weıise Japanıschen Tuns, das Zen, praktizıerend e1IN-
gelassen haben 6 Eınıge andere haben versucht, VO'  —$ den Gesetzen Japa-
nıscher Kunst ZU lernen 6 Die weitreichende Unverständigkeit aber trıtt
offen zutage, WECIINN INa  $ sıeht, dafß der Brückenschlag eiwa hinuüber nach
yoto ZUr dortigen Religionsphilosophie kaum versucht worden ist. Ver-
einfacht gesagt Die Begegnung einer VO Sein geiragenen westlichen mıiıt
eıner sıch VO mahayanıstischen Nıchts geiragen wıssenden Philosophie
hat TOLZ T1ILLICH un BRUNNER 66 kaum begonnen. Der katholische
Beitrag einem solchen Gespräch tehlt fast ganz ©, Erblickt INa  - 1mM

Die Problematik wırd gesehen VO  w SH. UEDA, Die Gottesgeburt ın der Seele
und der Durchbruch ZUT Gottheit Die mystısche Anthropologie eister Eckharts
un:! iıhre Konfrontation miıt der Mystik des Zen-Buddhismus (Gütersloh 1965
169 In einem Versuch „Zen und das Wort“ geht VOoT allem der Be-
deutung der „Urworte“* nach; vgl NISHITANI (Hrsg.) O0Za Zen, (Tokyo

T B(} Es mußte ber nıcht 1UX nach dem Wort und den Worten, sondern
nach der Sprache un! dem Gespräch weıtergefragt werden.

Vgl dazu meıne Hinweise ın den Anm. 47 un! genannten Aufsätzen.
In diesen Zusammenhang gehört auch die Besprechung des ın der Zen-Übung

üblichen Köan;: dazu SH UEDaA, Die Gottesgeburt Anm 61), 145—169; auch
DUuMOouvuLIN, a.a.Q., E
Vgl sSe1n grundlegendes Werk Zen-Buddhismus (Köln 1966
Vgl HERRIGEL, Zen ın der Kunst des Bogenschießens (Weilheim ufl

1965); DERS., Der Zen-Weg (Weilheim ufl 1970
Vgl die Bemerkungen VO  - ÄRIGA, a.a.0.; 450; dazu auch meınen Aufsatz:

Das schweigende (s Anm 47)
PAE stellt fest, dafß die einzıge ausführliche Studie, die das japaniıscheNichts-Verständnis iın Beziehung christlichen Wertvorstellungen dıskutiert, das

Buch VO:  $ KOBAYASHI/M. MIuRA, Nıhonzıin nıhıru (Tokyo se1
Japanese Kelıg1i0sity (Tokyo In diıesem Zusammenhang ware ber auch

überprüfen: JT AKIZAWA, BukRkyo Kırısutokyo (Kyoto 1964), 1Ne recht
harte Auseinandersetzung miıt HISAMATSU. Auch die 1946 erstmals veröffent-
lıchte „Theologie des chmerzes Gottes“ (Kamı ıtamı shingaku) VO  -

KITAMORI verdiente C5, einmal 1n diesem Rahmen vorgestellt un: bedacht
werden; vgl dazu MICHALSON, Japanıische I heologıe der Gegenwart Güters-loh 1962 60—82; KITAGAWA, Überlegungen ZUr Theologie 1n Japan, in  s

GENSICHEN (Hrsg.), T’heologısche Stimmen VATASN Asıen, Afrıka und
Lateinamerika München 532—51; OGAWA, Die Aufgabe der NEUETEN
evangelıschen I’heologie ın an (Basel MARGULL, Zur CN-
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Gegenüber Von Seıin un Nıchts/Leere Sar einen Ansatz einer grund-
Jegenden Konfrontation zwiıschen Asien un! Kuropa, weil dıe Nıchts-
TE miıt ıhrem relıg10sen Untergrund die Völker AÄAsıens verbindet, annn
implızıert Urteil über das Gespräch mıt der Japanıschen Geistigkeıit
Sar eın solches uüber das Gespräch mıt der Geistigkeit Asıjens.

Dabei ware eın theologıscher Beitrag [} dieser Stelle mehr als WwWUun-  S
schenswert. Denn das ‚UV'! angedeutete Vordringen posıtıvistischen Den-
kens bedroht auf dıe Dauer beides: sowohl das Sensoriıum bzw. die
Wahrnehmungsfähigkeiten des jJapanıschen Volkes WI1eE auch konse-
quenterweıise die Fähigkeiten, dıe christliche OtS vernehmen.
Zu eachten D  ware hiıer die japanısche Oorm eines platten Horizontalismus,
der jeder I ransparenz entbehrt un! dıe bekannte Formel „damsara
irvyvana“ interpretiert, dafß Ende auch das Nirvana entbehrlich
wird.

An dieser Stelle muflte eıne japahische Theologie des Wortes, die durch
die oben beschriebene Erfahrung der Leere un!: Weite hindurchgegangen
ist, weıteriragen. Jede Erfahrung draängt ach dem Wort AÄuch das Ge-
sprach ist ıcht 11UTr Vollzug, sondern dıe gesprochenen Worte haben ıhren
Inhalt. Entsprechend mußfßlÖte 1ın Japan die bleibende un! ıcht 1U VOI-

läufige Bedeutsamkeit der Gestalten, der einzelnen Menschen un: iıhrer
verantwortlichen Worte und Taten, der geschichtlichen Erscheinungen un!
eschehnisse aufgezeigt un! kontrapunktisch die in dıesen Punkten
hilflose buddchistische Leichtfertigkeit vorgetragen werden. An dieser
Stelle wiırd dann auch die (srenze eıner theologıischen Konsequenz sıcht-
bar, die das COhristliche 1n der etzten Konsequenz des Buddhistischen
wıederzuilinden sucht un un 1n diesem lediglıch das „ANONYMC Christen-
tum wiederentdeckt.

Diıe krıtıiısche Funktion der Theologie Die TIheo-
logıe mMu: jedoch W1€ das Christentum überhaupt eıne kritische
Funktion gegenüber der Japanıschen Gesellschaft ausuben. Die Kritık, die
aber umgekehrt VO  - japanıschen Intellektuellen, Christen w1e iıcht-
risten, japanıschen Christentum geu wird %, beweiıst dagegen, dafß
die Theologie dıese kritische Funktion in eıner Weise wahrnimmt, daß
diese als so ıcht mehr erkannt wird. Der japanısche Philosophie-
professor MIKUMO meiınt:

„Das allgemeine Interesse des modernen Menschen un!: darın ist der Japa-
Nner keine Ausnahme geht zweiıtellos mehr auf das Sozijale als auf dıe Inner-

wartıgen theologischen Arbeıt ın Japan, 1n Verkündigung UN Forschung 1968,
2! 73287 Eın kleiner Aufsatz VO  w} KITAMORI; Das Problem des Leidens

ın der Christologie, findet sıch 1nN: BEYERHAUS (Hrsg.), T’heologische
Stimmen (S. 0.) 111 München n E Diskussionsansätze auch bei

HEINRICHS, Aa 104—150; DERS., Der große Durchbruch. Franziıskus VO  -
Assisi 1m Spiegel jJapanıscher Literatur Werl

Vgl SPAE, Ghristiantıy encounters an (Tokyo 143—190; auch
die kritischen Bemerkungen ın der Dumoulin-FS: Goncılıum 1966), 734— 738
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lichkeit des Einzelnen, mehr auf die Gestaltung dieser Welt als auf das Glück
der anderen Welt Der Mensch sucht unmittelbar mehr nach Prinzıpien für den
Aufbau der Gesellschaft als nach indıvıdueller Moral, mehr den Frieden auf
Erden als das Heil 1m Himmel. Sollte das Christentum 1U ine Lehre der
innerlichen Moral un ıne Religion des Jenseits se1nN, sieht se1Ne Zukunfift nıcht
DUr ın Japan dunkel aus“69

Und der kuürzlich verstorbene Schriftsteller ISHIMA soll gesagt
haben

„Das Christentum soll Japan alleın lassen. Wır Japaner leben nahe der Natur
un! lıeben ihre Freıiheıit. Das Christentum ist unnatuürlıch Uun! wurde uns diese
Freiheit nehmen“790.

a) Das Christentum als negatıve Kritik Nun stellt das Christentum
auf jeden Fall schon deshalb ine Kritik bestehenden Zustand dar,
weıl ZUT Konversion aufruftft. Dieser Aufruf betrifft aber weithin den
einzelnen Menschen als einzelnen. Die Konversion ıst tolglich eın indi-
viduelles, prıvates KEreignis, das ıcht notwendig gesellschaitsverändernde
Konsequenzen mıiıt sıch führt, Nal denn, S1e bringe ftür den Konvertiten
selbst 1€e Aversion seliner Familie bzw se1ine Isolierung innerhal se1iner
gesellschaftlichen Verbindungen mıt sich: etwas ware auch heute noch
1ın gewı1ssen Teilen Japans denkbar. An dieser Stelle hat die Kriıtik
einer wen1g kommunitätsschaffenden Missionsmethode ıhren berech-
tıgten Ansatzpunkt. Insofern als die kirchliche Kommunität ihrerseits aber
kaum hinreichend 1n iıhrer Dienstfunktion der S1e umgebenden Welt
gesehen wird, zielt eine kritische Reflexion auf das Wesen christlicher
Mıissionsarbeit, die lediglich VO  ( der Heilssorge den einzelnen Men-
schen ZUrTr Schaffung christlicher Gemeinden weiterführt, kurz 7

Es kommt hinzu, daß dıe Gesellschaftskritik, die die kirchliche Kommu-
nıtat beseelt, weıiıthin eine negatıve Kritik darstellt Das Fehlverhalten
des Menschen Sunde wird als persönlıches Schuldverhalten ind1v1-
dualisiert und, dann als solches 1Ns Bewußfßtsein gehoben wiırd,
wen1g 1in se1iner nverantwortlichkeit gegenüber der Gesellschaft gesehen.
Die Verhaltenserziehung esteht 1n der Anleitung ZUTr Beobachtung der
Gebote, die ihrerseits 1n der Negativformel des „Du sollst ıcht“ SC-
tragen werden. Diese Negatıvformeln sınd keine Eıgentümlichkeiten des
Christentums, sondern tinden sıich z. B auch 1im Buddhismus d Wo aber
das Christentum in seinen „Du sollst nıcht“” -Formeln SOWI1e 1n seıner Er-
zıehung ZUT Weltdistanz 1n die aäahe der tradıtionellen einheimischen
Religionen gerat, verfallt der Kritik, die diese Reliıg10nen VOTI-

getragen wird. Es entiremdet der Welt anstatt welt- und lebenstüchtigZu machen: belastet anstatt Z befreien;: isoliert anstatt verbınden.
OKADA 7 a.a.Q., 132 Zatiert nach SPAE, a.a.Q., 1692

7 Vgl dazu W ALDENFELS, Neue Akzente 1mM Missıonsverständnis?, 1: Prie-
ster und Missıon 1969, 123—142, VOTLT allem 134— 142
Vgl den mönchischen Verboten ÖLDENBURG, Buddha. eın Leben, seine
ehre, seiıne Gemeinde (München 267085 „Bei all dem bleibt doch
wahr, daß die Verbote weıt dıe Gebote überwiegen 271
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Damit wird das Christentum einer Karıkatur seiner selbst: enn Liebe
vereınt, un Katholizität entschrankt, öffnet für Mitmenschen, Welt und
Zukunft, etztlich für das Kommen des Reiches Gottes. Zugleich verpaßt

seine Chance, jenem zukunftsgestaltenden posıtıven Impuls WerIr-
en, der eınen Weg der Hoffnung 1in dıe Zukunft hıneıin weiıst.

b) Das Ghristentum als hosıtıve Krıitik Das Christentum mu{ eine
kritische Funktion ausüben, sonst verhert se1ne Existenzberechtigungin einem Land W1€e apan Die Kritik kann jedoch nıcht reiın negatıver Art
se1n, sondern muß in einem posıtıven Beitrag bestehen. Beispiel un! Kr-
folg der modernen Religionen Japans bieten in diesem Punkte iıne An-
rCSUNS. Ihre Stärke liegt in ihren posıtıven Impulsen: Sie schaffen das
Erlebnis der Gemeinschaft un Gemeinsamkeit: S1e wecken die Hoffnungauf ine bessere Welt, ındem S1e ZUT Mitarbeit der Schaffung der

Gesellschaft, des Japan un: der Menschheit aufrufen:
die Erfahrung der Gründer- un! Führerpersönlichkeiten, die die Sendungder Bewegungen verkörpern, schaffen zugleich ein Sendungsbewußt-Se1IN unter den Anhängern 7i

Diese KEıgenschaften der modernen japanıschen Religionen können nıcht
leichtfertig als tlache Diesseitigkeitshaltung abgetan, sondern mussen als
moderne Formen der Seelsorge bzw. SCNAUCT: der Sorge den Men-
schen auch VO  - einer japanıschen Pastoraltheologie analysiert werden.
Gerade weiıl das Christentum als auslandische., ıimportierte Religion noch
immer vielfach als Fremdkörper ın Japan angesehen wird, verdienen die
genuın japanischen Formen der Relıg1ösität Aufmerksamkeit. Was den
einheimischen Relig10onen Sanz naturlıch zuwächst: die eigentümlıche japa-nische Gesellschaftsstruktur, das Problembewußtsein für die wirtschaft-
lıchen, sozıalen un: indıyidual-menschlichen Fragen uNnserer Tage, die
Methodik des Hinhörens un Stellungnehmens bzw. die eigentümliıchen
Formen der japanıschen Diskussion bzw. der konkreten Hilfeleistung muß
das Christentum sıch erst allmählich erarbeiten.

Die kritische Funktion der Theologie geht dabei in doppelter Rıchtung:Sie richtet sıch a) auf die (sestalt des Christentums 1ın Japan un b) auf
die jJapanısche Umwelt des Christentums in Japan. Das Christentum
selbst muß weltbewulfiter werden un: sıch gerade darın als Dienstleistungauf dem Wege ZUr Menschwerdung des Menschen erweisen d Dabe:i
zerstort den atalen Eındruck eines alschen Ekklesiozentrismus 7 Die
dogmatischen Aussagen werden dann eıner Verständnisbrücke un der
Eintritt 1n die christliche Gemeinde ZU Zeichen der VO  ®} Christus her
verstandenen reineren un volleren Hinkehr einer ıhr wahres

Vgl dazu meınen Beitrag: oderne relıgıöse Bewegungen in Japan als Im-
pulse für ine christliche Theologie?, der in Kürze veröffentlicht WITL

Vgl Goncılium (1966) 737%
In diesem Sınne werden die tradıtionellen Missionsmotivationen, die Sorgedas Heil des einzelnen W1e auch dıe „plantatıo Ecclesiae“, nıcht selten mi1ls-

verstanden.
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Antlıtz ringenden Welt. Es ist nıcht VON ungefahr, daß T EILHARD
(CHARDIN gleichsam den offiziellen Vertretern des Christentums vorbeı
seinen Weg nach Japan gefunden hat un! daß auch 1in apan Iheologen
w1e D. BONHOEFFER, J. A. ROBInson oder Cox sıch als Vertreter eınes

eges haben etablieren können A Wenn heute das Pendel leicht 1NSs
andere KExtrem umschlaäagt, mu{ 199023  - 65 verstehen. Schließlich
evangelıscherseıits Jange die en der Dialektischen Iheologıe mıt
ihrer krassen negatıven KEınstellung egenüber den einheimischen Relı-
gıonen un!: 1 radıtionen beherrschend V un katholischerseits stand dıe
Notwendigkeit der Taufe als des Heilsweges tur den einzelnen enNtISpre-
end 1m Bewußfltsein. Bedacht werden muß auch, dafß 1in Japan WI1IE 1n
fast allen Ländern der Welt zunachst die Orden die katholische Missions-
arbeit geleistet haben un: die VO  - iıhnen verbreitete Spirıtualität —
meıst unbewußterweise sıch dann mıt der entsprechenden Ordensspir1-
tualıtat Die bewußtere Entfaltung einer eigenstaändiıgen Laıjen-
spirıtualıtät ıst heute e1in der Stunde, dessen Erfüllung aber kaum
ohne eine reflektiertere Eınschraänkung des klerikalen Apparates un se1-
HET Einflüsse ın apan möglıch se1n wird d Die Bevormundung der Japa-
nıschen Christen stellt 1in einer jungen Kırche VO  - eLWwAas über 350 000
Katholiken en echtes Problem dar Im Jahre 969/70 standen 738 Japa-
nıschen Priestern 1188 auslandısche Missionare gegenüber; für dıe Seel-
e standen 9000 mtliche Missionskräfte (Priester, Brüder, Schwe-
stern) ZUTr Verfügung, die 6S auf eine Erwachsenentaufzahl VO  - 5658
rachten 7

Vgl DUMOULIN, C hristlicher Dialog mıt Asıen (München 1970 285—33;
SPAE, .a 0 208—212, BONHOEFFER auch 201£

Vgl BARTH, Kırchliche Dogmatık. 2’ 3927 ıcht hne Grund ertont heute
der Ruf „Deliver Japanese theology from Germanic captıvıty!” So X ACT,
zıtiert bei SPAE, A, 201

In diesem Zusammenhang iıst kritisch a) der relatıv hohe un! daher zumeiıst
posıt1v herausgestellte Prozentsatz geistlicher Berute ıIn Japan un! b) der
gekehrt geringfügige gesellschaftspolitische Einflufß des Christentums A  er-
prüfen.

Die 1n der ZMR (1968), 101, gemachten statistıschen Angaben mussen für
dıe Jahre W1€e folgt erganzt werden: Verhältnis VO  n Erwachsenen-
taufzahl ZUT ahl des Missionspersonals (Priester, Brüder, Schwestern): 1967/8
6870 5986, 1968/9 6445 8023, 969/70 Die Tendenz bestätigt die
früher getroffenen Feststellungen. Allerdings zeıgt der Vergleich VO:  w} Japa-
nıschen un! ausländıschen ‘ Missionskräften, daß der Anteiıl der Ausländer ufs
N: leicht rückläuhg ist
Vielleicht ware inzwischen der Zieıit, weniıgstens die iıne der andere
AÄußerung un Vorstellung e1INESs katholischen Japaners 1in den gesamtkiırchlichen
Dialog einzubringen. Genannt wurden die Autoren der Dumoulin-FS vgl
Anm 55), unter iıhnen KASUYA, INOUE, 1 SUNODA, ÖOTANI, die sıch
häufiger uUuNserer Problemstellung geäußert haben, auch SAWADA,
KADOWARKI; andere folgen ıhnen heute nach. Es ame darauf an, diese Stimmen
einmal sammeln.
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So schr einerse1ts die permanente Selbstkritik des Christentums 1n se1-
NC  - konkreten Erscheinungsformen sSoWw1e der christlichen Verkündigung
in formaler un!: inhaltlıcher Hinsicht Aufgabe der Jheologie bleıbt,
wen1g dartf andererseıts VETSCSSCH werden, daß diese Kritik 1m Dienste
jenes kritischen Beitrags steht, den die christliche Verkündigung 1m Hın-
blick auf den Adressaten der Botschaft eisten hat Ein solcher Beıtrag
mu{ sondieren wirken, anknüpfen das, Was gultig ist, un! weıter-
führen, das Bestehende kurz zielt. Er muß ın erster Lıinıe den
Menschen betreffen.

Es gehort den Merkwürdigkeiten der japanıschen Szene, dafß das
japanısche Kultusministerium 1nNne offizielle Kommission eingesetzt hat,
die das für dıe Japanısche Erzıiehung gultige Menschenbild erarbeıten
sollte un! 11 Januar 965 einen ersten Bericht mıt dem 'Titel „Kıtail
SdICIUu nıngenzo”, „das erwartete Menschenbild“, veröffentlichte ®9 Die Tat-
sache in sıch deutet schon darauf hın, dafß die weltanschaulichen Gruppen
iıhrerseiıts offensichtlich ıcht verstanden aben. ihr Menschenbild VOCI -

nehmbar un! überzeugend in das Gespraäch einzubringen. Das gilt auch
für den anthropologischen Beitrag des Christentums, das 1in seinen pOS1-
tıven mpulsen befreiend auf das Japanısche Denken der Nachkriegs-
periode hatte wirken können. In der heutigen Sıtuation mußte der Mensch
in seinen vielfältigen Gefährdungen durch die modernen Umwalzungs-

gesehen werden. Dabei sucht die Japanısche Inselmentahität ihren
Schutz immer wieder In der „splendid isolation“. Demgegenüber könnte
der christliche Aufruf einem „katholisch” - „Okumenisch” -weltoffenen
Denken befreiend wirken. Allerdıngs wırd 1ne japanısche „polıtische
Theologie“ etzten Endes dann doch DNUr VO  - Japanern, ıcht VO  - Aus-
andern vorgeiragen werden köonnen, weıl SONS leicht der Verdacht
autkommen kann, werde tatsäachlich „polıtisıerende 1 heologıie” S5C-
trıeben. Die Befreiuung der Japanıschen Mentalıtät A4Uus ihrem Japanozen-
trıschen Partikularısmus dürite sıich aber nıcht auf dıe Horızontalıtat des
Gesellschaftlichen bzw. auf dıe Rolle Japans unter den Völkern der
Menschheit eschränken. Es mußlßte der einzelne ens auch dort als
offenes un damıiıt ]Je NCUu auf Iranszendenz angelegtes Wesen erwıesen
werden, se1ıne wahre Gestalt 1mM Kreuzungspunkt VO  - Welt, Ge-
schichte un! Menschheit finden können glaubt. Die dem Japanıschen
Denken eigentümlıche orm der „Natur:- des Menschen ist theologiısch
noch ıcht eingeholt worden. Dabe!i geht nıcht das vordergründige
Naturerleben. das in einem immer mehr VO  e der Faszınation der Technik
bestimmten Lebensablauf Bedeutung verliert. Dagegen wirkt 4Q uUus der
Amalgamation der relıg1ösen Einflußsphätfen des Volkes, Shinto, Bud-
dhismus un Konfuzianismus, 1nNe tiefere Schicht des Naturverständnisses

Vgl SPAE, O: 121— 139
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nach %! So prechen dieselben beiden Bildzeichen, die in der Lesart
„shizen” für die Natur SAanz allgemeın stehen, 1n der Lesart ba  „Jinen VON

jener ursprüunglıchen Spontaneıtät, die den Menschen aufruft, se1N,
WIE wirklich ist-. se1ın „wahres Gesicht“ entdecken 8 Dieser. Aufrulf,
der a) auch 1n eıner technisierten Welt sınnvall bleibt Uun! VO'  - einer
erlebten Nichtidentität des Menschen mıt seiner eigentlichen Gestalt zeugt,
muüßte 1n einem christlıchen Verständnıis e1IN- un! vielleicht überholt WEeT-
den. Der Ruftf nach dem ursprunglıchen Menschenantlıtz SOWI1E das Ver-
angen nach dem vollen Menschsein bleiben. Dann aber gehört auch dıe
immer NECUC Weckung der Sınne für die Erfahrung des Hintergründigen,
die Iranszendenz, das (Gottliche, Gott mıt dem Befreiungsprozeß des
Menschen, in dem sıch ıhm die volle Wirklichkeit eröffnet. Hier zeigt sıch
dann auch der Ort, dem die christliche Grunderfahrung Gottes 1mM
Menschen Jesus VO  -} Nazareth Sanz NEU austormuliert werden mußte.
Von Jesus Aaus wurde ann 1im Blick auf den Menschen siıchtbar, W as Je-
weiıls der andere Mensch für jeden einzelnen bedeutet;: we Rolle dem
Miteinander VO:  - Menschen posit1v zukommt: Was Gemeinschaft un Ge-
spra bedeuten;: Einsamkeit tatsachlich echt als unmensch-
lich erfahren wird Uu. . 1,

Der konkret jJapanologisch-anthropologische Ansatz der Theologie, W1€e
1er vorgeschlagen wird, mMas auf den ersten Blick erschreckend pragma-

tisch anmuten, ja Sar den Eindruck erwecken. als ob die eigentliche
Aufgabe christlicher Theologie straflich hintangesetzt wurde. Das ıst
jedoch icht der Fall Rıchtig ist wohl, dafß die dogmatısche JIheologie
starker in den Dienst der praktischen TIheologie WIT:  d und dafß
letztere mehr als bıslang ublıch der systematisch-spekulativen heo-
logie die aktuellen Fragen des In jeweıils anderer geschichtlicher Sıtuation
lebenden Menschen die and gibt Der Denkansatz, WI1E j1er SC-

Wie be1 vielen Grundworten, die {wa 1m Deutschen eindeut1ig sSe1InN sche  Y
NCNH, gıbt auch diesem all ıne Mehrzahl VON Ausdrucksmögliıchkeiten und
Varianten, die uancen ZU Ausdruck bringen, dıie iın einer westlichen ber-
seizung leicht verlorengehen.

Vgl dazu ÄBE, 1IN: Japanese RKRelıgions (1963) No 3, 28 he Japanese
term, usually pronounced shizen, 15 here pronounced ‘“zınen and gıven different
connotatıon. Shızen 15 generally used the Japanese equıivalent to "nature’, ın
Englısh used 1n the phrases 'the laws of nature’, ’nature worship/, ‘natural
science). Jıinen 1n Buddhism, the other hand, 15 not nature objectively obser-
vable DYy INa  -} ıf he WEeTG standıng outsıde of nature. In the Orient, nature
15 not understood something opposed to INa  =] but somethıng ot which INd)  -
15 part, and ıth which INa  - 15 1n harmony. nstead of utilızıng nature 1ın his
OW. interest, INa  - 1n the Örient wants to be OlNC 1ıth nature. Jıinen ın the Bud-
dhistic represents this Oriental attıtude informed an deepened through
the realization of the stubbornness of the human CYO, and through the discovery
of the WaYy of emancıpatıon from ıt. Literally, 72 naturally’, °of itself”,

ıtself”, 'spontaneously”, ‘for oneself”, while NE:  S ‘being sSo’, being such‘,
‘being ıt 15 .
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meint ist, hat zweifellos seine Konsequenzen für das Curriculum der heo-
logie, die Gewichtsverteilung innerhalb des theologischen Fächerkodex
und duürite auch gEWISSE Umschichtungen 1ın der Akzentuierung theolo-
gischer Lehren nach sıch zıiehen. Das soll jedo 1er in einer theoretischen
Eroörterung iıcht mehr weiıterverfolgt werden. Die entscheidende Folgewurde aber darın bestehen, daß das Christentum selbst als (GGanzes anders
akzentuijert wurde: Es wuürde ıcht mehr einseıit1ig als iıne „NCUC Lehre
dargeboten, sondern wurde dem Japanıschen Religionsverständnis an-
SCMECSSCHNCT als „  u Weg” * ın Konkurrenz mıt den anderen
relıg1ösen un nıchtrelig1ösen Wegangeboten treten. ine Relati-
vierung des theoretischen Lehrgebäudes zugunsten einer überzeugendenAnleitung einer VO Geiste Christ] inspırıerten Praxis tatsächlich einen
Verlust für das Christentum bedeuten wurde, alßt sıch 1Ur in einem Ver-
such überprüfen. Jedenfalls kann INan der Theologie 1n Japan 1Ur WUun-
schen, dafls S1e mutıg auf 1ne NEUC kreative Phase zusteuert, die s1e einer
genumn Japanischen Theologie naherbringt.

Zur Verwendung Von „RyO Lehre ın Verbindung mıiıt Religionsbezeichnun-
SCH vgl SPAE, Japanese Kelıigzosity (Tokyo 1971 D T am DE

DG° ‚Weg‘ gehört den Grundworten Japanıscher Religilösität; vgl ebd.,
23.33.164 . 0.: auch HEINRICHS, aaÜ: 203—237:;: DUMOULIN, Ostliche
Meditatıon und chrıstlıche M ystık (Freiburg E A
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LEINE BEITRÄGE
DIEU CORAN DIEU RAHAM
D’APRES LES POLEMISTES BYZANTINS *

par Adel-Theodore Khoury
La hgure d’Abraham OCCUDCE uUunc place centrale dans L’histoire des relıg10ns

monotheistes. Comme le regrette Lovıs MASSIGNON 1'a rappele VeC insıstance,
l’heritage spirıtuel d’Abraham n est pas le partage exclusıt des jJuifs, descendants
charnels d’Israel, et des chretiens, entfants de 1’Israel spirıtuel et heriıtiers de
la divine* l’Islam, par SO  o ancetre Ismaegl, reclame bon droit
Iu1ı Z2USS1 d’Abraham. Les discıples de Massiıgnon explicıterent les CONSEQqUENCES
theolog1iques de CcE these "autres cherchent plutöt soulıgner les 1ımiıtes
et precıiser la part qu«c 1’Islam peut aVOIr la taıte par Dieu
Abraham Nous n entendons pas 1C1 reprendre ce discussıon, maıs NOUS

tächerons d’exposer les arguments vertu desquels les polemistes byzantıns
refusent de croıire YQUC 1’Islam s’inscrıt vraıment dans la lıgne de la fo1
d’Abraham ef partant Iu1ı denient outfe part l’heritage 1SSU de ll’Allianceaccordee pere des croyants.

Le Dieu du Coran

Le chef de file des polemistes byzantıns quı exprıiment des doutes SUT Lidentite
du Diıeu du Coran, est icetas de Byzance quı elabora dans Refutatıon dn
Coran un  (D these extremiste GQucC SO  } autoriıte reussıt ımposer Au  b specıalistes
de la polemique antı-ıslamıque, OD Byzance, du Xe I1le siecle: SOUS les
dehors d’un monotheisme ostentatoıre, ahomet auraıt realıte preche le culte
des idoles, plus precısement L’adoration de Satan.

icetas n ignore pas JUucC le Coran contient, Ul ecriıt, des verıtes
partielles SUT Dieu Maiıs ı1 s imagıne QJUC Cc5sS traıts etajent destines duper
la credulıite des Arabes illettres SUT les Vrals desseins de ahomet. Omettons
l’analyse psychologique de la tactıque qu«c icetas prete Mahomet et COMN-
sıiıderons les arguments quı Iu1 semblent appuycCr_r these

Les rıtes du pelerinage musulman la a‘ba reproduisent les ceremon1es
dans ”’Arabie preislamıque. Or les SOUTCECS histor1ques, confirmees par

le temoı1gnage de certaıns convertis, atftestent QUuC la pıerre veneree la a‘ba

Conference prononcee X11 Congres de L’International Assocıatıon for the
History of Relıgions (LA.H.R.) tenu Stockholm, du 20üt 1970
( Rom 4’ 1—17; 9, (zal 33 0—  —29; 4’ 2 S 88

DA Voir urtout les {ravaux de MOUBARAC, OoOMMMENCET par these de
doctorat: Abraham dans le Goran (Vrin, Paris 1958).
3 GE MICHEL HAYEK, Le mystere d’Ismael (Mame, Parıs

Sur icetas (IXe— Xe S.) ct. AIa KHOURY, Les theologıens byzantıns el
’ Islam. 'Textes ei auteurs, VIille— XIIIe (Nauwelaerts, ouvaın
110162

Refutation du Coran E, 07 105, 796 C A KHOURY,
Polemique byzantıne Conitre ’ Islam Münster 1966 355—366
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de la Mekke n est qu une statue d’Aphrodite. Donc les musulmans, conclut
Nıcetas, adorent l’idole d Aphrodite

D’autre part, le Coran contient des serments etranges attrıbues au Dieu
quı inspire la predication de Mahomet?. i1cetas commente le faıt dans les
termes su1vants: Le Dieu du Coran jure «Par le soleil et la lune et les astres,
par les anımaux, vers-Iuisants et chiıens P Parl les plantes et Par d’autres
1101115 barbares ef INCONNUS. Je N biıen quc sont la les 1011085 de certaıns
demons»

En relation plus directe VeC la lıste des serments qu' ıl cıte, Nicetas observe:
«De toutes les choses prises OJ temoıns dans les serments du Diıeu de ahomet,
11 est 155e de conclure qu1 est SO  w Dieu mieuxX quı sont 5SC5 nombreux Dieux
{1 est pPal la claırement CoOnvaıncu d’Stre adorateur des creatures et homme
superstitieux En vaın les Sarrasıns fNattent-ils qu«c Mahomet leur ense1gne
1a vralıe connaılssance de Dieu En realite, 11 na faıt qu«c prendre le HO du
VTraı Dieu pretexte, tandıs qu en SOUS-maın il introduisait chez
l’adoration des creatures pratıquee dans L’Hellenisme. Cela est evıdent,
]Je l’aı dıt, par les formules de CCS serments. Car comment seraıt-ıl possıble qUu«C
le Vral Dieu jurät par le chien quı COUT(T, les tenebres de la nuıt et des choses
pıres encore?’» 9  0Q

Nıcetas conclut, apostrophant Mahomet‘: «11 est evıdent de quel Dieu tu
CS realıte l’apötre, de L’ennemi de Dieu, du menteur, du calomniateur» 1

arvenu poınt de SO  w} argumentatıon, icetas n avaijıt plus I  qu ä montrer
JUC les recıts coranıques quı rattachent la a°‘ba Abraham etajent denues de
tOut fondement, et rejeter oute objection quı s’obstine - identiher le Dieu
du Coran VeC celuı d’Abraham.

Le CG‚oran el Abraham
Nicetas saıt quc Mahomet impose SCS adeptes «de croiıre monotheisme

de la foi d Abraham» 11 et qu«e les musulmans reclament du patrıarche, quiils
appellent leur pere 1 Mais quel tıtre le font-ils?

Pour etablir des rapports intiımes entre L’Islam et la fo1 d’Abraham, le
Coran rapporte UJUuUC le patrıarche erige le sanctuaıre de la a‘°‘ba VECC Ll’aiıde
de 5:  -} fils Ismaegl, L’ancetre des Arabes (Goran 2! 125 127 icetas replique:«Mais temple na jamaıs exıiste, nı il n est mentionne dans la divine Ecriture.
Or S1 L’ecrivain sacre na pPaSs M1S uUuNc seule {01s de parler de Lonction des

6  6 Mahomet prescrit 5C5 adeptes de prosterner la Mekke devant Lıdole
d’Aphrodite: Refutation du Goran F: I! 105, 720 B- XAXVI,
793 C: X XVIIL, 97 796 B1 797 C A  — KHOURY, Polem-
QUE 259—9296

icetas ıte les serments des SoOurates 3 9 1—8; 51; 1—7; 5 9 1—14; les serments
Par Jesquels d  €e|  butent les sourates 6 9 6 E} 7 E} IT 8 9 8 9 9U, 91, 9 9 93, 03R 100,
103 Refutation I 9 TE 769 B-776

Ibıd I’ I7 D-720
VI, 744Ibid 776 Di777

(& AN S 671 Le Coran affırme qu Abraham brise les idoles:-
19, 41—49; 26, 69—102; specıalement 21,51—71 (surtout 57—58); 37, 85—99(surtout 93)
1° I, 36 720 A; VIIIL, 63 749 C1 1X, 65 753 A;: XXV,91—94 passım: 788 B-
7992 C; XXVI, pasgim: 7992 D-793 C: 96— 958 passım: 793 (1-797
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diverses plerres erıgees steles vou&ges Dieu, comment aurait-ı] passe 5SOUS
sılence tOuUt temple”? »

Les commentateurs musulmans placent le sacrıfıce d’Isaac par Abraham
dans la reg10n de la a°‘ba 1 Les polemistes byzantıns, apres Jean Damascene,
repondent UucC ela est impossıble, Car l’Eeriture rapporte qu Abraham cCoupe
du bois et la depose SUTX le dos d’Isaac Gen 9 et Aaussı qu’ ıl la1isse
les nes la garde des servıteurs Gen 22,5) Or la ä - Da; 11 Nn Yy nı DOoi1s
de chene, nı sentier POUT 5  NeESs 1:

IH Le Dieu du Goran el le Dieu d’Abraham

Non seulement le Coran s’abuse voulant etablır des lıens histor1ques entre
la a°‘ba et Abraham, ma1s AUSSI tOuUs Ü quı SONnNt prets - Convenır quc le
Dieu de 1’Islam est le meme quC celu1ı d’Abraham Pour apPUYCTI ce th  €se,
Nicetas de Byzance n avaiıt plus P  qu ä tiırer les conclusıons de SCS arguments
precedents.

Si ahomet prescrit SCS adeptes d’adorer la statue d’Aphrodite, l est
evıdent qu«cC le Dieu du Coran na rıen de COTININUN VeC le Dieu d’Abraham.

a) sufhit donc paS d’alleguer quc 1’Islam adopte la Circoncis1ıOoN et
d’autres pratiıques heritees d’Abraham Car sauraıt plaıre Dieu, 61 d’un
cote observe SCS preceptes, ma1ıs de l’autre soumet autre maitre
et seEIgNEUF: Dieu exige ’etre le «seul et un1ıque Seigneur» 1

Le Coran contient des verıites partıelles SUr le Dieu d’Abraham. Maıis oute
connaı1ssance, POUI etre vrale, doit embrasser SO  - objet dans SO:  - etre ef luı
donner S ()  - vVvraı 10 ÖOr 1’Islam retient le seul NO de Dieu et 1gnore
realıte: ımposant L’adoration d’Aphrodite, 11 renı1e SO  } appartenance Vralı
Jeu d’Abraham 1'

Le Dieu du Coran Jure päar les creatures, et pas toujours par les plus
nobles. Or le Dieu d’Abraham, temoı1gnage de Moise, lorsqu'il voulu
PTFrONONCCI serment, n a pas jure par UunN:  (D creature quelconque, 11 jure par

1, 36 Y Nicetas resume auUssı les versets du Coran et les
commente: «Mahomet affırme qu«c la premiere maıison sacree et placee
POUFr les hommes la Mekke et QuC des sS1gNES etajent manıfestes, et Quc«cC est
Ja maıson d’Abraham. Mais ı1en de tout ela realıse jusqu ä ]Jour, de
l’aveu meme de CuxXx d’entre CUuUuX quı sont fait baptiser» (IL, 728 D-79290 A)

Les auteurs musulmans sont divises SUT le tfıls d’Abraham designe Par Dieu
pOUTr Je sacrılfice. Les u15 parlent d’Isaac, les autres soutiennent quC cC’etait
Ismag1. 875 JTABARI,; T’arıkh, I‚ les differentes Opinıons VECC les lıstes COTTCSPON-
dantes des autorites du hadıith, brahim (Le Caire, 1960 263—264
g— Annales, De (Groeje, E 289—290). Tabari lu1-meme POUFr
Isaac, basant SUr le ET Coranıque: cf 409277 300—301). Sur
le detail du recıt, VOL1LLr OD TE 301—309). Lire AauUssı HAYEK, O, Cos

I11-—=130
JEAN DAMASCENE, De haeresıbus 101 94, 769 A- NICKTAS CHONIATE,

Tresor de Forthodoxıe 20,5 140, 109 B- cf. Rıtuel d’abjuration: 140,
132 A; CGontre Mahomet: 104, 1453 G- ZIGABENE, Panoplıe 28,8
130, 1340 &5

Refutation du Coran I 9 XXVI, 792 D-793 C; XXVIIL 796 (35
797

96—97 793 (-796 C, 797 E E
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lu1-me&me ?8, «de sorte qu«c celuı quı honore le Dieu d’Abraham, n honore pas,
par bials, quelque autre Dieu, INals I’honore Ilu1-meme»

M'  eme lorsque le Coran rapporte de Dieu des prodiges mentj.onnes dans
L’Anciıen JTestament, l travestit les desseins de 1eu de telle anıere 1l est
plus possıble de CIOITC L’identite du INECINC Dieu dans l’Eeriture Saınte et dans
le Coran La traversee de la Mer Rouge par exemple, est iınterpreitee par le
Coran S1ISNC de L’authenticite de la 1551011 de Mahomet (cf Coran

67) Donc ahomet attrıbue le miracle, 110  - VTIal Dieu, INaıls plutöt
autre Dieu de SO'  - ChO1X, PU1SQUC les intenti10ns du Dieu de Mo  15€ Oont o  sSU

faussees par Juı: biıen dl affırme quc Dieu n est pas immuable, INals SOUIN1S

changement et atteste pPar de NOUVCAU SO  w} 1SNOTANCE du '’al Dieu 20

4) I1 pas lıeu d’objecter quc 1’Islam est CEICOTIC rendre le culte
Dieu de L Ancıen Testament Dieu le Pere, et donc qu ıl faut identiher le
Dieu du Coran VeC le Dieu Abraham Apres Ll avenement du Christ L’Ancien
'Testament trouve SU'  - accomplıssement dans la nouvelle Allıance, et du COUD
il possede plus de valeur religieuse independamment du OUVEAU Testament
En outre CSUS declare «Qui honore pas le Fils, honore pas le Pere» (Jn 23)
1 les musulmans adoraıent vraıment le Pere, l leur auraıt >  o  v le Fils
(cf Mt 11 27) l l’a faiıt POUT les Justes de "Ancıen Testament (cf Luc
24 27) particulierement POUT Abraham (cf Jn 56) Enfin, comment les
musulmans connaitraıjent-ils le Pere, UJUucC le 1ıls le leur revele? (cf
M}t iE,.

S3 telle est la verite, ı1 est futile de soulıgner UJUC les musulmans ont part
la benediction accordee par Dieu leur ancetre Ismael (Gn L7 20) Dieu dit
Abraham «Voicı Sara, ta femme >> (Gn - 19) S51 donc ara est la temme
Abraham, Agar, la INCEIC Ismael est donc pas out le pasSsSasc (17 E

montre quc«c Dieu exclut Ismael et descendance de SU:  - «Allıance, de
familiarite et de 5U'  - culte», tOus bienfaits reserves Isaac De plus, la
benediction accordee Ismael luı promet seulemen: UuUNc nombreuse posterite
(17 20) Or n est pas 1 19381  (D benediction PTODIC AU.:  b hommes elle b  U
accordee egalement AuU.  D O0O15CauxX et 4UX (Gn 22)

Conclus:zon
Parvenu terme de SO  - eXpOSE 1cetas conclut que le VIal Dieu, le Dieu

d’Abraham et d’Isaac, est pas proprement parler celu1 des Ismaelites»,
lesquels connaıssent qu«c «le seul NO tres haut du Dieu d’Abraham», alors

realıte est le diable ıls adorent S et NO  - le VTIal Dieu
L’autorite de l’intransıgeant polemiste efia1 S1 grande Byzance QUuUC SO  -

OPIN1O0N trouva place dans la ormule d’abjuration UJUC le Rıtuel officiel de
l’Eglise orthodoxe ımposaıt Au  D4 Convert1ıs de 1’Islam Christianisme 25 Toute-
01S les enants de l’opınıon contraıre purent resoudre NICTI L’'ıdentite
du Dieu du Coran et CTOITCG quc 1’Islam ignoräat le monotheisme d’Abraham
Ils appuyaıent leur posıtıon SUT L’autorite de Jean Damascene La ormule
du Rıtuel abjuratıon, quı jetaıt L’anatheme SUT le Dieu de Mahomet contenaıt

leurs YyCUX un condamnation injustihable Un polemiste fidele Nicetas
18 CGf Gn Heb 13— 16 19 E
20 797 B S00C MM 102— 103 800 C S01
29 01—992 788 B 789 B SE CN 792 A

SE D 103 801 C 140 133 debut
De haeresibus 101 765 A
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de Byzance quc Zigabene retient dans Panoplie les theses de deux groupes &
I1 fallu attendre le X IIe siecle pPOUT qucC la these de Nicetas üt definitivement
rejetee: L’empereur Manuel Comnene (1143—1180) jJugeaıt la ormule du Rıtuel
blasphematoire. Apres de longues et penıbles discuss1i0ons, les deux partıs
trouverent COMpromıs: la ormule du Rıtuel fut conservee, ma1ls le convertiı
quı la prononcaıt devaıt dirıger l’anatheme, 110 contre le Dieu de ahomet,
mals contre ahomet lu1-meme, quı ense1gne un  (D doctrine erronee SUT Dieu l

Bien qucCc la controverse entre musulmans et chretiens aıt constamment reprIıs
les themes de jadıs 2! ‚un chretien NS! aujourd huı nıer L’'identite du
Dieu COIMNNINUN adore par les jJuıfs, les chretiens et les musulmans.

ZIGABENE, Panoplıe 285,2 130, (monotheisme de l’Islam);
1345 B-1 A, 1360 (posiıtion de Nıcetas de Byzance).

i1cetas Choniate, debut du D relate L’histoire de cCe discussion
la foı1s dans SO  - Hıiıstoire de Manuel ommene (VIL, Bonn 1835, DTK
286) et dans le I resor de la fo? orthodoxe (dans CO Laur. 24, fol
3567—3577).

Sur CCS themes, urtout dans la lıtterature theolog1ıque byzantine, ct. 7 O
KHOURY, Polemique byzantıne contre U’Islam Les theologıens byzantıns
et ’ Islam Apologetique byzantıne contre F’Islam (en preparation).

GERECHTIGKEIT GOTTES?

UOoO  S Peter Antes

Häufig begegnet dem Christen ın Diskussionen der Vorwurf, dafß Gottes
Gerechtigkeit uneinsichtig, ja bısweilen STauUSam se1l Das eıd der Unschuldigen
W1E dıe Nöte und Schicksalsschläge der Redlichen lassen sıch ohl aum mıiıt der
Vorstellung eines gerechten Gottes vereinbaren. Denn besteht nıcht ‚Gerechtig-
keit‘ gerade darın, nach objektiven Normen hne Ansehen der Person Urteile

fällen? Unwillkürlich näamlı;ıch ıst die christliche Argumentation VOIN ateini-
schen justitia-Begriff gepragt, miıt dem sıch die klassısche Vorstellung der Frau
verbindet, die mıiıt zugebundenen Augen die Waage der Gerechtigkeit halt Auch
Katechismus un Dogmatik scheinen mıiıt dıesem Gerechtigkeitsbegriff ohl VCOCI-
Tau Denn „die austeilende Gerechtigkeit Gottes außert sıch darin, daiß

als Rıchter hne Ansehen der Person das Gute belohnt (1ustitia remunerativa)
un! das Böse bestraft (1ustitia vindicativa)“ Diese Auffassung teilt auch

BRINKTRINE, obwohl be1 den angeführten Schriftstellen ine modifizierte
Verwendung des Begriffs 1mM einraumt, daß twa das ebräische sedagah
ın Dn 9! fast mıiıt ‚Gnade‘ übersetzt werden müßlßte

Um einem ditfferenzierten Verständnis des Begriffes gelangen, erweıst
sıch 1Iso als notwendig, die Frage nach dem biblischen Befund stellen

OrtTT rundrı der katholıschen Dogmatık (Freiburg 31957) 5 E ähnlich auch
BRINKTRINE: Die Lehre UOo  S ott (Paderborn 1953 192

2 BBRINKTRINE, a.a.Q., 193
Solche Untersuchungen des biblischen Gottesbildes werden ımmer drängender;

vgl dazu NATANSON: Qui est notre Dieu? Atheisme, theisme, christianiısme.
ın Esprit (octobre 1967), 474—487; ders La mort de Dieu et le proces de
la metaphysique, ın  e Ephemerıides Theologicae Lovanıenses 1969,
74—992
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Denn ‚Gerechtigkeit”, Sı WIT festgestellt, „ist ıne 1Ur sechr unzulängliıche Uun!
nıcht SaNnzZ zutreffende Wiedergabe von Bedeq un! Bedägä (beide Formen hne
wesentlichen Bedeutungsunterschied) und zuweilen mı15Spat”

Schon eın kurzer lick ın die semitische Etymologie weıst uns ın ıne andere
Denkrichtung als die uns vertraute. Ja, genugt, DU einıge Hauptbedeutungen
der VoO  w der arabıischen Wurzel sadaqga abgeleiteten Formen aufzuzählen: 16
Wahrheit sprechen, aufrıichtig sein“, „Se1n Versprechen halten“, „Jemandem Jlau-
ben schenken, trauen”, „sıch jemanden als Freund erhalten, befreundet sein“” 5
un! schliefßlich ist auch heute noch der häufigste Ausdruck 1mM Arabischen für
‚Freund’ das Wort ‚sadiq' ®©. Doch verbindet sıch mıiıt ‚sadiq’ zugleich die Vor-
stellung eıner unbedingten un! bleibenden Zusage ZUT Freundschaft. Deshalb
wählen die Orientalen ZUT Begrifiserklärung auch e1IN sechr eindrucksvolles Bei-
spiel ‚sadiq  © ist namlıch der, der weiß, daß ıch l einer ansteckenden un
unheilbaren Iuberkulose leıde, un:! der miıch dennoch ungeachtet der Gefahr für
seıIn eigenes Leben bei sıch aufniımmt. Gerade dıesen Hintergrund gılt
sehen, wollen WITr den biblischen Gerechtigkeitsbegriff vollgültiıg erfassen.

„Schon der unNns erreichbare alteste Gebrauch VO  - sädäq/sedaga scheint dies
vollauf bestatigen. Die sedagot („Gerechtigkeiten”), Von denen 1mMmM Deboralıed
Rı S 1 dıe ede ıst, bedeuten zweitellos nıcht richterlich-richtende Vollzüge,
sondern kriegerisch-rettende Heilstaten Jahwes seinem Volk Die Bedeutung
‚Heil ıst für sädäq/sedaqga somıiıt durchaus nıchts Spätes sädäq/sedaqa
wiıird ZUT Bezeichnung der Gemeinschaftstreue 1mM weıtesten und umfassendsten
Sınn (Bund)“* Dies gılt auch für die Psalmen Uun! Deutero- Jesala. Stets ıst die
Gerechtigkeit dort „Born des Heıls In keinem der TLexte steht der Gedanke der
Vergeltung 1mM Vordergrund, ebensoweni1g der Verdienst- und Lohngedanke”
Deshalb nennt BAUER den Gerechtigkeitsbegriff mıiıt Recht eiınen „Beziehungsbe-
griff “ AaQus dem Vokabular der Freundschaft. Er ist 1n NS Verbindung ZUT

Bundestheologie sehen Uun! hat WIE ‚berit-Bund'‘ neben der juristischen noch

4 BAUER: Bibeltheologisches Woörterbuch (Graz/ Wien/Köln 2583; ahnlich
KUss: Artıkel „Gerechtigkeit Gottes, Biblisch, Im alten Testament”,

1N: I 715 f) MANN Artıkel „Gerechtigkeit, Biblisch” 1N: FRIES:
Handbuch theologıscher Grundbegriffe (München 1962 468—479; OCH!:
SDO ım Alten Testament. Eıne traditionsgeschichtliche Untersuchung (Diss Hei-
delberg
5 vgl WEHR: rabısches W oörterbuch für dıe Schrıftsprache der Gegenwart
(Wiesbaden 4062; leider gıbt (SESENIUS: Hebräiusches Nı ramadısches
Handwörterbuch über das Alte T estament (Berlin/Göttingen/Heidelberg | Neu-
druck] 171954) 674 als einzıge Bedeutung des arabischen Verbums sadaqga „  ‚u-
verlässig sein“

Selected Word ıst 0} Modern Literary Arabic, compiled by the Middle
ast CGentre for Arab Studies, Shemlan (Beirut ?1965) 4 E vgl auch

WEHR, a.a.Q0., 462; dies ist bedeutsamer, WEnnn INa  -} berücksichtigt, dafß
zustitia-Begriff durch dıe arabische Wurzel ©  adala (WEHR, 537) wıeder-

gegeben wird.
Das folgende Beispiel wurde mır mancherorts 1m Orient erzahlt. Seine be-

sondere Apostrophierung ın diesem Zusammenhang verdanke ich meınem Freund,
Herrn Mahdı Muhssein aus Bagdad.
3 MANN, a.a.Q.; 469 MANNn, a.a.Q.; 469

BAUER, aa:O;: 984 11 vgl Lv 19, 36
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anlehnt.
ıne theologische Bedeutung 1: die sich Cn5 die arabischen Bedeutungen

Eın weıterer, sehr alter Beleg für den Gerechtigkeitsbegriff ist Ps 4aa für
den DEICHGRÄBER m. E& ine vortreffliche Übersetzung vorschlägt: „Der Grott,
der treulich MIr handelt“ 1: Zahlreich S1N! die Stellen, für dıe ine Über-
setzung mıt ‚Gerechtigkeıit kaum das Gemeinte trifft. So heißt iwa Is 4 9
„I habe be1 mM1r geschworen: VO:  - meinem Munde geht edagah (Wahrheit?)
aus, ein unwiderrufliches Wort Vor IDr WIT: jedes Knie sıch beugen, un! jede
Zunge ırd be1 MIr schwören und SASCH; Nur 1n Jahwe S11 sedagot Heil?)
un! Krait! Zu ım kommen alle tief beschämt, die wıder ıhn geeiufert haben.“
Und weıter heißt } bei Is 4 9 „ S50 hört auf mM'  ‚9 dıe ıhr das Herz verliert
und fern sel1 VOoO  - der sedagah (Sıeg, Heil?) Meine sedagah lasse ıch nahen, S1e
ist nıcht mehr ern un meın Heıl saumet nıcht. In Zaıon spende iıch Heıl, Israel
ıst meıine Herrlichkeit.“ So WIT auch dıe Bundeszusage des sadıq"
Inhalt des jüdischen Gottesglaubens. Ja, 6S g1ibt keinen Gott außer mır, keinen
sadıq (gerechten, Freund?) und helfenden (Gott neben mMIr 1

Als ‚Beziehungsbegriff” wird 1U:  - sadıq nıcht DUr Von Gott, sondern auch VO

Menschen gebraucht. Der sadıq schenkt aufgrund freundschaftliıcher Aufrichtig-
keit „jedem das, W as iıhm zusteht, selbst W: das ıhm Zustehende durch das
Brauchtum der das Gesetz nıcht festgelegt ıst 1' Es ist verständlich, daß
Ps ‚ 6—9 den ‚Gerechten‘ mıiıt einem Vokabular des Vertrauens beschreibt:
„Gewiß, WIT: nimmermehr wanken. In ewıgem Andenken bleibt der Gerechte.
Vor übler Nachrede hat nıchts urchten. €e1n Herz ist gefestigt, voll Ver-
trauen auf den Herrn. Unerschütterlich ist se1in Herz, üurchtet sich nicht, bis

herabschauen kann auf seine Gegner. Er teilt Aaus un! spendet den Armen,
seine sedagah währet eEW1g

Damit deutet der ext ber auch die soziale Bedeutung des Begriffes d wWwWas
sıch sehr deutlich 1m semitischen Bereich twa 1m syrischen sedqetö, d. 1ı „bene-
ficıum, eleemosyne“ der 1mM arabischen sadaqa, „Ireiwilliıge Almosen-
spende, gesetzmäßige Almosensteuer”“ zeigt. Besonders 1n den Sprüchen, z. B
Pr 10 11, 4—0 Üu. umfaßt das Wort häufig den Begriff der barmherzigen
Liebe, W as spater iın den Vordergrund trat, sedäqgä mıt ENENWOOUVN w1e-
dergegeben wurde, vgl S1r 3, 30: 7! 1 S: '1ob F, 1m ÖLXOALOOUVN ” 1!

Die angeführten Stellen zeıgen, dafß hier gewohntes Gerechtigkeitsver-
ständnis keineswegs ausreicht, wollten WITr sedagah NUr mıiıt ‚Gerechtigkeit‘ über-
setzen. Wir können vielmehr SCH, dafß hiıer die Problemstellung der
Katechese erinnern der biblische Gerechtigkeitsbegriff her 1n die Richtung
VO  w} Liebe un Barmherzigkeıit weıst, als 1m Gegensatz ZU diesen als

KITTEL: T’heologısches Woörterbuch ZU) Neuen Testament (Stuttgart
I1 177; mıiıt OCH meınt MANN, a.a.Q., 469, daß die theologische
Bedeutung zeitlich VOT der juristischen anzusetzen ist.

DEICHGRÄBER: Gotteshymnus UN Christushymnus ın der frühen Christen-
heıt Untersuchungen Form, Sprache und Stil der frühchristlıchen Hymnen
(Göttingen 1967

Is 4 9 21 Is 4 9 21
LEON-DUFOUR: W örterbuch ZUY hıblıschen oLs (Freiburg/Basel/Wien

1964 241
BROCKELMANN: Lexıcon SYTLacCuUm (Göttingen 159
WEHR,. 462 (GESENIUS, a.a.Q0., 675
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völlig unparteliische ‚1ustıtıa anzusehen ist die ungeachtet der Person mıt -
gebundenen Augen entscheidet Sedagah bezeichnet vıielmehr n  n
Aspekt des freundschaftlıchen Verhältnisses, der „jedem
das, Wa iıhm zusteht“* 29 aufgrund aufrıchtiger Achtung
VO dem Du Nn zubılligt und dıe reundschaft nıcht
egoistıisch miıißhbraucht und ‚uungerecht wırd S1e WIT':!
semitischen Denken als 1iUC verstanden, mi1t der der
Bibel Gott un! die Gesinnung des Gott Wohlgefälligen gekennzeichnet WIT':
So ist wohl auch das Wort Jesu verstehen „Wenn UTrec Gerechtigkeit nıcht
VIE. vollkommener ist als dıe der Schriftgelehrten un Pharisäer, könnt ihr nıcht

das Himmelreich eingehen“ 271

Obwohl der bıblısche Gerechtigkeitsbegriff sıch offensichtlich stark VOIN ateıinı-
schen zustitia-Begriff SCINCTLT Grundbedeutung abhebt scheint noch kaum

Glaubensbewußtsein gedrungen SC1IMN Doch WCcI ann die biblische Bot-
schaft verstehen, WCNNON nıcht ıhre Sprache vernehmen weiß? Gerade deshalb
gilt C5S, den Gerechtigkeitsbegriff auch Beziehung übrıgen Bundesvokabular

setzen Wie Gerechtigkeit näamlıch hat auch Gericht M1SDa für uns weıitge-
hend posıtıve Heilsbotschaft * verloren Deshalb gılt CS, diese heilswirkende
Frohbotschaft NC  @ entdecken Nur näamlich begegnet un der Bibel stefts
dasselbe Antlıtz Gottes hne Widerspruch sieht dıe biblische O{fS! gerech-
ten Gott des Gerichts zugleich den Gott der Ireue emet) der nıcht Opfer 11l
sondern Liebe (hese: Ihre Vollendung un! Vollkommenheit jedoch findet
diese ıDlısche Freundschaftsterminologie Begriff Frieden $Salom) Er be-
iınhaltet solche Fülle dafßß ıcha für alle Zeıiten guültig ausrufen annn „(Go
selbst wiıird Friede $alom) seiın“”

vgl Anm Mt 5
D Z Jes 3 ’ 1 vgl auch BAUER, a.a.Q., 283; UILLET: Themes Bıblıques.
Etudes SUTr l’expression et le developpement de la revelation (Parıs 34  n

Ps 31,; 6‚ Gerichte sınd ebenfalls „emet” Ps 19,
Hos 6’ O; ZU hesed-Begriff vgl auch Ps 2 9 6 . un Ex 3 9
Jr WIT'! Mann vVon Salom für Freund“* gebraucht
M}ı 4a

DER

—O:  S Anton Antweiler

Wir Menschen NCISCH dazu, uns als die wichtigsten Lebewesen betrachten,
nach denen sıch B-  en NUr dıe anderen Lebewesen richten haben, sondern
auch alle Dınge, dıe WIT uns vorfinden Das wird für Christen dadurch VOCI-
starkt daflß Gott den ersten Menschen gesagt hat S1C sollten die rde ertüllen
un S1C sıch untertan machen, S1C sollten über 15 un:! Vögel uüber das Vieh
und alle 1iere herrschen (1 Mos 28) Daiß dem nicht SC1H kann, erfahren
WIr zunehmend mehr durch die Übervölkerung mıiıt allen iıhren Erscheinungen
un! Wirkungen, durch die Umweltverschmutzung und die Zerstörungsmacht
Immer mehr Warnen Einsichtige und Verantwortliche, un mehr WIT:
nıcht NUur VO  - Atheisten und Materıalısten, sondern auch VO  - Religiösen danach
gefragt, wodurch denn NSsSerc Sıttliıchkeit besonders auch die relig10ös unterbaute
und umfaßte Sıttlichkeit begründet un! begrenzt SC1 WOoLFGANG WICKLER hat
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seiner Bıologıe der ehn Gebote * dazu einen bedeutsamen Beitrag geleistet.
Aus dem inhaltsreichen Buch selen dreı Gesichtspunkte ausgewählt, darzutun,
WI1IE dringend das Anlıegen ist, un! versuchen, seıne Gedanken weiterzuführen,
soweıt einem Nichtbiologen als möglıch un verantwortbar erscheint.

Das G ewicht des Biologischen „Es ist naturgesetzlıch volliıg unsinnıg
un:! kann keine ethische Forderung se1nN, die konkreten biologischen (Ge-
gebenheiten eiIn natürliches System durch einseıitige Eingriffe und ZU eıgenen
Schaden Aaus dem Gleichgewicht bringen” 162)

Religion un:! Sıttlichkeit stıiımmen darın übereın, daß S1e die enschen dazu
anleıten und anhalten wollen, sich richtig verhalten. Wenn INa  w} erfassen
versucht, Was denn als richtig angesehen wird, mulß INa  w} unterscheiden: Was
soll geregelt werden”? Wovon ausgehend soll geregelt werden” orauthın soll
geregelt werden”? Zur ersten Frage: dasjenige, Was der Mensch miıt sich un!:
se1iner Umgebung tut: ZUT zweıten Frage: VO  - da ab, der Mensch sıch reı

tun, „ WaS will®; ZUT drıtten Frage: auf eın 1el hın, das als für
sich erreichbar, womöglıch als endgültig und allgemeın als ıcht erschütterbar —_

sıeht, christlich: se1ın Heil und dıe ewıge delıgkeıit 1m Himmel.
Als den wichtigsten dieser dreı Gesichtspunkte hat INa  - bisher den drıtten

betrachtet, sich näamlich auf das 1el auszurichten un: als beinahe selbstver-
ständlıch anzusehen, da 111  - sowohl sich selbst als auch die Umwelt nach dem
erstrebten 1el auszurichten habe, un! nıcht 1Ur das, sondern daß beides bei-
nahe beliebig ormbar se1l Mehr unbedacht als wissend richtete INa sıch frei-
lıch nach dem, W as INd: vorfand, Uun! traf dabei oft das Richtige; ber 1808078  - unter-
jeß CS, dem grundsätzlich nachzugehen, bis 1008028  } auf den Ursprung stießß, VO  —

dem AUuSs das Verhalten ermöglıicht, weitgehend gesteuert und maßgeblich e1in-
geschränkt WIL Man antwortete auf die dreiı Fragen, indem INa  - Ss1e VvVoxhn rück-
warts abspulte, hne sıch dessen bewußt se1n, 1eviel Entscheidendes 190008  -}

damıt vorwegnahm. Wer darauf hinwies, dafß der Mensch auch 'Lier der noch
allgemeıiner Lebewesen sel, wurde dessen verdächtigt, den Menschen herabzu-
würdigen, besonders VO  e denen, die sıch darauf beriefen, dafß der Mensch ein
Abbild (rottes se1 (1 Mos E:27) Wer danach iragte, wWwWas das denn bedeute,
erhielt als Antwort, dafiß sich die Ebenbildlichkeit 881 Vernunit un: freiem Wiıl-
len ausdrücke, Was nach weitverbreiteter Auffassung oberhalb alles dessen liegt,
Was INnNan als NUT naturgesetzlıch und biologisch verstand.

Jetzt ist anders geworden. Umweltverschmutzung un! Zerstörungsmacht
haben dazu beigetragen, 1ne Forschungsrichtung besser verstehen un!
wurdıgen, die iın der Stille entstand: die Verhaltensforschung, sowohl be1 'Tieren
als auch be1 Menschen, 1m letzteren all vielfach in der Soziologie beheimatet.
rst damıt kam INa und kommt INa  w} immer mehr dazu, die drei grundlegenden
Fragen 1n der richtigen Folge abzuhandeln, als erstie die Was denn ol geregelt
werden? In der Sıttliıchkeit und durch dıe Religion das Verhalten des Menschen.
Dieses Verhalten ber kann sich NUur innerhalb „der Natur“, SCHNAUCT innerhalb
des Lebendigen vollziehen, weil jedes Handeln Ausdruck des Lebens ist. 1so
War Uun! ist danach Iragen, inwıeweıt sıch das Handeln des Menschen nach
den allgemeinen Regeln des Lebendigen richten hat und VON ab Uun!
inwıeweit sıch das menschliche Handeln VO allgemeınen Iun der anderen
Lebewesen absetzen dartf un:! kann.

Man hat erkannt, der gesamte Lebensbereich 11U!T dadurch bestehen kann,
daß sıch ın einem Gleichgewicht befindet. Man ist bestürzt darüber, WIie labıl

Pıper/München 1971, 2995
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diıeses Gleichgewicht ist, und noch mehr darüber, daß Störungen g1bt, dıe
nıcht mehr rückgangıg gemacht werden können. Das können solche se1n, die
durch dıe Entwicklung bedingt un! gefordert SIN twa der Untergang der
daurıier, ber uch solche, die der Mensch herbeiführt, indem Pflanzen und
J1iere ausrottet, dıe ıhm unbequem, Sa auch solche, die iıhm nutzlich der
begehrt sınd. Das heißt Das Gleichgewicht annn ıcht NUr, sondern MU: auch
gestort werden, WC1 anders Entwicklung möglıch se1ın soll

Da SsSeiz beim Menschen das Sıttliche ein Was dart CI, W as dart nıcht?
Was kann CI W as kann nıcht” Die TENzZEN dafür sind durch 99  3C Natur“,.
se1ne Eigenschaiten un: seiıne Umwelt bestimmt. Erschreckend ist, daß nicht 1Ur

die Menschen, sondern allgemeın „  1€ Lebewesen in bestimmten Merkmalen
den heutigen Anforderungen noch nıcht der nıcht mehr angepaßt sind 94)
Das gilt 1ın biologıscher und sıttlicher Hinsıicht. Also muß danach geforscht WCI-

den, welche „Mechanismen“ reguliıeren, ob und gegebenenfalls w1e 199078  - s1C
steuern kann. Da kommt ZU. Vorscheıin, „der Mensch dasjenıge Geschöpf
ist, das mehr will, als kann, un! mehr kann, als coll“® (7 Das ber wird
zunehmend deutlicher und bedrückender, daß der Mensch miıt seinem Herrschen
weıt mehr abhängıg ist, als seinem Selbstwertgefühl entspricht W as 11A4  -

als Hochmut anklagen kann, als das Verlangen, 99 seın wWwWı1ıe Gott“ (1 Mos 3, 5)
un:! daß lernen muß, sıich damıt abzufinden, seinen Platz in der Welt
finden, der ıhm angeMECSSEC: ist, W as allein iıh davor bewahren kann, sich

selbst zerstoren.
Der Frage darf nıcht ausgewichen werden: Woran liegt C5, daß der Mensch

sich gefährlich irren kann, womöglich vernichtend für iıh: un zerstörerisch für
seine Umwelt? Darauf kann der Naturforscher NUr antworten: weıl die
Grundgesetze des Gleichgewichts miıßachtet hat Woran das ber lıegt, ıst nıcht
mehr se1ine Sache erforschen, sondern obliegt der Sıttlıchkeit der Religion.
Diese ber sınd sfteis oft ZU Abscheu derer, die Sittlichkeit verkünden un:!
Relıgıon predigen sekundar gegenüber dem Primärbereich der Natur, insbe-
sondere des Biologischen Sıittliıchkeit un!: Religion S1IN! ohl oberhalb, ber
nıcht außerhalb des Biologischen und Naturhaften möglıch. Der ens ist
TST Lebewesen, dann TSt sittliches der relıg10ses Wesen, und letzteres hebt
ersteres nıec auf.

Man darf nıcht übersehen: Entwicklung ZU Höheren der auch Rückentwick-
lung ZU Niedrigeren hın ist 11UX dadurch möglıich, da: das Gleichgewicht eines
gegebenen Zustandes gestört un: dıe Entwicklung entweder nach ben der
nach ıuntien hın weitergestoßen wird Eıne solche Störung wiıird immer in e1n-
zelnen sichtbar und beim Menschen auch spürbar un erlebbar un! gehört mıiıt

dem, W 3as unauthebbar ist. Wenn die Entwicklung nach unten hın des-
SCH eintritt, weiıl der Vorrat Lebenskraft erschöpft werden beginnt,
ist sınnlos, darüber klagen der jemanden dafür verantwortlich machen.
Wenn ber wertvolles, entwicklungsfähiges Lebensgut verschleudert WIT' muß
InNnan WAaTrnen un entgegenwirken. Wann das der Fall ist, kann 1m Einzelfall
schwer feststellbar sSEe1N. Wenn ber feststellbar ist, mussen alle diejenıgen
handeln, denen Einsicht un!: Einfluß gegeben sind.

Zeiten rascher Entwicklung mogen manchen als zerstörerisch vorkommen, —

deren sind S1C dıe freie Lult, 1n der S1C  n atmen können. Ob solche Zeiten SC-
geben sınd, kann INa  ; immer TSL nachträglıch feststellen: ob S1C genügend im

Theologie als Primär- un Sekundärwissenschaft: Theologıe der Gegenwart
(Gars 0 B A
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Vergangenen wurzeln Uun! ınnvoll dem Zukünf tigen zugewandt Unı fien S1INd.
Am ehesten aßt sich jeder gegebenen eıt die Verwurzelung 1im Vergangenen
prüfen, mindestens, ob INa  - auf dem Leeren der Toten aufbauen 11l Aber,
ob man die Wurzeln tief un: breit gründen läßt, ist oft TSt 1M nach-
hınein teststellbar. Was dann einsetzen muß, WeEeNN 1908073  - nıcht weıß, ist
Sache der Intuition, des Glaubens, des weitausgreifenden Instinkts, WCLN INan
dieses Wort recht verstehen ll

Wie ist heute? Die heutigen Menschen lassen sıch ın drei Gruppen glie-dern. Die erste umfaßt diejenigen, die mehr der wenıger angepaßt sind, ber
insgesamt den Stil ULLSCICLT eıt bestimmen, gekennzeichnet durch Wiıssen, Herr-
schen, Ausbeuten. Die zweıte Gruppe umfailt diejenigen, die noch nıcht ANSEC-paßt sind: die alles Nuüutzliche Uun! Angenehme, das die erste Gruppe hervor-
gebracht hat, verwerftfen der übernehmen, meı1ıst gierig begehren, ber weder
imstande sınd, erüinden noch bauen noch weıiterzutführen. Die dritte
Gruppe umfa{it diejenigen, die überanstrengt sind: die ablehnen, die künst-
lıche Umwelt der Neuzeıt als dıe ihre betrachten und wiıeder ZUT früheren
zurückkehren möchten; die das reilich mehr spielen als tun Sıe schlafen auf
der rde ber möglıchst unter einem Plastikzelt: s1e hausen ın der Steppe
der 1mM Wald ber möglichst miıt einem Sprechfunkgerät; S1e lassen sıch
verdrecken erwarten ber Heilmittel und Ärzte durch Hubschrauber: S1C lassen
die Haare verlausen benutzen ber Insektenvertilgungsmittel; S1e schlagen
Einrichtungen 1n 1Irümmer verlangen aber, daiß die Stipendien der Beıi-
hılfen, „auf die S1C Anspruch haben“, punktlich ausgezahlt werden. Sie über-
treıben; das heißt, s1e machen einen Kern deutlich: ob WITr nıcht die biologischenGrundlagen schon arger zerstort haben, als tragbar ist. Es kann ber auch
se1in, daiß die Durchschnittsanforderungen den künitigen Menschen höher
liegen, als die gegenwartigen eisten vermogen. Dann mussen entweder diıese
Forderungen herabgesetzt werden der solche Menschen dürfen nıcht mehr 5C-
boren werden ine Frage, die bestürzend ist und hier stehen bleiben muflß
Jedenfalls ist der bıologische Bereich der unverziıchtbare Grund, auf dem dıe
Menschen stehen haben.

Die Aggression „Der allgemeinen Aussage, Aggression sSEe1 e1in echter
Instinkt mıt eigener endogener Erregungsproduktion un: dem entsprechenden
Appetenzverhalten, annn INa  - nach den bisherigen Befunden nıcht zustımmen“

Denn „WI1TF wI1ssen, daß mehrere voneınander unabhängig varıable
Triebe 1ın vielen darauthin untersuchten Lebewesen gibt”

Fragen WITr zunächst: Woher kommt CS, daß Aggression g1ibt? Im grobenunterscheidet iINan den Reiz VO  e} außen un! den Drang VO  } innen, welche be1i-
den sıch beliebig mischen können. Als Drang VO  w} innen her ann INa das Stre-
ben bezeichnen, sich selbst erhalten, sıch geschlechtlich betätigen,
kampfen, sich durchzusetzen der erheben, letzteres oft als E,go1smus be-
zeichnet. Als Reiz Von außen können Hemmung, Bedrohung, Ausspielen der
Macht, Rache, Verlangen toten gelten. Beide Gruppen lassen sıch nıcht sauber
trennen. Denn wer eın Hemmnis beseitigen will, mMUu: nıcht 1LUFr auf jemandender etwas stoßen, der der das hemmt, sondern dıe Begegnung damıt als
Hemmung empfhinden; wWer sıch bedroht {ühlt, braucht nıcht NUur den Bedrohenden
oder das Bedrohende, sondern auch das Empfiinden dafür, daß bedroht, in
seinem Dasein und Leben gefährdet ist; wer seine Macht spielen lassen will,braucht nıcht DUr solche, die für schwächer halt, sondern auch das Gefühl
der Überlegenheit; Wer sıch rachen will, braucht nıcht NUuUr jemanden, dem
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sich ausläßt, sondern auch das Bewußtsein, daß Rache fällig ıst. Ebenso ıst
be1 dem Drang VO  -} NNCnNn her Sıch erhalten, geschlechtlich betätigen, kämpfen,

auf die fut.
s1cCh durchsetzen braucht nıcht NUr den, der tut, sondern auch solche, bezug

Man könnte anders einteilen Es gibt 110e negatıve ÄAggression, die Ver-
teidıgung, womöglıch bıs hın ZUT Vernichtung, Uun! 1NCc posıtıve, das Hereinholen,
als Verzehren der Beherrschen Faßt INa  -} Aggression auf erklart sich auch
weshalb 1D0CcC Schwellenerniedrigung gıbt Je nach Kraft un: Bedart ist CIM
Lebewesen mehr der WEN1ISCI dSSITCSSIV Seine Aggressivıtät schwankt WIC SC1IHC

Wachheitsgrad mehr der WCNISCT ausladenden un! sauberen S1nus-
kurve Der Grrund dafür, daflß Aggression gıbt lıegt Iso darın, daß jedes
Lebewesen auf Umwelt ANSCWIESCH, ihr ber nıcht fugen- un! reibungslos
eingepaßt iSt sondern mıiıt iıhr ständıgem Austausch steht der sich VO  j Fall

Fall VO  - Mıiınute Minute einspielen mu{l Leben-können un! Leben-sollen
heißt UuNserer Biosphäre 9 wachsam SCIN INUSSCH, Ausgaben und
Einnahmen gleichwertig erhalten, €eim Heranwachsenden derart daß die
Einnahmen überwiegen, beim Erwachsenen derart dafß Eiınnahmen und Aus-
gaben sıch decken, eiım Alternden derart da{ß die Ausgaben überwiegen Es
kann auch SCHM, daß 10 Deckung nıcht möglıch ist daß 1Iso überwiıegende Ein-
nahmen plötzlich überwiıegende Ausgaben umschlagen Weshalb das Leben

eingerichtet SCHNAUCT, weshalb dıe Lebewesen eingerichtet sınd darauf
gibt keine Antwort

Wohl könnte 1908078  - versuchen, denselben Weg rückwärts gehen, den die
Lebewesen vorwarts gemacht haben VO Organischen ZU Unorganischen ann
stellen WITL fest dafß jedem Körper auf Grund SC1NCT Masse, WIC WITL CI -
autern versuchen, C1IMN Schwereftfeld zugehört, innerhalb dessen N:  ‚u
gegenwarlıg 1st WIC dem Platz, dem siıch befindet 1Ur .ben nıcht als
wagbare Masse, sondern als feststellhare Kraft Dieses eld verteidigt CT, indem

eindringende Körper entweder mit sıch vereinıgt indem S16 auf ıhn sturzen,
der indem S1C zwıngt ih; kreisen Er dräangt dieses eld weıt hın-
AUuUs als Kralfit reicht un diese schwankt nach dem Zustand dem
sıch Masse befindet Auch C1iN Abstoßen gibt Innerhalb des Atoms gibt

1NCc Potentialschwelle, die verhindert daß dıe negatıv geladenen Klektro-
NCNn sich miıt dem POS1IELV geladenen Kern VETECINISCH un! ihre Ladungen aAauS-

gleichen Etwas Entsprechendes könnte 109078  w} auch bıologischen Bereich
annehmen } Es gıbt C1in biologisches Schwerefeld insgesamt un innerhalb SC1IHNECTI
Teilfelder, jeweils geiragen VO  - den einzelnen Lebewesen Diese zıehen sıch
heran un siıch hıneın, Was S1IC brauchen: S1C übersehen der stoßen ab Was
ıhnen gleichgültig 1St Das biologısche Schwerefeld unterscheidet sich VO:  w dem
mechaniıschen dadurch da dıe Vorgänge innerhalb SsSCINCT komplizierter der
feiner der höher, jedenfalls undurchsichtiger sınd als dıe innerhalb des physıka-
lıschen Schwerefeldes Beide Felder haben ber SCINCINSAN), daß S1IC letztliıch —-
ableitbar sınd Uun! einfach hingenommen werden MUSSCH, WIC WITLT S1C vortlinden
Denkbar WAarTtTc 1nNne andere Welt ber ben NUTr denkbar, nıcht wirklich Uun! WILTC
sind Uun! die gegebene gebunden

Der Unterschied Läßt sich auch Stau verdeutlichen Schwerkraft miıt ihren
mögliıchen Auswirkungen aßt sıch ansammeln, twa Staubecken für
Wasser So 1äßt sich auch biologische Schwerkraft ansammeln., ber an wen1g-
3 Die Geiselnahme Aaus Anlaß VOon Kriıegshandlungen: T’heologıe un Glaube
(Paderborn 426—446
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sten durch Anhäuten VO:  w Materie, twa mittels der Nahrung, sondern mehr noch
durch Wünsche, durch Krwartung, durch Glaube. Das heißt Kın KOörper VCI-

schaätzt sich nlie, 1ne Pflanze der ein Tier selten (soweit meıne Kenntnis reicht),
der Mensch dagegen VO  w Haus der Geburt Das heilßt Der Mensch kann
seine Aggression ausweıten, nıcht NUTr Artgenossen, sondern auch
beliebige Lebewesen Uun:! Naturdinge: Steine, etalle, Flüsse, Moleküle, Atome,
Zellen. . Er kann S1E auch entarten lassen, indem seine ra der seinen
Bedart der beides überschätzt der unterschätzt. In beiden HKallen begıinnt CI,
sıch elbst, und vielfach nıcht NUr sich selbst, zerstoren. Es gibt ine ber-
ICHZC der Aggression gut W1€E ıne Untergrenze g1bt, für jedes Lebewesen,
für jede Art, tur die Lebewelt überhaupt. jeviel RKaum zwiıischen diesen beiden
TenNzen lıegt, hangt VO  w} der „biologischen Schwerkrait”, VO  w der Lebenskraft
ab, die dem einzelnen Lebewesen zugeordnet und ın die gesamte Lebenskraft
eingebettet ist.

Wenn dem bDer ist Ist Aggression dann das richtige Wort? Aggred: heißt
herangehen, Nl friedlich, jemanden ftür sıch gewınnen, sel €es feindlich,

1n überfallen. Für uns klingt Aggression feindlich Sie ist eiwas, das
eigentlich nıcht se1n sollte und dürtte. Als aggressiIV gelten wird als Tadel
aufgefaßt. Aggression richtet sıch Gleichartige un! Gleichrangige, vielleicht
auch Höhergestellte. S1e STOTr der vernichtet deren Lebenskreis un gılt
deshalb als verwertflich. Ist dem ber S daß eın Lebewesen NUur Gileich-
gestellte der Höhergestellte bösartıg, Niedrige ber gutartıg ist? Keines-
WCSS der kann 1090078  w} als gutartıg bezeichnen, WENN eın Lebewesen arglos die-
jenıgen verzehrt, die braucht und die ıhm gegenüber wehrlos siınd ” Und ist
eIN Lebewesen Aaus Übermut Gleich- un: Höhergestellte aggressiıv” Gibt

nıcht etwas Gemeinsames, das beide Verhaltensweisen ennzeichnet? Das gibt
CS° dıe eigene Lebenskrait sıch uswirken lassen, als Einzelwesen be-
stehen un als Gruppenwesen für die Erhaltung der Art SOTSCNH. Das ber
heißt Lebendig se1n heißt ag gressıVv se1IN, und sobald ein Lebewesen nıcht mehr
aggressıV ist, zahlt nıcht mehr w1€e be1 uUus Menschen cdıe Alten, die Z WAl

noch leben, ber NUur geduldet werden.
Demgemäls geht nıcht A} danach iragen, ob Aggression Inst  1n.  kt der

Irieb se1 Sie ıst nıcht Instinkt neben anderen der Irıeb neben anderen, sondern
liegt beiden als Lebenskraft zugrunde un: wırd 1n ihnen der durch S1eE ertaßbar.
Instinkt ist Grundweisung dafür. W1E ein Lebewesen sıch auf Grund der hıs-
herigen Erfahrung der Art verhalten habe., und Irieb ine der Formen, In
denen sıch dıe Lebenskrafit außert, jJeweıls VO  e dem Gegenstand abhängıg, auf
den S1e sich richtet.

Daß Aggression als verwertilich galt, kommt daher, dafß 11A4 als selbstver-
ständlich ansieht, Untere verzehren dürfen, ber als ehrenrührıig, sıch
Gleiche der Höhere wenden. Beides entspringt demselben Grunde: das Leben
auswirken, erhalten, weıtergeben. Daiß der gesamte Lebensbereich eingerichtet
ist, auf diesen Austausch der Umfluß angewıesen se1N, ist ine der renzen,
die überschreiten uns ebenso unmöglıch ist, W1EeE bei der Schwerkraft -

klären, weshalb S1e Masse gebunden ıst Vermutlich ist die Lebenskraft die
Schwerkraft des Lebensbereıiches, ebenso Masse gebunden, dıe ber ungleich
feiner der höher der komplizierter organısıert ıst.

Zweckentfremdung „Wenn 1n der Natur die Zweckentiremdung Von

Organen und Verhaltensweisen regelmäßig vorkommt un: damıt sanktioniert
.  wird, annn dem Menschen solche Zweckentiremdung, uch S$1€e ın typisch
VT e



menschlicher Weise miıt technischen Hıltsmitteln betrieben wird, nıcht prinzıplell
verboten sein Der weck besteht 1n der Absicht, geeignete Miıttel Uun!
Verfahren auszuwählen der erfinden und S1Ce ordnen, dalß mittels
ıhrer eın vorgesetztes 1el erreicht WITr Solange Miıttel und 1el] ın ihrem Ver-
haltnıs zueinander unverändert bleıben, kann der Eındruck entstehen der dıe
Meinung sich bılden der eiIn Gesetz erlassen werden, das diıese Zuordnung iur
unveränderlich halt und sS1e deswegen als verbindlich erklärt.

Es ist ber denkbar un! oft schon SCWCSCH, da zwıschen Ausgang
un! Ziel noch mehr Ziwischenglieder notwendıg werden der dafß der Ausgangs-
punkt enttallt der verdorben WIT: der da{iß bisher verfügbare Mıttel un Ver-
fahren nıcht mehr verfügbar SIN der daß das 1mM Eınzeltall erstrebte Zael in
einem anderen Zusammenhang der Sachen der Absichten gebracht worden ıst
der gebracht werden muß Alle dıese Gründe machen CS, Je für sich der 1n
beliebiger Verknüpfung, nıcht NUr sinnvoll, sondern notwendig, Ausgang un!
Miıttel andern, gegebenenfalls J1° andere auszutauschen.

Wenn INa sıch dagegen wehrt, das tun, besonders, Wenn den mensch-
lıchen Bereich un!: innerhalb dessen wıeder den unmittelbar vıtalen betrifft,
muß einen das erschrecken lassen. Denn das zeıgt, W1€e wen1g 198078  - geneı1gt der
fahıg ist, sıch veranderten Verhältnissen aANZUPASSCH, auch dann, WEeNN INa  ®} s1e
selbst verändert hat. Hier WITF': empfiindlıch spürbar, W1€e sehr Nıcht-mehr und
Noch-nicht auseinanderklaffen können, un! WwW1€e drıngend notwendig ist, bei
Neuerungen danach iragen, nıcht NUur, ob S1e technisch mıiıt ANSCINCSSCHCHL Auf-
wand durchführbar, sondern auch, ob S1e biologisch den enschen eingeschlos-
SC  - mındestens tragbar, möglichst ber törderlich sınd.

Statt VO  ’ Entiremdung sprechen, ware angebracht, VO  w Umstellung
sprechen. eshalb der Mensch 1n merkwürdiger Weise zwischen Beharren Un!:
Verändern hın un! her gezerrt wird, ist ine Frage, die dazu führen kann, den
Menschen seine Macht und Ohnmacht erkennen lassen.

Abschluß „Alle biologischen Systeme S1N!' Gleichgewichtssysteme, auch
dıe Sozietäten“ Dieses Gleichgewicht muß in jedem all für das
Biologische 1m CHNSCICH 1Nn gelten. Die Verschmutzung der Umwelt macht uns

deutlich, WwWI1E empfindlich dieses Gleichgewicht ist. Gleichgewicht MU: auch 1mM
moralischen Bereich herrschen, zwischen den Rechten un!: Pflichten. Diese beiden
können ber Ur durchsetzbar sEIN, WECNnNn s1e das biologische Gleichgewicht nıcht
storen. Keine noch hohe Autorität kann eitwas beanspruchen der auferlegen,
Was das Biologische 1m CENSCICH inne schädigt der zerstort. Moral uUun: Religion
sınd ın dieser Hinsicht nıcht selbstherrlich, sondern abhängiıg.

Nımmt INa  - das Biologische 1m weıteren Sinn, als den Gesamtbereich dessen,
worın Leben herrscht, in welcher Form uch immer, ist auch dessen Grund-
gyesetz das des Gleichgewichts Nimmt INa das Biologische 1n dıesem weıteren
Sinn, dann g1ibt iıne Bıologıe der Sıttlichkeit und der Religion un! dann ist
Gleichgewicht deren Grundgesetz. Versteht 100078  -} dagegen das Biologische 1m
CNSCTICN inn als den Bereich unterhalb des Menschen un! €e1m Menschen als
den Bereich dessen, das für ıhn unspezifisch ist, dann g1ibt ine Biologie der
Sıttlichkeit un! Religion NUr in dem Sinn, daß diese Biologie ıne Grundbedin-
SUuNg für die Ermöglichung VO  $ Sıttliıchkeit un! Relgion darstellt.

WICKLER kommt das Verdienst Z nuchtern un! n zeıgen, der
Übermut VO  w Gesetzgebern un: Systematikern se1ine unauthebbare Grenze findet.
Der Mensch ist ben NUur durch Erfahrung, nıcht durch Spekulation zugänglıch,
womıt das Denken nıcht ausgeschlossen, sondern gefordert se1l
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FRANZISKUS VON ASSISI JAPANISCH?
Von Mäurm Heinrichs OFM

Es scheint merkwürdig, e1in abendländischer Franziıskus 1m Fernen Osten,
speziell 1n Japan, ein SO großes Verstehen gefunden hat. Freilich, WECNN WIT  e VO  }
einem „Verstehen“ sprechen, WIT: INa  - ine differenzierte Art Von Verstehen
in Rechnung stellen mussen. Nur hıerüber soll dıese Arbeit handeln.

Geschichte und Verstehen Be1i der Abfassung des Buches Der To Durch-
bruch, Franziskus VO  - Assısı 1im Spiegel japanischer Literatur Wer 1969 sSow1e
In den Besprechungen dazu er. sıch immer wieder die Frage: Handelt C  CS sıch
hıer den historiıschen Franzıskus der iıne japanısche Interpretation,
nıcht SCH, ıne Verzeichnung? ÖOhne uns auf die Begriffe CS un!
Geschichtlichkeit einzulassen, mMas CS _ hıer genügen festzustellen, daß bei
Geschichte nıcht einfach krude Geschichtsfeststellungen geht, sondern auch
un! her ein Verstehen. Echtes Verstehen stellt 1ine solche Heiligengestalt
nıicht 1Ur in die damalıge Geisteshaltung hinein, sondern stellt S1C auch 1n ihren
Auswirkungen 1m Laufe der Kırchengeschichte dar. Dabei braucht 160078  : keine
geschichtliıchen Fakten unterschlagen; ber dıe Fakten werden 76 ein anderes
Gesicht bekommen und ine Auswahl zulassen, je mehr INa  w} dıe geschicht-
lıche Entwicklung un: Strahlkraft dieser Gestalt betrachtet. Wenn das sowohl
VO:  } verschiedenen Zeiten als auch VO  } verschiedenen Orten gilt, dann wird 180000  w}

den Japanern nıcht VCTATSCH, wWeNnn S1C heute und hıer (in apan) die Fran-
zıskusgestalt ben nach ihren angestammten Kategorien betrachten. Darum ber
gng CS mır ın dem Buch über Franziskus.

Freilich wırd INa  ®} hıer ıne Unterscheidung anbringen mussen. Solange sich
1LUFr ine naıve Erzählung handelt, twa 1m Stile der Fiorett:z, ıst INa  ] erstaunt,
wıevıel tiefes Verständnis sich hier kundtut. Tatsächlich handelt sıch mehr

ine anschauliche Geschichte, diıe bei den verschiedenen Lesern ın Ost un!
West, damals un: heute, die eigene Erfahrung mıiıt 1Ins Spiel bringt, wodurch
ben das Interesse geweckt un! dem eıgenen Leben dienstbar gemacht WITd. In
diesem Sınne annn 160870  - SCH, dafßi die Fıorett2 mehr Geschichtlichkeit ıIn sıch
haben, als eiIn zünitiger Historiker zugeben mas. Gerade diese Anschaulichkeit,
die 1Ns Leben hıneinführt, weıl S1C aus dem Leben entsprungen ist, hat die
Franziskusgestalt 1n Japan sehr bekannt gemacht und eın erstes Interesse
hervorgerufen. Seit alter eıt gıilt gerade 1mM relig1ösen Leben der Japaner die
eigene Anschauung und das ınnere Erleben.

Aus diesem Grunde sollte CS keine Vorbehalte ein solches Erleben geben.
Im Gegenteil: Sobald dieses eıgene Eirleben und die Experienz des Göttlichen
nıcht mehr gesehen werden un: in Erscheinung trefien, kommt CS be1 ıcht-
christen und Christen einer Verflachung der Legalısıerung, die keinen N ZAl-
sammenhang mehr sıeht zwıschen dem „normalen” Leben un: dem relıg1ösen
Leben. Sogar ein Leben AUus der ristlichen Offenbarung heraus verlangt 1ne
innere KExperienz, W1€e das alttestamentliche Volk Gottes seine Erfahrung mıiıt
seinem Gott ‚We gemacht hat und un das Alte J1 estament geschenkt hat,
der W1eE bei den ersten Christen ihr Leben 1Ur darın bestand, S1e ıhr Er-
leben mit dem leidenden Uun! auferstandenen Christus ın die Formeln
des christlichen Glaubens gestaltet haben und uns das Neue Testament BCc-
schenkt haben Wie sich bei Juden un: Christen verhalten hat, ebenso gehtauch mıiıt dem COMMON der Nıchtchristen ın ıhrem religiösen Leben Wo
dieses orıgınal religiöse Leben sıch vertlacht der ın philosophische Formeln
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gebracht wird, entsteht eiwas, Was WITr den nennen möchten. Man sıecht
nıcht mehr die konkrete Gestalt, dıe sıch uns entgegenstellt ın Christus, in Fran-
zıskus, 1m Buddha UuUSW. Statt dessen klammert INa  -} sıch iıne abstrakte Kon-
struktion philosophischer und theologischer Formeln, die in ihrer Rationalität
den Zusammenhang zwıschen dem religı1ösen eben und dem normalen Leben
VEIZEIICH un: verschwinden lassen.

Kommt dieser Rationalisierung der Gestalt, dann WIT'! 11a  } wıederum
unterscheiden mussen. Selbstverständlich gıibt 1m christlichen Leben ine —
ausweichliche Rationalıtät der christlichen Lehre, un!: etwas Ahnliches gıbtauch ın den nıchtchristlichen Religionen. In diesem Sınne unterscheiden WIr  e eıne
chrıstlıche T’heologie un! ine buddhistische Phiılosophie, der WIie 130028  - das iın
den dıversen nichtchristlichen Religionen jeweıils CI1NCH INa

Erfahrung UN) Verstehen Erfahrung und Verstehen gıibt auch 1n der
christliıchen Kelıgıion, Uun!: ‚War D S1e sıch voneinander unterscheiden. Das
christliche Dogma ist 1ne Rationali;tät des Verstehens un!: trıtt der Erfahrung
einıgermaßen entgegen. Selbst ein 1 HOMAS VON AÄQUIN weiıß, WITr 1n den
dogmatischen Formeln nıcht die dogmatische Formel glauben, sondern das, W as
als ıne VO  } enschen nNnıe ergründende Wahrheit dahintersteht S.Eh
1, ad 2) Die dogmatische Formel ist DUr 1nweis und Aufweis dessen, WAaSs
WIT glauben. So bleibt Gott Un! alles von Ihm Geoffenbarte für uns sSteits eın
Geheimnis, un: in dieses Geheimnis hinein stößt die christliche Erfahrung mit
all iıhrer Unzulänglichkeit un! glaubender Bejahung, daß NSsSere Erfahrung
weıt er das VO  - der Formel Gesagte hinausgeht. Irotzdem hat die dogma-
tische Formel ihre große Bedeutung als Richtungsweiser auf das Über-sich-hinaus-
Liegende: das Geheimnis Gottes.

Das gilt nıcht DUr für die dogmatischen Formeln; gilt ebenso für dıe gott-ıche Offenbarung, die doch nıchts anderes ıst als menschgewordenes SprechenGottes für uns. Menschgeworden hat ber eınen doppelten 1nnn Es ist das
Sprechen Gottes 1m menschgewordenen Wort, Christus, der das NC Wort
Gottes ıst, das sıch ın Ihm 1U  } ausweıtet einem prechen in vielen Worten:
terner ıst ein menschgewordenes Sprechen für den Menschen, ih: in das
1ne UUrwort (Gottes hineinzuweisen, un: dadurch ZU Geheimnis Gottes hin
Hier wiıird der Weg frei für ıne echte chrıstliche Mystık der für ine negatıve1’heologie, hne dıe 1ne posıtıve Iheologie verdorrt. Auch dieser Punkt wurde
Von den Japanern 1im Leben des heiligen Franziskus schr ohl gesehen, worıin
S1e .ben auch das Geheimnisvolle des Menschenlebens un! der Dınge anschau-
lıch erleben wollten.

Für den nıchtchristlichen enschen hat die Lehre Christi noch keine EAd:
gültigkeit erreicht. Christus gılt weıthın als eın Lehrer, der, W1€e dıe übrigenLehrer des Menschengeschlechtes, auf den 1Inn des Menschenlebens hıinweist,
ber gılt als der Lehrer chlechthin. Nehmen WITr das ZUT Kenntnis, dann
verstehen WITr, dafß bei diesen nıchtchristlichen Philosophen die eigene Erfahrung
ZU Ausgangspunkt S wiırd, hne deshalb die Erfahrung anderer
bestreiten. Diese Weisheitslehrer sind nıcht 11UT „Lehrmeister“ sondern auch
„Lebemeister“. Dieses wıederum ist der Punkt, dem heiligen Franzıskus ine

große Bedeutung in Japan zukommt, indem CI als eın christlicher Heiliger,auf Christus verweıst. Allerdings unterscheiden sıch hier dıe christliche und die
nıchtchristlichen Religionen.

Einen Zeitabstand haben auch WIT in NSerm Verständnis dieses Heiligen;trotzdem bleibt bei uns durch dıe darın stehende TIradition des Christlichen ine
„Horizontverschmelzung“ für se1ne Uun! DNSCTC eıt möglich. Damit ist natur-
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gemäß auch ein Verstehenshorizont gegeben. Anders verhält sıch die Sache be1
den nichtchristlichen Philosophen, sobald s1e diese Heiligengestalt iın ihren eigenen
Verstehenshorizont transponıeren; denn dort arbeıiten 19188  , andere Kategorien, die
sıch Von uUuNsSsercn christlichen Kategorien stark unterscheiden. Diese Kategorien
sind AUuSs der tradıtionellen asıatiıschen Überlieferung g  3008  C  9 die INa  - me1-
stens mıiıt dem Namen des Monısmus un! Pantheismus bezeichnet. Mag ine
solche Kategorisierung auch nıcht immer den eigentlichen Sachverhalt richtig
treffen, offenbart sich darın doch das typisch asıatıische Moment der Immanenz
sSta der abendländischen Transzendenz. Nun wı1issen WIT Aaus UNScCICcCrXI christlichen
Unterweisung, daß Iranszendenz un: Immanenz durchaus nıcht sıch ausschlie-
Bende Kategorien sınd, sondern S1e 1mM Geheimnis Gottes aufeinander be-
SCH SIN! und doch einen Verstehenshorizont eröffinen können.

Die Frage ware 1U 1eweıt triıfft das auch ZU be]l den nıchtchristlichen
Religionsphilosophen”? Sobald sich unl 1ne Systembildung handelt zwischen
christlicher Theologie un nıchtchristlicher Religionsphilosophie, mussen WIT VvVon

der christlichen Jheologie her gewisse Ansprüche der nıchtchristlichen Philosophie
korrigieren un: auf die absolute Iranszendenz Gottes verweısen, dafiß ın
der christlichen Mystik un! jeglicher Mystik sich nıe ıne Identität zwischen
Gott und dem enschen handeln kann, sondern DUr iıne Einıgung, die 1114  -

allerdings KEinıgung 1m hoöchsten Grade muß, hne S1e dadurch VCI-

älschen. Hier zeichnet sich das Moment der christlichen Theologie ab, dıe auch
1mM mystischen Raum iıhre Bedeutung behält. Daher Iinden WITr sehr prekär,
daflß INa  - allzu leicht versucht, 1n die Mystik einzuste1gen un!: die vorhergehenden
Stufen überspringen versucht. Phänomenologisch mogen christliche un! nıcht-
christliıche Mystik denselben Bewußlitseinszustand zeıgen; trotzdem gibt hiıer
bedeutende Unterschiede.

Christliche Mystik gelangt durch dıe irdische Gestalt des Christus hın ZUT

verklärten Gestalt des Christus, un: durch iIhn hın Gott un seinem Ge-
heimnis. urch diese vorausgehenden Stufen hat die christliche Mystik ımmer
schon iıhr eıgenes Gesicht, weshalb S1C ben chrıstlıche Mystik heißt. Im nıcht-
christlichen Bereich ber hat INa  - den Eindruck, daß die vorausliegenden Stufen
durchaus übersprungen werden, sSe1 C5, daß INa  n die „ Welt“ nıcht fur voll nımmt,
se1 C5, daß INa  w} dıe Welt ZUT Illusıon verzerrt. Das mystische KEreign1s als solches
mas phänomenologisch ine große Ahnlichkeit haben, ber durch dıe OTAauUusSs-

liegenden Stufen wird innerliıch modifziert, daß christliche Mystik un!
nıchtchristliche Mystik 1Ur 1m Hıinblick auf die mystische „Intuition” ahnliche
Phänomene sınd, ber iınnerliıch doch radıkal differenziert erscheinen. Damıt
unterscheidet sıch diıe „ Welt“” des heiligen Franzıskus radıkal VO  e der „Welt“
der nıchtchristlichen Philosophen. Das soll nıcht heißen, dafß sS1e dıe Gestalt des
heiliıgen Franziskus gänzlıch verftehlt haben, vielmehr haben S1e miıt iıhren eigenen
Kategorien versucht, sich diese Gestalt faßbar machen. Der Verstehenshorizont
ıst ben eın anderer.

(‚öttlıche Pädagogıe? Als Menschen, auch als christliche Menschen, haben
WITr selbstverständlich nıe das Recht, Gott vorzuschreiben, W1Ee dıe Menschen
paädagogisch richtig ZU Heile führen soll Selbst die Kirche Christi muß ımmer
auf die „Zeichen der eıt  34 achten, dem Kairos Gottes gerecht werden.
Solche Zeichen der eıt können gewiß unıversal betrachtet werden; ber
können auch Zeichen se1nN, dıe NUuUr dıesen einen enschen betreffen. „Von hıer
A4us erklärt sıch auch, dafß für eıiınen anspruchsvollen Verstand manche Gründe
einer Konversion auf den ersten lıck argerlıch aussehen können... Das-
selbe, Was manchen als eın Skandal erscheint, ist gültig, WCNN wahr ist, daß
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dıe Zeichen eın Moment innerhälb eines persönlichen, konkreten Weges Gottes
sınd Weıil ber der Zugang ZUT ahrheit ine persönliıche, Je einmalıge Ge-
schichte ıst, gibt Zeıiıchen (und wırd S1e immer geben), die aussdmliqßlighdieser Geschichte gehören, bald rein innere, bald äußere, rational vielleicht
sehr schwache, vielleicht oft gl ‚argerliche‘ für den, der sS1e VO:  w} außen un:
unbeteiligt ansıeht. Vom Standpunkt der Theologie braucht dies nıcht 1ns Ge-
ıcht fallen, denn die Seele, die glaubt, glaubt ja Gott* EAN MOUROUX,

glaube, Dich: übertragen VO  w} HaAans URSs VO  z BALTHASAR, Einsj:edeln 1951,
Uns interessieren hıer, da WIT VO  $ den nıchtchristlichen Religionsphilosophensprechen, NUur die philosophischen Systeme. „Was in der Glaubenshaltung des

Christen als Apatheia-Gelassenheit-Indiferencia geschildert wurde un die letzte
Begründung 1m absoluten Gehorsam Christi dem Vater gegenüber hat, annn sechr
ohl verwandt un in Fühlung se1in mit den Formen asıatischer Letzthaltung
VOorT dem Geheimnis des deINS; da WITr Voraussetizen dürfen, daiß die Gnade
Christi ın der SaANZCH Menschheit, immer eın Herz S1C willig einläßt, WITK-
SA} ıst, steht nıchts 1mM Wege, daß der relıg1öse Grundakt VOT dem Absoluten
christlichen i1nn un: Wert wenıgstens haben kann, immer Gottes Gnade
eın Herz dazu ermächtigt“ (HaAns UrRrs VO  Z BALTHASAR, Spirıtus Greator, Eın-
sıedeln 1967, 08; die Unterstreichung bei Urs VO  w} Balthasar). Auch bei den
Autoren uUuNserTecs Buches über Franziskus g1ıbt etlıche, auf die diese Worte
PAaASSCH un auch einen christlichen 1nn un: Wert haben können: WasSs darüber
hınausgeht, spielt sich DUr ab 1im Verhältnis Gottes ZU enschen. Das ber
bleibt eın Geheimnis, das sıch keinem Theologen eröffnet. Es g1ibt ine theo-
logısche Wissenschaft und gıbt die Kategorien dieser Wissenschaft; als solche
bedürfen S1C einer Geschmeidigkeit der theologischen Wahrheit gegenüber, wenn
S1€e sıch nıcht verhärten und daher unbrauchbar werden wollen, sobald
die Umkreisung des letztlich Unbegreiflichen weil Goöttlichen geht UrRs
VO  7 BALTHASAR, 74)

Einbruch Durchbruch Der Titel unseres Buches spricht VO  w} dem Großen
Durchbruch; diesem Durchbruch gegenuüber haben WITr gesprochen VO  - einem
Einbruch Gottes ın das Menschenherz. So WI1€eE diese beiden Wörter urch-
bruch und Einbruch dort stehen, scheinen S1C ]J° auf ine Ausschließlichkeit

deuten. Das würde besagen: Entweder geht einen großen Durchbruch
des enschen selbst ZU unbegreiflichen Geheimnıis, der ber handelt sıch

einen Eınbruch Gottes alleın hın ZU Menschenherzen.
Die Antwort auf diese Disjunktion annn letztlich nıcht VO Erleben her

gegeben werden, sondern kann NUur theologısch erfolgen, namli;ıch VO  w} der Offen-
barung Gottes her. Vom Erleben her handelt sıch die Akte dieses be-
treffenden Subjekts, un! mMmas das Durchstolßen der gewöhnlichen Kategorien
als eın Durchbruch erscheinen. Soviel ıst richtig dieser Antwort, als sich

kte des Subjekts handelt. Damiıt ist ber noch nıcht die Frage beantwortet,
die letzte Inıtiative steht beim Menschen der bei Gott? Nach christlicher

Lehre hlegt die Inıtiative immer be1 Gott, der 1m eschöpfe dıe inneren Fakul-
taten VO  ea} Innen her ZU Entfaltung bringt. „Gott 111 Iso 1MmM Menschen arbeiten,
der Grund se1nes Geistes wırd die göttliche Wirkung verspuren: als Erleuchtung
und Inspiration, Anruf eines Lichtes un!: einer Liebe. Auch hier muß INa  } den
gewohnten Formeln iıhren konkreten 1NN erstatten. Wır sprechen davon, daß
die Gnade erleuchtet Uun! anzieht, un das ist wortlich wahr. Es besagt aber,
daß ott selbst in seliner persönlıchen Waiırklichkeit, uUunNns durch seINE Gnade —
leuchtet un anzıeht. ıcht 1ne blınde Krafit ist 1im Spiel, der iıne erhabene,
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ferne Sonne, die C1MN antlıtzloses ıcht aussendet Sondern ist Jemand der da
Licht un! 1€ ıst und der etwas VO:  - sıch selbst andern Jemand schenkt
der bedüriftig un! hungrig nach diesem Licht dieser Liebe ist Wenn schon
wahr ıst der Schöpfergott den enschen durch NCH MNNeErcnN Drang
sıch zıcht welcher die natürliche Schwerkraft des Geistes 1st dann 1st noch
innerlicher wahr, der persönliche Gott mich Glauben anzıeht un: C11N-
ladet durch dıesen uen Instinkt den INır einpflanzt inter:10r1 instinctu Dei
invıtantıs E ad (MourRoux 13)

Daiß sich diıeses verwirklicht hat Leben des heilıgen Franziskus, ist klar
und bedart keines Beweises ob 1NSCIC nıchtchristlichen Religionsphilosophen
das erkannt haben Franzıiıskus selbst dürfte auch ohl klar SC1IM, wenıgstens
be1 manchen Autoren, da S1C versuchen, Franziskus darzustellen, WIC

mıt (Gott mıt Christus, mI1t der Kirche lebte und wirkte S1C dann das auch
als C1H Beıspiel nehmen für ihr C1ISCNCS Satorı un Suchen nach dem etzten Ge-
heimnis, lassen WIT als Frage stehen, ohl ıssend WIC 1119  w Gott auch muiıttels
teilweise alscher Begriffe bejahen annn (vgl MOoOourROUx 892)

Anderseıts InNuUsSsSeCN WIT hier bedenken, daß etliche unNnserer nıchtchristlichen
Autoren nıcht NUr CcC1in intellektuell VO  — diesem Geheimnis sprechen, sondern
auch VO  -} Agape (Liebe) den Menschen und daß WITr Gott NUur erkennen
können AQUus Erkennen un! Liebe zugleich Jedenfalls scheinen S1C SPUrCH,
daß hne Lıebe nıcht dıesem etzten Akte kommen annn Wiırd hıer der
persönlıche Gott VO  w} fern gesichtet? Wer annn das wıssen”

Zusammen mıiıt Franziskus 1st hier noch CinN anderer Name CeCNNCN der auf
das relig1öse Leben Japans großen Einfluß ausgeubt hat MEISTER CKHART
Auch bei ıhm, vielleicht noch starker als be1i Franziskus, spielt die orıgınal
asiatische Mentalıtat 110C große Rolle der Interpretation „Gott als das Nıchts;
die Wüste der Gottheit da sah ıch sonder ıcht da schmeckte ich doch
nıchts WAarTr us  < Das alles findet sich bei uUunNnserecnN Autoren wıeder, dem etzten
Geheimnis NCcCnMn Ausdruck geben, doch kein Ausdruck mehr langt Aber
WIC be1 Franzıskus auch be1i FEckhart können WITL 1Ur sehr SOTS Sa dieses
heilıge Geheimnis CTrSPUTCH, das keine menschliche Kategorie heranreicht die
ber doch beide Christlichen beheimatet (vgl 'I'H STEINBÜCHEL, ensch
UN Gott Frömmigkeit und Ethos der deutschen M ystık Düsseldorf 19592

Asıatısche Mystikwege und westlıche Menschen In eıt da INan
asıatische Meditationsmethoden Westen bringt un: S51C i propagıert
möchten WITE doch auf 110 Gefahr hınweisen, die mıiıt solchen Praktiken VOCI-
bunden ist ERNST DBENZ spricht VO: Zen Buddhismus un!: VO: Zen-Snobismus
vgl BENZ, Zen westlicher Sıcht Weilheim 19692 Untertitel) JuUunG
sagt VO Yoga „Wenn sıch daher 1NeC ‚rel1g10se ethode zugleich als ‚W155CH-
schattlich‘ mpfehlt, kann S1C Westen iıhres Publikums sicher SC11H2. Der
Yoga ertüullt diese Erwartung. (Ganz abgesehen VO Reiz des Neuen un! Von
der Faszınation des Halbverstandenen hat der Yoga AUus guten Gründen viele
Anhänger.. Aber Von N! dem Yoga eigentümlıchen Einheit und Ganzheıt
des Wesens findet sıch keine Spur (in der Spaltung des westlichen Geistes)
Für den Europäer 1st Gift bereıits verstuüummelte Natur noch gänzlich
unterdrücken un! ıhm zusagenden Robot daraus machen Sasc,
wem iıch kann Studieren Sie den Yoga Sie werden unendlich viel daraus lernen,
ber wenden Sie ı: nıcht d} denn WITLr Europäer S1N: nıcht beschaffen, daß
WILr diese Methoden hne weıteres richtig anwenden könnten Eın indischer (suru
kann Ihnen alles erklären un! Sie können alles nachmachen ber WISSCH Sie,
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WNET den Yoga anwendet? M. a. W. WI1ssen Sie, wWer Sie S1N! und wie Sıe be-
schaffen sind?“ (C.G. JungG, Gesammelte Werke, XI3 575 f’ vgl die ent-
sprechenden Stellen er Zen, 582.584—586)Miıt dem Namen Zen un! seiner Praxis ist noch nicht getan. Vielleicht
mMas als 1ne Richtschnur das folgende Wort genannt werden, das ein Japanerdas Satorı-Erlebnis des heiligen Franziskus genannt hat, näamlich seine Metanoia
1Im AÄAngesicht des Aussätzigen: „Der Herr gab mir, dem Bruder Franziskus, ein,dıe uße anzufangen: Als iıch noch in Sunden WAarT, War mMır furchtbar
biıtter, Aussätzige sehen. Und der Herr selbst führte miıch ZU ihnen und ich
tat Barmherzigkeit ihnen. Und als ıch VON ihnen wegging, wurde MIr das
Bittere verwandelt 1n Süßigkeit für eıib Un Seele“* (Testament des Al Fran-
1SRUuS)

MITTEILUNGEN

Promotionen Am Juni 1971 wurde der anadische Jesuit GERARD
VALLEE VO Fachbereich Katholische I heologie der Westf. Wilhelms-Universität
Münster ZU Dr. theol promoviert. Seine Dissertation behandelte das IThema
„De T ambaran Uppsala Un debat DEeCuUMENLQUE $UT Ie rencontre ınterreligieux(1938—1968)“.

Am Julı 1971 promoviıerte der Schweizer LUuDwIıG RÜTTI SMB mıt der
Dissertation: „Der Weltbezug chrıstlicher Sendung. Kritische Überlegungen zZ2UT
Missionstheologie“ ZU Dr. theol Seine Arbeit wurde als beste Dissertation des
Jahres ausgezeıichnet.

Todesnachricht Dr. (GONSALVUS WALTER OÖOFMCap, der 1m Januar 1970
se1n Goldenes Doktor- Jubiläum feiern konnte (s. ZMR 5 ‚9 1970, 131 ist

Februar ds Js 1mM Kapuzinerkloster Mergentheim nach längerer Krankheit
verschieden. 1.

GEORG SCHURHAMMER S starb 1m Alter VOon Jahren November
1971 Rom Jahrzehntelang hat der wissenschaftlichen Erforschung desLebens un irkens des heiligen Franz Xaver gearbeıtet. Seine Bibliographieumi1a: ber 300 'Titel eın Lebenswerk, die dreibändige Bıographie Franz
Xavers, hat 1mM Manuskript vollenden können. Band Uun!: I1/1 sınd bereıts
veröffentlicht, 11/2 soll noch in diesem Jahr erscheinen.
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VORLE  SPLAN MÜNSTER WS

Missionswissenschaft Nı angrenzende Diszıplinen

117 Die Weltreligionen un! der christliche Glaube Oörmann
Dıi, Do O ZZO

2329 uba Prombper
D 15—19

197 Hauptseminar Entwicklungshilfe als relig10ses und Örmann
kulturanthropologisches Problem Promper
Di 4b—91]

Oörmann120 Kolloquium ZUT Vorlesung
Di Ea

115 Religionsphänomenologıe Heilıge acht Khoury
Do, Fr 4] E ,

116 Koranische 1 hemen Einführung den Islam Khoury
Mı S0017

118 Hauptseminar ZUT Islam- Vorlesung Khoury
Mı 17 15— 18

142 Geschichte der Kırche VO:  } den Anfängen bıs Konstantın Köttıing
Mo, D, Mi Q9— 10

414 HarbachSozialpsychologische Aspekte des sozıalen andels
Fr 1618

1761 Altafrikanische Königreiche
D, Do 11

1762 Übungen ZUT Ethnographie Airıkas Schott
Do 15—20

1763 Übungen ZU1 Ethnographie exikos Köhler
zweistdg nach Vereinbarung

1764 Seminar etiAhoden der “New Ethnography
(Kognitive Anthropologie, Ethno SCICNCEC un verwandte
Gebiete)
Di 15—20

1765 Kolloquium e  ber EeUCTEC ethnologische Forschungen
Do 16— 15

Sprachkurse Sanskrit Hindi, Chinesisch Japanisch
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BESPRECHUNGEN
MISSIONSWISSENSCHAFT

Baumgartner, Jakob, (Hrsg.): Vermaittlung zwıschenkırchlicher (re-
meıinschaft. 50 Jahre Missionsgesellschaft Bethlehem Immensee. Fest-

CUu  (D Zeitschrift für 1ssı1ıonswissen-schrift NZM Supplementa, 17) KBıschaft Schöneck (Schweiz) 197 IS VII 96 P , SC Z
Die Herausgabe einer Festschrift ist immer ein Wagnıs, dıe Besprechung ber

n  ‚u so! Was hier geboten wird, ist derart inhaltsreich, dafiß unmöglıch ist,
alle zweiundzwanziıg Beiıträge austführlich wurdiıgen. Und das ist schade für
1ne Missionsgesellschaft, dıe iımstande ist, nach fünizıg Jahren zweiıundzwanzıg
wissenschaftliche Beitrage VO  $ eigenen Mitgliedern verfiassen ZUu lassen! Be1 der
Liste der Mitarbeiter fällt auf, daß diese ın aller Welt studıert haben: dart
hıer jedoch auch erwähnt werden, dafß WIE das Vorwort sagt alle (von
wel Ausnahmen abgesehen) durch die Schule Professor eckmanns SMB SC-
gangcn sınd. Da rof. Beckmann gerade 1971 se1n Lebensjahr vollendet hat,
ist diese Festschrift zugleıch ine Festgabe für ıh;

Die Konstitutionen der Bethlehem-Missionsgesellschaft weısen diese als Ver-
mittlerıin zwischenkirchlicher Gemeinschaft AQUS. Das soll hıer 1mM breiten Sınn
verstanden werden;: denn handelt sich in dieser Festschrift nıcht NUr Per-
sonal-Assıstenz. Im eıl wiırd über die missionarische Dienstleistung der
Gesellschaft den eimatkırchen un! den Kirchen in Autbau Uun! Not
berichtet: FRIEMEL, Die Gründung des Missıonsseminars Wolhusen;: KAISER,
Zum funktionalen erständnıs der Gemennschaft 27 der Missıonsgesellschaft
Bethlehem:;: BORER, IDe Anteiılnahme Bethlehems der mıssıonarıschen kti-
v”erunNg der Erzdiözese Denver, Golorado, USA; BLATTER, T'sıtsıhar (Heilung-
kiang) die erste Mission der SMB:;: LACHENMEIER, Z ur Vorgeschichte der
Bethlehem-Miıssıon 2ın Rosarıo, Kolumbien. Der IT. Teıl bietet Asıatıca:

SCHILDKNECHT, Lateinstudizum ım chınesischen Kulturraum?: BISCHOFS-
BERGER, Kıloma an: das Neujahrs- UN Erntefest der Amiıs 19793}  S Tungho Taz-
Wwan); GRICHTING, Zum Gottesglauben UNı (Gottesbild ın I arwan:;: BENZ,
Vielsprachigkeit 2n der mıssıonNarıschen Verkündıgung. Die Sıtuation der eth-
lehem-Miıssıonare ım Dekanat / aıtung (Formosa): BÜRKE, Das Nestoriuaner-
Denkmal UO  S S5z-an-fu Versuch einer Neuübersetzung (ein für die alte i1ine-
sische Missionsgeschichte sehr wichtiger Beitrag!); IMMOOS, Das Mysterium
UvoNn Feuer UN Wasser ım Schinto-Rıtual. eıl II handelt über Afrıcana:

PLANGGER, Kassenfrage UN Missıonterung 2ın Rhodesıien (1890—1930);
NIEDERBERGER, Der afrıkanısche Klerus ın Rhodesıen; ] RABER, Die batho-

lısche Kırche Rhodesiens ım Wıderstand. eıl halte ıch für außerst wichtig:
Missıonstheorie UNı Missıonsgeschichte ÄMSTUTZ, Über dıe mıssıonarısche
Anpassung; Fr. KOLLBRUNNER, Der Ort der Maıssıon aın der T’heologıe (ein histo-
rischer Überblick und dıe gegenwartıge Lage); ]MFELD, Missıon auf dem
Hiıntergrund des ersien Entwicklungsjahrzehnts (ein Überblick uüber die sieben
rezenten Reports un! ine missionarische Auswertung); LENHERR, Die nıcht-
westlıchen Teiulkırchen (Missıonen uUN dıe kırchenmusıkalıschen Bestiummungen
seıt Pius X.: MARQUIS, Le traıte MLSSLONNALTE »Quod remıinıscentur« de
0OMMASO GCambpanella (zum erstenmal wırd diese Arbeit Campanellas ausführ-
lıch behandelt); BECKMANN, Utop:en als miıssıonarısche Stoßkraft (eine sehr
originelle Leistung un! ıne NECUC Richtung ın der Missionsgeschichte, die noch
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VIE. verspricht!); BAUMGARTNER, Alonso de AandovVa und dıe Neger-
sElavere:: dıe Missıonspastoral ‚De instauranda Aethiopum salute‘ VO  i 1627 der
1m Schatten gebliebene Lehrer des Petrus Claver: diese Arbeit WAar bisher kaum
ekann Unter dem 'Titel des T’eıls Volkskundlıches ZUT Missıon chreibt

HEIM über Nıckhneger und Fastnachtschinesen ın der deutschsprachıgen Schweiz.
Den Abschluß der Festschrift bılden e1n Mitarbeiterverzeichnis sSOW1e€e Personen-,

Trts- un! Sachregister. Hrsg. meınt 1m Vorwort, das Jubiläum seiner Gesell-
solle eın Anlaß ZUT Rühmung sSe1N. möchte dazu SCH Diese Fest-

schrıift zeigt doch wen1ıgstens, daß die Gesellschaft während dieses halben Jahr-
hunderts missionarisch un missionswissenschaftlich sehr rCSE SCWESCH iıst. In Der
NOMUNE felicıter!

Nijmegen Arnulf am OFM

Haas, Harry/Nguyen Bao Cong O0‘hretnam: The Other Gonflıct ee'‘
Ward/London 1971; 2907 P-; 1,65

Es handelt sıch nıcht den außeren Ablauf der Ereign1isse 1ın Vıetnam: s1e
werden höchstens Kande vermerkt. Es geht vielmehr die Rolle der
Katholiken, die s1e In den Auseinandersetzungen un! 1n der Lösung des Problems

der Katholiken innerhalb der vietnamesischen Nation auf seit der Ankunft der
spielen. Beide Autoren Cong ist eın Pseudonym) zeigen dıe Stellung
Iranzösıischen Missionare. Aufgrund mehrerer Besuche 1m Land un! vieler Ge-
spräche (zum eıl uber Dolmetscher) mıiıt Persönlichkeiten verschiedener Rich-
tungen legt seine Beobachtungen ber — dar, als ine „verpilichtete”
Stellungnahme. Das Kap (173—207), der Hauptteıil des Buches, ist ein
eidenschaftlicher Appell ZU  a Zusammenarbeıt VO  w} Katholiken und Kommunisten.
Gegen dıe französischen Missionare werden schr harte Vorwürte erhoben: Ver-
quickung VO  w Religion un Politik, Entiremdung der Christen VOoO Volk, AÄAn-
erziehung einer Ghettomentalıtät. Mangelnder Einsatz der Intellektuellen, privile-
gıerte ellung der Katholiken S1N! weıtere Anklagen die Kiıirche Aber
INnNan iragt sich trotzdem bei aller nuancıerten Wiedergabe der komplizierten
Sıtuation ob diıe der Katholiken un! Missionare (sie haben Fehler
begangen) nıcht überbetont wird. Ist Diem eindeutig alleın der „böse Mann“,
der die 1954 beschlossenen Wahlen verhindert hat? Zur Lösung des Problems
verlangt und INa  - wıird ihm beistiımmen dıe Ausbildung Vomn Führungs-
kräften als Hauptpriorität. Hingegen scheint der Vorschlag VO:  ‚ eichlich
unrealistisch, daß dıe Kirche alle Organisationen un Strukturen aufgeben solle,

im Frieden miıt den Kommunisten das Land aufzubauen. Hat 16 ın einem
Staat unter dem kommunistischen Machtbereich ıne kommunistische Parteı
dere Gruppen miıtreden lassen” ıcht einmal In Nordvietnam! Denn das nımmt
ohl keiner ab, daß dort nıe weder iıdeologische noch doktrinelle Konflikte
zwischen Kirche un!: Regiıme gab Daifß 1n Vietnam Friede werden soll, darın
sınd sıch die meısten ein1g. Aber WIEe, WECNN nıcht eın fauler der einseitiger
Friede werden soll”? Gerade darum sind nformationen un!: Gespräche
wertvoll.

Uznach Ivo Auf der Maur OSB
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Kürzinger, ose: Die A postelge.%dn'dzte‚ Teıl Patmos/Düsseläorf 1966;
330
Pesch, Rudolf Die Uısıon des Stephanus ath Bibelwerk/ Stuttgarf 1966;

Die Apostelgeschichte kann Von Missionstheologen un! Missionaren nicht g-
nus gelesen un!: durchdacht werden. Darum sollte allen Büchern, dıe Einsichten
in iıhre Grund{fragen, theologischen Ansätze und den Von Lukas Nau .  er-
legten au vermitteln, volle Aufmerksamkeit geschenkt werden. Gleicher-
weılse ist wiıchtig, dıe Apostelgeschichte meditieren Uun! sıch iıhrem An-
spruch als Gottes Wort offnen.

Dazu 111 KÜRZINGERS Auslegung diıenen. Man kann DUr begrüßen, WC
namhatftte Exegeten sıch bemühen, ın einfacher Sprache das VO:  - ihnen exegetischErtforschte ıIn den Dienst der Verkündigung stellen. KÜRZINGER behandelt Apg
‚1—12,25 uUun!: erschlie{fßt „das ild VO  w} der Entstehung und Entfaltung der
Kıirche“. Der Leser soll erkennen, daß das Wort des Herrn seine Kralfit entfaltet,
weıl unzerstörbares Leben in ıhm liegt

RUDOLF PESCH behandelt Apg 1im Rahmen der anzen Apostel-geschichte als Gipfel der VOoO  } Lukas mıiıt dem Prozeß und dem Martyrıum des
Stephanus markierten „heilsgeschichtlichen Wende“®: ın der Miıtte der ersten
großen Komposıitionseinheit Apg 1—12, 1n ihrer Wichtigkeit ausgezeıchnet durch
parallele Züge zwıschen dem Prozeß un! Tod Jesu und dem Prozeß Uun! nde
des Stephanus. PESCH erarbeıitet, das Stehen des Menschensohns Aufstehen
ZU Gericht die Juden bedeutet. Der Menschensohn hat sıch erhoben, »
auf die Anklage des Stephanus hin das Urteil ‚wıder se1in Volk‘ ZU sprechen “ (58)Lukas 111 damıt SCH, „der Fortgang des Evangeliums VO:  - den Judenden Heiden gottgewollt iıst (ebd.)

ünster Helga Rusche

Leeuwen, Arend Revoluti:on als Hoffnung. Strategie des sozialen
Wandels. Kreuz- Verlag/Stuttgart 1970; 246 5., 29,80

Le tıtre anglaıs de L’edition orıgınale evoque plus clairement le contenu du
lıvre: Development through evolutıon. Nous NOUS trouvons Pas devant
eXpOsE systematıque, ma1ıs plutöt devant unc ser1e de reflexions theologiques surle probleme de la revolution dans la conjoncture actuelle. Le poınt de depart de
l’auteur (professeur L’Universite Catholique de Nimegue), est "’affrontement
entre deux tendances et deux V1S10NS chretiennes de l’histoire presente. Ces deux
V1s10Ns Sont confrontees la conference ®cumeni1ique de Geneve 1966 D’un
cöte, ı1 les chretiens quı sıtuent l’interieur de l’ideologie de L’estab-
liıshment du monde occidental, et voljent l’histoire une evolution dans la
lıgne du developpement de la technologie. Ils acceptent le schema de ROosTOw,
et, POUTFC CUX, la revolution par le developpement L’interieur de V’ordre
etabli. En face d’eux, il CuxX quı proclament la necessite d’une revolution
polıtique et socıale prealable tout developpement. Revolution developpement,tel est le ılemme actuel, dilemme partıculıerement sensible Amerique latıne.
8l probleme theologique, Car Un Vvisıon de l’Eglise est ıimpliquee dans
le choix. I1 s’agit de comprendre l’Eglise ÜUÜNC socıete quı elle-meme
la raıson de SCS actıvıtes et peut s’adapter L’ordre etabli quı lu1 laısse la lıberte
d’action, tout deplorant SCS faiblesses, bien de comprendre l’Eglise avant
tout service rendu AU.  M hommes, er par consequent, consıderer
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priıorıitaiıre la lutte contre la misere et la servitude trouvent les 11455C5 du
‘ L1ıers Monde moment Ensuite, l’auteur e  tend problematique et part
d’une conception de la revolution plus large, partır de la philosophiıe de la
sociologie 1{1 cherche definir le phenomene revolutionnaiıre partır de Cr
RINTON et de HANNA ÄRENDT, et urtout partır de ROSENSTOCK HUESSY
Quel est le SCHS theologıque de CCS mille Aans histoire chretienne Qul sont
mille d’histoire revolutionnaıre ” Le christianısme est-11 Das implique?
”auteur cherche VO1C entre ege quı identifie christianısme ; L’ordre pOst-
revolutionnaire ne de la revolution irancalse, MARX Qquı MNCATINCc les esperances
MESS1ANIGQUCS dans revolution £ 368  9 KIERKEGAARD Qqul voıt le christianisme
dans L’anti-revolution et le refour au X catacombes, et NIETZSCHE quUı voıt la
solution dans retour aASANISMC christianısme et revolution Ssont refuses
de concert. Gependant, L’auteur sent pas oblige d’aller bout de la
reflexion, CArLr 11 croıt qu«c 1OUS 50111115 19AASC PpOSL--chretien. croıit, ar
consequent, qu«c le christianısme plus I’inıtiative dans l’histoire actuelle. I1
plus la responsabilıte des revolutions possıbles de l’avenir SCT2 par
les revolutions etire leur PIINCIDC Ceci demanderait d’ailleurs bien des
PTCeCC15100S, Car, Amer1que latıne, LtOut u NS, 11 exXıiste un«c convıctıon
largement repandue, INECINC chez bien des marXxıstes, qucC seule 1980{  (D actıon des
chretiens peut conduire un revolution Quoi ı1 SO1T L’auteur termıne SO

OUVTAaSC par des consıderations bıbliques monfirant cComment la revolution doit
eire eclairee la fo1s Par la 151012 apocalyptique et par la 15107 prophetique

MCSS1IANIYUC de L’histoire Fiıinalement ı1 appartıent AU. chretiens de maıntenır
l’esperance et eire de contestatıon permanenfte biıen avant la
revolution AU.  D emps du nouvel ordre etablı Comme le Vvoıt la problemati-
QUuC de VAN EEUWEN est exactement la problematique de la revolution latıno-
amerıcaine d’aujourd hu1 Son OUVIaSC aılleurs ete prepare pPar uUune serı1e de
conferences donnees, 11 A quelques annees, Buenos Aiıres

Recife Bresıil) Joseph Gomblın

Richardson, ılliıam 1 M KEd.) The O0O0T CGhurch Symposium
Maryknoll Publications/Maryknoll New ork 1967 1066 p

Das Problem der Armut der Welt hat seıt dem I1 Vatikanischen Konzil
mıiıt SCINECLTL Pastoralkonstitution Über dıe Kırche der Welt UO:  S heute un se1t
der KEnzyklıka Populorum DTOgTESSLO Pauls VI große Beachtung gefunden Die
Kirche der Armen gehört den Merkmalen authentischen Christentums
So wählte der Jahreskongreß des Missionssekretariats Washington 1966 als
Thema Ärmut UN Missıonıerung Forderungen der Gerechtigkeit un Lıiebe
Die Referate wurden vorliegenden Buch veröffentlicht Es versteht sıch daß
spezıell dıe Missionare mıt dem Problem der Armut konfrontiert SIN da SIC

meıstens den S1074 Entwicklungsländern arbeıten un oft VO  - der S1C 1N-

genden Not bedrängt werden, daß ıhr Verkündigungsauftrag dadurch beeın-
trachtigt werden droht Man urchtet Menschen, die nach dem täglıchen rot
hungern, nıcht interessieren können für das „Brot des Lebens das VOI
Himmel kommt Die 120 Staaten der Welt sınd einzuteilen haves un:
have-nots, wobei 1Ur C1MN Drittel als Wohlstandsstaaten, ‚WC1 Drittel ber als
hilfsbedürftig gelten Deshalb sınd Gerechtigkeit un: Frıeden korrelatıve
Begriffe; beide stehen ber Gegensatz ZUT Armut PAvUL VI hat Junı 1966
VOT der UNG diesen Zusammenhang N:  ‚u umschrieben mıt den Worten Ent-
wicklung 1st der NCUC Name für Friıeden
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Die Retferate berühren die wichtigsten Entwicklungsfragen der Dritten Welt;:
War haben sS1e nordamerikanische Verhältnisse als Gounterpart, doch werden
s1e auch 1m Lichte des Evangeliums betrachtet. Das Leben der Missionare, die
ja meıstens Ordensleute mıt dem Gelübde der Armut sınd, wıird krıtisch geprült,einmal 1m Rahmen iıhrer Arbeit in den Entwicklungsländern, ZU andern mıiıt
Rücksicht auf die Neubelebung ihres Armutsideals. Die Ausführungen sınd nıcht
immer gleıch grundlıch un! zıelen mehr auf iıne innerkirchliche Neuorientie-
runs als auf dıe Sıtuation un! die Tatsachen ın den Entwicklungsländern ab.Um mehr können die Missionare un Ordensleute sıch die Anregungen er
dıe „Kırche der Armen“ zunutze machen.

Gregorius OFMCapJTilburg (Niederlande)
Schwartz, Aloysius: Armenpfarrer 2n Korea |amerikanisch: The Starved072 and the Sılent, Herder/Freiburg 1967; 214 S: 17,80

V{., seıt einıgen Jahren in Sudkorea tatıg, erzahlt 1mM ersten eıl seines Buches
Von der schrecklichen Armut der Bevölkerung seiner ahlheimat. Seine Beispieleließen sıch belıebig vermehren. Doch darauf allein kam dem Vf. nıcht Er
berichtet darüberhinaus, W1Ee den Notleidenden dadurch helfen suchte, dafß
ihnen Arbeits- un: Verdienstmöglichkeiten schuf. Das ist sıcherlich die beste Art

helfen. Denn dadurch SIN die Armen nıcht auf „wohltätige“ Verteilung VO  -
Lebensmitteln un: Kleidung angewilesen, sondern können sich selbst iıhren
Lebensunterhalt verdienen; ihre menschliche Würde wırd respektiert S1C
werden nıcht bloßen Almosenempfängern degradiert. Im zweıten eıl
versucht SCHWARTZ auf ıne ihm eigene Weise, dıe Armut 1m Geist des Evan-
gelıums interpretieren. all seiıne Behauptungen theologısch formuliert
werden können, W1€e tut, bleibe dahingestellt. Doch spricht ine über-
zeugende Sprache, dıe seine amerikanischen Leser sıcherlich trifft Aus dem
gleichen Grunde scheint nıcht unangebracht, daflß das Buch auch dem deutschen
Publikum zuganglıch gemacht wurde. Hier werden doch Fragen gestellt, die
ın gew1ıssem alße uns alle angehen. Sınd doch Jangst nıcht alle VO  w der Notwen-
dıigkeit und Wiırksamkeit uUuNnserer Entwicklungshilfe überzeugt, selbst wWenn WIT
zugeben mussen, daß ihrer Rechtfertigung un! Motivierung noch manches
tun bleibt. Vielleicht werden viele sıch S iragen, ob WIT tatsachlich ın solchem
Maße, W1e Vf fordert, für die Not ın der Welt mıtverantwortlich sınd

Das Buch stellt darüber hinaus auch bedrängende Fragen dıe offizielle
Kirche ıin Korea selbst: W arum tragt S1e nıcht die Züge der Armut, da iıhre
Glieder durchweg bıtter Arn sind? Warum tut S1€e alles, mit möglichst 1mpo-
santer Fassade dazustehen? Wer verliert dort Worte über die Armen der über
die Armut Stattdessen werden Erfolge aufgebauscht un Irıumphe gefeıert.Die Taufe eınNes Unıiversitätsprofessors geht durch alle Blätter; $ 1n unseren
Zeitschriften ist davon lesen. Wer gedenkt dagegen der Armen? Welches
Krankenhaus ware bereıt, seine Tore nıcht iın eıiner Stadt, sondern 1im SC-
NCn Hınterland öffnen? In welcher katholischen Mittelschule verzichtet INnan
auf die oft sechr kostspieligen chuluniformen un andere Aufwendigkeiten,dadurch jenen Kindern helfen, die SCH Kleidermangels nıcht einmal ihrer
Volksschulpflicht genugen können? Welches Noviziat ist bereıt, seine Kandidaten
in die Armenviertel schicken der auch DUr einen Teıil der wohlgebautenHäuser Arme „verschwenden“  ?  F erden nıcht viele koreanische Mädchen
bei iıhrem Eıntritt ın einen Orden VO  $ Äuiäerlichkeiten und sozialen Sicherungen
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bestimmt? Priester der Klosterfrau werden, bedeutet ın Korea sozialen Au{-
stieg. Jede Ordensschwester, die Armut gelobt, WIT reicher un ın allem ges1-
cherter als jede durchschnittliche Koreanerın. Was ist mit der wirklichen Armut
un! den tatsächlichen Armen” Wie ist das mıiıt dem Geist des Evangelıums
vereinbar? Diıe Fragen die 1r ın Korea werden schließlich wiıeder

Fragen 4an uns: Wie stehen WIT ZUT evangelischen Armut? Was sagt uns die
Not UNSCICI Mitmenschen, seılen S1e raäumli;ch auch weıt VO  w} uns entfifernt?
Solche Fragen werden Anrufen, ZUr Aufforderung, der Armut ın uUunNnsSseTrTeMN

eigenen Leben praktısch mehr Raum geben: 1NSs Volle hineinzugreifen un
1m Armen mıt Christus teilen.

Streit-Dindinger: Bıbliotheca Miss:ıonum. Fortgesetzt VO  - Johannes
merskirchen ().M.1 un Josef Metzler O.M.1
Missionslıteratur ndiens 02716 un: Nachtrag biıs 111
Herder/Rom-Freiburg 1970; V-6 P-> 62,—

BECKMANN SMB hat zweimal er Werden, Wachsen un:! Bedeutung der
Bibliotheca Mıssıonum geschrieben: Priester UN Mıssıon (Aachen 937—
250; Euntes Docete 21 (Rom 1968 33—57 Er spricht seine große Anerkennung
für dıe seit 1916 veröffentlichten Bände AaUS Auch den Herausgebern des Ban-
des gebührt dieses Lob Die Qualıität der geleisteten Arbeit bleibt unvermindert
die gleiche. 27 bietet die Missionsliıteratur über Indıen, Tibet, Pakistan,
Bırma un Geylon 1M Anschluß die Bände bis 8! denen auch ein Nach-
trag zusammengestellt wurde (1—160), der darum besonders wichtig ıst, weil
jetzt auch die Schriftstücke des Propaganda-Archivs sSOoOWwIl1e die VonNn SILVA REGoO,
WIcCRI, PERERA und PETECH gesammelten Quellen aufgenommen werden konn-
ten. Die Missijonslıteratur ndiens 1910—46 ist sehr umfangreich (161—547).
Es fallt auf, dafß viele Publikationen Aaus Indiıen selbst ertalßt werden konnten,
und 11A möchte fast meınen, se1 der Zeıt, nıcht mehr VO  — der Missı0ns-
geschichte, sondern VO  - der Kirchengeschichte ndiens reden. Vielleicht sollte
man den Titel Bıblıotheca Miıssıonum erganzen: Bıbhlıotheca Ecclesiaarum L0ca-
hum el Missıonum. Das ware ebenso zeitgemäß Wwıe diıe vorgeschlagene 'Titel-
anderung für 2 9 der sich mıt den gleichen Ländern beschäftigt, ber mıt
Rücksicht auf die gegenwartıge politische Lage als Miıssıonslıteratur Sıudasıens

angekündıgt wırd
Arnulf am OFMNıjmegen

?\ Sydral, olf To the End of the Earthn. ugsburg Publishing House/S  bestimmt? Priester oder Klosterfraä1„ werden, bedeutet in Korea sozialen Auf-  stieg. Jede Ordensschwester, die Armut gelobt, wird reicher und in allem gesi-  cherter als jede durchschnittliche Koreanerin. Was ist mit der wirklichen Armut  und den tatsächlichen Armen? Wie ist das mit dem Geist des Evangeliums  vereinbar? — Die Fragen an die Kirche in Korea werden so schließlich wieder  zu Fragen an uns: Wie stehen wir zur evangelischen Armut? Was sagt uns die  Not unserer Mitmenschen, seien sie räumlich auch weit von uns entfernt?  Solche Fragen werden zu Anrufen, zur Aufforderung, der Armut in unserem  eigenen Leben praktisch mehr Raum zu geben: ins Volle hineinzugreifen und es  im Armen mit Christus zu teilen.  GV  Streit-Dindinger: Bibliotheca Missionum. Fortgesetzt von Johannes Rom -  merskirchen O.M.I. und Josef Metzler O.M.I. Bd. XXVII:  Missionsliteratur Indiens 1910—1946 und Nachtrag zu B. M. IV bis VIIL.  Herder/Rom-Freiburg 1970; XV-613 p., DM 62,—  J. BzecxmAnn SMB hat zweimal über Werden, Wachsen und Bedeutung der  Bibliotheca Missionum geschrieben: Priester und Mission (Aachen 1963) 237—  250; Euntes Docete 21 (Rom 1968) 33—57. Er spricht seine große Anerkennung  für die seit 1916 veröffentlichten Bände aus. Auch den Herausgebern des 27. Ban-  des gebührt dieses Lob. Die Qualität der geleisteten Arbeit bleibt unvermindert  die gleiche. Bd. 27 bietet die Missionsliteratur über Indien, Tibet, Pakistan,  Birma und Ceylon im Anschluß an die Bände 4 bis 8, zu denen auch ein Nach-  trag zusammengestellt wurde (1—160), der darum besonders wichtig ist, weil  jetzt auch die Schriftstücke des Propaganda-Archivs sowie die von SIıLVA REGOo,  Wıczgı, PErera und PETtEcH gesammelten Quellen aufgenommen werden konn-  ten. Die Missionsliteratur Indiens 1910—46 ist sehr umfangreich (161—547).  Es fällt auf, daß so viele Publikationen aus Indien selbst erfaßt werden konnten,  und man möchte fast meinen, es sei an der Zeit, nicht mehr von der Missions-  geschichte, sondern von der Kirchengeschichte Indiens zu reden. Vielleicht sollte  man den Titel Bibliotheca Missionum ergänzen: Bibliotheca Ecclesiarum Loca-  lium et Missionum. Das wäre ebenso zeitgemäß wie die vorgeschlagene Titel-  änderung für Bd. 28, der sich mit den gleichen Ländern beschäftigt, aber mit  Rücksicht auf die gegenwärtige politische Lage als Missionsliteratur Südasiens  1947—1968 angekündigt wird.  Arnulf Camps OFM  ; Ni jmegen  \Sydral, Rolf —A To the End of the Earth. Augsburg Publishing House/  __ Minneapolis, Minnesota 1967; 177 p., $ 4,50  NT, Ämerikaner, Lutheraner, heute Professor am Luther College in Decorah,  Iowa, lange Zeit tätig in verschiedenen Missionsgremien und sieben Jahre in  er Missionsarbeit selbst, in China, bietet einen gelungenen Durchblick durch die  Missionsarbeit der Kirchengeschichte und die Missionsgeschichte der christlichen  Bekenntnisse; er schafft damit zugleich eine solide Grundlage für eine Neu-  besinnung auf das missionarische Erbe und den missionarischen Auftrag der  Gegenwart. Insofern umschreibt auch der Untertitel Mission Concept in Prin-  ciple and Practice treffend die Ausrichtung des Buches. — Den Ausgangspunkt  bildet ein Kapitel über Motivierung und Zielrichtung der Mission. Verschieden-  ar?ige Motive waren im Laufe der Zeit wirksam; Vf. nennt das philanthropische,  292Minneapolıis, Minnesota 1967; Er P-), 4,50
V{1., Amerikaner, Lutheraner, heute Professor Luther Gollege 1n CCOI‘Rh‚

lowa, Jange eit tätıg 1n verschıedenen Missionsgremıien un: sıieben Jahre ın
er Missionsarbeit selbst, 1n China, bıetet einen gelungenen Durchblick durch dıe

Missionsarbeit der Kırchengeschichte un! dıe Missionsgeschichte der christlichen
Bekenntnisse: schafft damıt zugleich ıne solide rundlage für 1ne Neu-
besinnung auf das missionariıische rbe un den missionariıschen Auftrag der
Gegenwart. Insotern umschreıibt auch der Untertitel Miıssıon Goncept ın Prın-
cıple and Practice treffend die Ausrichtung des Buches Den Ausgangspunkt
bildet eın Kapitel über Motivierung Uun! Zielrichtung der Missıon. Verschieden-

ar?ige Motive 1m Laufe der eit wirksam; VT nennt das philanthropische,
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das eschatologische, das theologische, Loyalıtät gegenüber Gott die brüderliche
Verpflichtung gegenuüber der nen Welt dıe spontan sıch AUus der Erfahrung
der Vaterliebe Gottes sıch ergebende iındlıche Liebe, die weıterstromt Die VCI-

schiedenen Motive lassen sıch nıcht alle streng voneinander trennen, beinhalten
ber S besondere Akzentsetzungen Es folgen Kapıtel über dıe Mission 1mM

der Übergangszeit VO  ’ und den Evangelıen, apostolischer
un! nachapostolischer eıt Für dıe Frühzeıit der Kirchengeschichte bespricht V{
die Nestorianermission, deren weıtreichende Folgen uns TSt Laufe der eıit
greifbarer werden ist J inzwischen bekannt dafiß S1C weiıt Innerasien hinein
wirksam geworden 1st Das Kapitel Miıssıon Miıttelalter faßt VOrLr allem die
Bewegungen ord- un! Mitteleuropa In der Folgezeit teiılen sıch
dıe Bekenntnisse Vf wendet sıch daher 1U  =) zunäachst der frühen katholischen
Mission Z sodann der Einstellung der Reformationskirchen ZUT Missionstätig-
keit schließlich der Entstehung und dem Werk der verschiedenen protestantischen
Missionsgesellschaften Von besonderem Interesse 1st für den katholischen
Leser die Behandlung des Übergangs VO  w Mission, die stärker VO  - den
Missionsgesellschaften getragen wiıird ZU eigentlich kırchlichen Missions-
verwirklichung Eın Vergleich mıiıt dem auf dem Vatikanischen Konzıil zutage
getretenen katholischen Auffassungen findet leider nıcht mehr sta Dennoch
wiıird hinreichend deutlich, Rıngen um die Missionsauffassung beiden
Großbekenntnissen Parallelen, Verbindungslinien, WCNnN nıcht Sar eigentlıche
Abhängigkeiten gibt

Abschließend kommt Vf auf die Probleme VO  ; heute sprechen Verschie-
dene Folgerungen S11 zunächst AUuSs den Erfahrungen der Kolonialzeit des

Jh un ıhrer Auflösung J ziehen (1) Die christliche Mission
darf sıch nıcht mit politischen acht identihzieren noch als Agent
solchen Macht bekannt werden (2) Die Botschaft der Mission muf1ß Bezug
gesetzt werden ZU Verständnis, ZU den Nöten Uun!: den Sympathien des Volkes
(3) So bald WIC möglich muß 1Nc einheimische Kırche eingerichtet werden
Das ohl größte Problem UNsSCICI eıt sieht Vi der Frage nach dem Ver-
hältnıs der christlichen Missıon den nichtchristlichen Religionen Miıt echt
warnt dabei VOT dem Mißverständnis, daß vordringlıch C111 Gespräch
zwıschen den Repräsentanten des Christentums und denen der anderen relıg1ösen
KRıchtungen gehe

Die heutige Sıtuation der Mission faßt Vif fünf Thesen ZUSammen Die
Mission 1st als etwas gesehen, das der Natur der Kirche objektiv innewohnt Sie
ıst nıcht die Antwort auf 1NCc besondere Notlage, sondern der Lebensatem der
Kirche allen Zeiten“ 165) Z Die Einsicht daß cie Mission C1inN vitaler eil
der Kirche selbst 1st VO  - dem S1IC nıcht trennen ist Jlegt die ast der
Mission gleicher Weise auf alle Kırchen aller Läander auf jeder Stufe ihrer
Entwicklung 166) (3) Die Kirche 1st unıversal un! weltweiıt Es gibt kein
ÖOst und West der Kıirche unter Christus Es g1ıbt CiH Band der Verstän-
digung un Gemeinschaft zwischen den alteren Kırchen, die Missionare AuUSSC-
sandt haben, Uun! den Kırchen, die deren Zeugn1s empfangen haben
ebd.) „(4) Die TO' der Probleme, denen die Kirche heute ausgesetzt 1st und
die Einsicht da{fß die Kirche diesen DUr miı1ıt ihrem CISCHNCH geistlichen Potential
begegnen un S1C NUur damıt lösen kann, hat Wandel des allgemeinen
Bildes der Missionen geführt 167) Vi ist der Ansıcht daß dıe humanıtären
Hilfen, die die Kirchen bıslang leisteten, stärker zugunsten eıgent-
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lich geistlıchen Einsatzes zurücktreten. „(5) Be1i den jungeren Kirchen, dıe früher
‚Missionsländer’ genannt wurden, hat iıne Neueinschätzung der hıstorıischen
Kirche begonnen ” nıcht nde dann doch deutlicher noch VO

Gespräch der christlichen Kırchen untereinander un:! dem Gespräch der Kırchen
miıt der religionslosen Welt hatte gesprochen werden mussen ” Doch auch
tuhrt das Buch bis unmittelbar VOLT dieses Gespräch

Wiıttlaer Hans Waldenfels

” manesimo ed evangelızzazıone. Attı Nona Settimana dı Studi
Missionarı (Milano, 9-13 seft. Vıta Pensıiero, argo Gemelli, 1,
ılano 1969; 195 P, 1800

We find ın this volume the PapcIS an discussıons of thıs ell attended COI-

ference (237 delegates), an! the results of SOINCG of the discuss1on-groups. Only
the communıcatıon of MBERTO MELOTTI, The C hurch Amiıdst Reform anı Revo-
lutıon 1n Latın mer1ıca 15 lacking, he could not attend the meeting. On the
Girst day attention Was directed X0 human solıdarıty according to the biblical
mMCSSASC (GALBIATI). TI he second day W as devoted 0 the theological aspects of
humanısm (Dı ROVASENDA, Poca1, CARIN) S0oc10-economı1ıc questions relatıng
TO humanısm WeTC discussed during the thırd day AND, CONTRAN, MELOTTI).
'Ihe fourth day Was dedicated to the relatıon between integral humanısm an
evangelızatıon (GHEDDO, MARAZZI,; GHIELMI). 'CIThe final day touched upDOonNn QUC-
stı1ons related to an human promotıon (GARAVELLO, BAUSOLA, Bovo).

It 15 rather arduous to judge these contributions three a atter they WeTIC

delivered. 'There have been Man y INOTC d1iscuss10ns, articles, an VecCn books devo-
ted to thıs topıc ın the interval. think ıt better LO underlıne few ideas TESCH-
ted by the above mentioned speakers and elaborated Dy others duriıng the last few

Reading these communıcatıons, ‚0) 81  (D CA  - already toresee future develop-
ment of the dıscussıon hich points to the insıght that integral humanısm does
not exıst wiıthout relıigıon, an that development 15 impossible ıf not integral.
hat that it must include mental an above a ll relig10us development.
Integral humanısm an integral development AI C identical. And relig10us change
15 the VeIrIy centre of integral development Aan! humanısm. Hence it has become
clear that there might be DCW m1ssıon of Christianıty in thıs respect through
genumıne relig10us dialogue, whereın development-values of other relig10ns and
ot Christianity ATC interchanged an ireely communicated, stimulate other reli-
g10NS to become development-minded, an help Christianıty to understand that
development, LO0O, Ca  ; be brought about 1n pluriform WaY, NC W anı creatıve
fusions between Christian anı local development values orıgınate. 'hus in the
ontext of development, which nowadays 15 strıven after by 24  y people, the
1Ss1ı0nN of the Church has X90} be rethought that genulne local communitıes of
Christians, of progressiıve followers of the COUTSC of hıstory which 15 aft the Samdc

tıme history of salvation) might COINC about
As observed above, OC Ca  -| f{oresee thıs trend of thınkıng in SOINC of the

communiıcatıons of the Nıinth Missiological Week of Miılan few examples
may be gıven: “Il dialogo (D- priınc1p10 vitale del umanesımo plenarı1o,
perche esso Uun.: funzione maıjeutica dı spirıtualita umanıstica. Dı ConseguenNZa
il dialogo, che appartıene 1n modo essenziale all’esperıenza umanıistica, deve far
parte integrante del metodo missionarıo0” ENRICO ROVASENDA, 17)
It 15 strıkıng to fin already ın 1968 the term Maıeutıcs. Dıalogue, indeed, has

294



majıjeutic function, since iıt challenges the other to discover ın himself£f indigenous
development values, invıting hım to have them enriched by meeting other values.
The SaM«c tendency to discover development values wiıthin the other appCars ın
the contribution of VINCENZO POGGI, (Teilhard de Chardıin an the Civili-
zatıon of the Universal of Senghor, 32—38), where the prop«cr contribution
of Afrıca towards not planetarıan and monol:thic cıivilization but owards
symb10s1s and mutual enrichment of dıfferent cıvılızations 15 discussed. NTONIO
SCARIN, Iso ollows this trend of thinking when wrıting anımıiıstic
mentalıty an: human 39—49), he discovers relig10us humanısm
ın Bantu culture. LAND, S3 illustrates the relation between eCOoNOMIC sıtua-
tıon and human conduct dıstinguishing between external and iınternal develop-
ment actors 63—70). PIERO GHEDDO, EY PUuts the question: Preaching
the gospel helping the poor”? (p 99—127), stressing that tirst INa  - must
change: his mentalıty, his Customs, his habits, his familıial and socıal Struciures
eic. He reaches the conclusıon that tiınd here startıng-point for NCW m1S-
S10N of the Church hıs 15 excellent, but today NC would ad: that that menta-
lıty, hıch has to change, 15 relig10us mentalıty, an such change 15 always
profound, ıt has to be obtained through dialogue and 1n maıeutic WaYy.

It would be good it ONC of the missiologıical weeks of Italy, Belg1ıum, Spaın
Holland would take explicıtly the problem of the interdependence ot reli-
g10US change and eCONOMIC, social, polıtical eicC changes, elaboratıng the propcrI
task of Christianity 1n thiıs respect. The present reviewer 15 convınced that only
ıin thıs WaYy could DNCW openıng for renewal of the 13s1ıon of the Churches
be prepared.

Nıjmegen Arnulf amps, OF

Vo Duc anh La ace du catholicısme anıs les relations entre la
France et le UVıet-Nam, de 1851 1870 Brill/Leiden 1969; omes
deux volumes: X 11-410 P-) AAA P-.; 118 P 9 170,—

Neben der unveroöffentlichten Dissertation des buddchıistischen Historikers CAoO
Hur [HUAN Paris) uber die Anfänge der christlichen Mission 1n Vietnam lıegt
19108  - dieses Werk eines vietnamesischen Gelehrten VOT, das sıch mıiıt einem Aspekt
dieser Missionsgeschichte ın eıner bestimmten Periode beschäftigt. Nüchtern, ber
nıcht hne Engagement, analysıert Vf ausführlich unter verschiedenen Gesichts-
punkten die Rolle, die der Katholizısmus 1in den Beziehungen zwıschen Frankreich
Uun! Vietnam gespielt hat, un: ‚War VO  - den Anfängen der französıischen Inter-
vention bıs 1870 Dieser Zeitabschnitt ist ohl aufgrund der (wenigstens katho-
lıscherseits) verfügbaren Quellen gewählt worden;: ber auch ohl deshalb, weıl

nde der Regilerungszeıt Napoleons 111 eın Umschwung in der offiziellen
französischen Polijitik vollzogen WAaT. Wenn auch Begınn, als die Franzosen
TSt wenıge Handels- un: sonstige Interessen in Indochina hatten, der m1ssı0o0na-
rısche lan als 25510 de Ia France catholıque) weitgehend dıe Motivation
der ersten Interventionen in Indochina SEWCSCH ist, mußte cdıeser Kreuzzugs-
gedanke doch eindeut1ig kolonialen Ansprüchen weichen, sobald die Franzosen
sıch ın diesem Gebiet Testgesetzt hatten. Den Missionaren kamen die französi-
schen Bemühungen anfangs zögernd Uun! vorübergehend, spater a-
tısch-politisch VO  = Versuche des ındırect rule, unter Miıtarbeıt der Mandarıiınen,
wurden als strategisch gefährliıch un ga als antichristlich angesehen und

gebrandmarkt Von manchen Missionaren, dıe VO:  =) den Behörden als Fanatiker
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bezeichnet wurden Die Verfolgungen, die ursprünglich das gemeinschafts-
zerrüttende Christentum gerichtet a  N, nahmen spater eindeutig politischen
Charakter Eınen eıl der katholischen Todesopfer seiz ViI VO  $ der Liste
der Martyrer ab und stellt S1IC politischen Kollaborateuren gleich

Diese Ausführungen sind missionshistorisch VO  - großer Bedeutung Darüber-
hinaus gewährt das Werk guten Einblick die Entstehungsgeschichte der
vietnamesıischen chretientes Hier hätte 8i CIN1SC soziologische Exkurse g-
wünscht Als Vietnamese hat Vf C111 gutes Auge füur dıe einheimiıschen Katho-
lıken und Te Haltung gegenüber der Kolonialpolitik Er verbirgt nıcht
Enttäuschung uüber re Entvıietnamısıerung Er skizzıert dagegen dıe Haltung
von WeC1 katholischen Patrıoten, die des Priesters Dang-Duc- I'uan un dıe des
Gelehrten Nguyen Iruong To, deutet ber auch d viele katholische
Soldaten mit anNnzZCcH Herzen ıhr Vaterland verteidigen wollten

In Teil 81 und {11 ediert Vf 10 Reihe wichtiger (französıscher un vietna-
mesischer) Dokumente miıt kritischem Kommentar, dıe Verfolgungsedikte
der vietnamesischen Kalser Auch Faksımilia vietnamesischer Dokumente
chinesischer Sprache wurden abgedruckt

Heerlen (Niederlande) Harry Haas

RELIGIO  SWISSENSCHAFTI UND VO  DE

Alsheimer, Georg ©Mietnamesische Lehrjahre Sechs re als eut-
scher Arzt Vietnam Suhrkamp/Frankfurt 19658 485 18

Dieses Buch deutschen Arztes der Medizinıschen Fakultät der Unıver-
S1{a) Hue 15t 1n Fundgrube Nirgendwo gibt C1H derartıges Tagebuch das,
fast VO  - NN her, orıentiert uber die verschiedensten Aspekte des Vietnam-
ONÜ1LKEIES ÄLSHEIMER (Pseudonym) berichtet über SC1NCH Aufenthalt Vietnam,
den als Lehrjahre betrachtet Er 81105 hin als lıberaler, frühreifer, ber unNnsSs1ı-

cherer westlicher Intellektueller. Er stieß zuerst, WI1C fast alle Ausländer, auf die
fremde der überfremdete Oberschicht und wurde „Von vielen Amerikanern ZU

Als Arzt undMitwisser gemacht”. Als Deutscher Warlr überdies „neutral”.
Protessor jedoch wurde allmählich i 1NCc NCUC Welt, die vietnamesische,
eingeführt, ber praktisch erst; als anfıng, dıe Sprache beherrschen. Er
erhielt das Vertrauen vieler Vietnamesen, VO  —$ Kranken un! ıhren Familıen,
Studenten, Politikern Seine Chronik ist 111C einzıgartıge Einführung 189l

Welt, dıe, obwohl die Jlut der Vietnam- Veröffentlıchungen dauernd anwächst,
fürdie meisten Europaer un Amerikaner, auch solche, die jahrelang ı Vietnam
wohnten und arbeiteten, verschlossen bleibt. Auch dıe Liebesabenteuer des V,
dıe mehr der WENISCI ausführlich beschrieben werden. tragen ZU. besseren
Verständnis der westlichen Präsenz WIC auch des Sexualverhaltens der vietname-
sıschen Gesellschaft bei

Selbstverständlich konzentriert sich das Buch auf den heutigen Kontflikt V{
chließt sıch nachdem den vietnamesischen Nationalısmus ntdeckt hat
die führenden Köpfe des Dai 1et a ber 16 große Bürgerlichkeit
antrifft, daß er sıch öffnet für die Einsicht ı die Notwendigkeıt radikaleren
Reformbewegung. Kontakte miıt Anhängern der Natıonalen Befreiungsfront
helfen ıhm, den Schritt ZUT (moralischen) Unterstützung des 1et Gong voll-

zıehen. err muß auch 1iNec Kritik ansetzen. Bleibt V1 auch da nıcht wieder
SCINCT intellektualistischen Salon-Vergangenheit sehr verhaftet? Denn dıe
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Bekanntschaft mıt der Befreiungsfront würde unbedingt Zu einer Relativierung
der Begeıisterung des Vf für dıe Front führen. Damit soll gesagt werden, daß
praktische Politik ın Vietnam doch VO:  w} den Vietnamesen geführt werden muß,
die tatsachlıch 1n verschiedenen Schattierungen auftreten, daflß die Zukunft
der Nationalen Befreiungsifront, umgewandelt in ıne politische Partei in einem
neutralısıerten Sud- Vietnam, ziemlıch ungewiß ıst. Die Infrastrukturen innerhalb
dıeser Front 1m Hinblick auf 1ne wirklich sozlalıstische Ausrichtung un! ideolo-
gisch geschulte Kader wobei 1908078  - nıcht L1UT überzeugte Kommunisten zu
denken braucht ist nämli;ch schwach, daß die eigentliche politische Bıldungs-
arbeıiıt in diesem INN rst nach einer solchen Friıedenslösung durchgeführt werden
könnte. Dennoch mu{(ß betont werden, daß die Notwendigkeıt einer sozial-kultu-
rellen Reform der Revolution 1n Sud- Vietnam für den Leser des Buches 1m
Grunde Nn das ist, W as Vf vermuittelt. Insotern ist se1InN Buch 1m  . deutschen
Sprachbereich VO  w} größter Bedeutung.

ber die Sıtuatıion der Buddhisten un! dıe Haltung der Katholiken bringt
das Buch wenıig Neues, ber nırgendwo anders findet iINnan einen solchen eıiıch-
tum Details Uun!: nfiormation. ÄLSHEIMER Wr derjenige, der den S0$. Flag-
genzwischenfall VONn Hue, den Begınn des organısıerten buddhistischen Protests

Ngo Dinh Diem, weltoffenkundıg machte.
Obwohl V{1. auch die einschlägige Literatur verarbeitet hat, muß mMa  } seinem

Buch doch seinen journalistischen Kıgenwert belassen. Man ertappt ıhn dann
un Wann bei voreiligen Schlußfolgerungen der unnuancıerten Verallgemeine-
rTuN$SCH.

Heerlen (Niederlande) Harry Haas

Bartz, ilhelm: Sekten heute
142 S., 2,90

Herder-Bücherei, 291) Freiburg 1967;

Der theologische ÖOrt der Sekten 1aßt sıch DUr annäherungsweise bestimmen,
eıl Ss1e verschiedenartig sıind. Doch g1ibt ein1ıge Merkmale, S1e von den
Kirchen Uun! besonders VO  - den Freikirchen unterscheiden: vollıg unkritische
Auslegung der Hl Schrift, alleinıge Geltung ihres Heilsweges, der ber sicher
ZU 1e1 führt, ekstatische Erscheinungen un! große Bedeutung des subjektiven
Empfindens. Daneben steht iıne bemerkenswerte Pflege der Brüderlichkeit,
Genügsamkeit, mıss1ıonarıscher Kifer unter persönlıchen und finanziellen Opfern.

Ursache der Sektenbildung in der LCUCICHN eıt ann SCWESCH seın Aufleben
messianischer Erwartungen, das Bestreben, ine bessere Welt schaffen,

persönlıche Erlebnisse, seelische Anomalıien, das Jahrhundert als Jahrhundert
VO  =) Gründungen aller möglichen ereine. Religiöse, menschlich-soziale und
materielle Gründe haben miıtgewirkt, den Sekten auch 1n der Neuzeit Erfolg
sıchern. Die Mitglieder suchen den Seelsorger, nıcht den examınıerten Kirchen-
beamten, Sie sehnen sıch nach NS! persönlicher Bindung in überschaubaren
Gemeinschaften: dıe tatsächlich gebotene materielle Hılte macht manchem dıe
Gemeinschaft anzıehend. Angesichts der Tatsachen bleibt den Kırchen nıchts
anderes übrig, als sıch den Sekten stellen. Dazu ist CENAU«C Kenntnis der
Geschichte, Lehre und Religiosität der Sekten noötıg. VE nennt Werke, die schr
gut iınformieren. Allerdings ist e1InNn Grespräch mıt den Angehörıgen der Sekten
schwer führen, da auf deren Seite manche Voraussetzung tehlt. Kinıges können
die Anhänger der Kıirchen jedoch VO:  = iıhnen bestimmt lernen: die Wertschätzung
der Schriftlesung, iıne 1m persönlichen Leben wıiırksame Erwartung des Herrn,
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Intensivierung des brüderlichen Charakters der Pfarre, Zucht und Maiß Uun!
Opferbereitschaft Das Buch empfichlt sich für ıne erste und grundlegende
Information über die Sekten.

Aachen Erıch Grunert, GSSR

Biesterfeld, Wolfgang Der hlatonısche Mythos des Er (Politeia 614b—
Versuch einer Interpretation un tudien ZU Problem ostlicher

Parallelen. Diss. üunster 1969; 246
Berichte über das Jenseıts als Bereich zwischen 1od un:! Wiedergeburt durch

SCH ‘Das-log, solche, die AaUus einem todähnlichen Zustand wieder erwacht
sınd, bıs ıIn die Gegenwart 1mM Lamaismus gelaufıig. Wenn PLATON seine
Polıteia mıt einer derartiıgen Schilderung des Pamphyliers Kr abschließt, lıegt
nahe, dıesen Mythos mıt östlıchen Parallelen vergleichen un auf etwaıge
Abhängigkeiten untersuchen. Die motivgeschichtlichen Parallelen sınd erstaun-
lich Wie eın 'Das-log wird Er den Lebenden ZU warnenden Boten des Jensei-
tıgen, des dort stattindenden Gerichts un: einer sıch Aus der Vergangenheit
ergebenden Bestimmung der Wahl des kuüniftigen Loses. Denn W1€e das SCNH.
ÄAlayavijnäna ın der buddhistischen Yogäcära-Schule des Jh (Asanga Vasu-
bandhu d. A.) als überpersönliches Speicherbewußtsein, Träager der wandel-
baren iırdischen Persönlichkeit un: Grundlage des karmischen Gesetzes enthaält
auch die unsterbliche Seele bei Platon die Summe ıhrer Vergangenheit 1n sıch

dieser erstmaligen umfassenden Untersuchung aller parallelen Vorstellungen
kommt dem Ergebnis, daflß der Zarathustrismus (im Ardäıiı Vıräaz NA  k) wohl
WIe dıe spätvedische eıt (im Satapathabrähmana) Von einer Katabasıs weiß,
ber WI1E dıe Ägypter keine Seelenwanderungslehre kennt rst der Buddhismus
bietet sıch mıiıt seiner Neigung psychologischen Betrachtungen für einen umfas-
senden Vergleich mıiıt dem Mythos des Er A} zumal beide, der Buddhismus w1e
PLATON, überkommenes mythiısches Gedankengut in iıhre Systeme integrieren.
Dabei hat PLATON vielmehr noch als i{wa der Lamaısmus, ın dem dıe miıt dem
Nachtodzustand (Bar-do) zusammenhängenden Motive ine bes Rolle spielen,
dıe mythischen, der Dichtung ausgelıeferten Aussagen als Sınnbilder philosophi-
scher Wahrheiten verstanden. Im Gegensatz bloßen motivlichen Ahnlichkeiten
1im alten Vorderen Orient kommt der Buddhiısmus einer philosophiıschen Über-
höhung iıhrer nhalte, ber das zentrale Anlıegen seiner mehr pragmatischen
Heilslehre lıegt beım Menschen un nıcht W1C bei PLATON in einer extrahumanen
Idee DZwW. in einem extramundanen Ideenreich, WOZUu noch kommt, daß der
Buddhismus Stelle einer kontinujerlich exıstıierenden Seele e1IN ständıg wech-
selndes Bündel seelischer Prozesse 1ın eiıner Vielfalt VO  w} Persönlichkeitstaktoren
seLtzt, die lediglich spater in der Lehre der Yogäcära durch eın kontinuierliches,
unterschwelliges un! überpersönliches Bewulßlitsein ıIn einem gewıssen Zusam-
menhang gebracht werden. Platons Ideal verspricht keine Erlösung in einem
Nirväna als Entkommen AQus der Existenzkette, sondern LUr ine im standıgen,
unermüdlichen, ber nıe endenden Umkreisen erreichbare gEW1SSE Annäherung

die Idee des Guten in immer Wiedergeburten, die durch einen
Zwischenzustand verbunden sınd, deren Wahl ohl Bewaäahrung ordert, ber
nıcht über eın un!: Nıichtsein entscheidet. Das Buch bietet meınes Wissens
nach Kürze Uun: Zuverlässigkeit (165—173 die bisher beste Darstellung der nicht
Jleicht verstandlıchen Lehre VO Nachtodzustand 1mM Lamaismus.

Plohn (Sachsen) Sıiegbert Hummel
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Casper, Bernhard Das dialogische Denken. iıne Untersuchung der rel  1-
gionsphilosophischen Bedeutung Franz Rosenzweı1gs, Ferdinand Ebners
und Martin Bubers [Habilitationsschrift Freiburg]. Herder/Freiburg 1967:
394 S, 45,—

Anscheinend ist einem modernen Menschen, der sich VONn den Erfolgen der
Naturwissenschafit un!' der darauf autbauenden Technik tief beeindrucken Läßt,
der Zugang ZUTC Religion versperrt. Zum mındesten weiß miıt Relıgion nıchts
mehr anzufangen. Dennoch fehlen UNsSsScCICT eıt nıcht die Denker, die auf neuen
Wegen den Zugang ZU Bereich des Religiösen hieten. Das Wort Relıgion wird
allerdings aum der Sar nıcht VO  - dıesen Denkern verwendet; doch der Sache
nach bewegt sich ihr Denken das absolute Mai des menschlichen Denkens
und Handelns.

Im ersten Teil bespricht Vf das vordialogische Werk MARTIN BUBERS. Dıiıes
geschieht aus mehreren Gründen. Kınmal steht eın reichhaltiges lıterarısches
Schaften Bubers seiıner vordialogischen eıt ZUTL Verfügung während
dıe Sıtuation bei den beıden anderen Denkern hinsichtlich iıhrer Früuühwerke nıcht

gunstıg ıst. So aßt siıch einem Autor wenıgstens zeıgen, W1€e sıch diese Art
des Denkens langsam anbahnt. Zum anderen ermöglıicht das Eiıngehen auf dıe
Frühwerke Bubers einen guten Fiınblick in den Stand der Diskussion über dıe
relig1öse Wirklichkeıit, WI1E S1e sıch bıs 1n die ersten ZWanzıg Jahre U1lSCI CS Jahr-
hunderts entwickelt hat

Im zweıten eıl werden der Reihe nach dıe Autoren des dialogischen Denkens
analysıert. An der Spiıtze ROSENZWEIG, dessen überragende Bedeutung für dıe
Entwicklung dieser Art des Denkens dadurch ZU erstenmal gebührend hervor-
gehoben wird An RKOSENZWEIG schließen sich dann EBNER und BUBER Die
Ergebnisse der Untersuchung falßt die Arbeit unter wel Rücksichten cn

Zunächst wird dıe geschi  ıche Stellung des dialogischen Denkens n  ‚u
bestimmt. AA kennzeichnet die Sıtuation Die den Begınn des Jh
geforderte Einheit alles Erkennens, die iıhre Gestalt 1ın dem einen System finden
ollte, bricht durch den Historismus 1n ıne Fülle Von 1Ur jeweıils für sıch
erkennenden geschichtlichen Einheiten auseiınander. Dadurch wurde dıe Frage
nach dem eın wieder akut. DILTHEY, der junge HEIDEGGER, ROSENZWEIG, EBNER
und BUBER greifen dıe Frage, jeder auf seine Weise, aut. Dabei vollzieht sich
eiIn Umbruch des Denkens, der dadurch gekennzeichnet ist, daß 1U  3 das eın
als sıch ereignende Sprache versteht. en wird Iso nıcht mehr 1U verstanden
als zeıtlos vorhanden un: verfügbar, sondern als eiwas, das der eıt un:! des
andern bedart. Das NEeCUC Seinsverständnis schließt das alte nicht A4aUus ist
weniıgstens bei ROSENZWEIG sondern mıt ein. Neu ıst VOon Seiten der dıalo-
gıschen Denker der Hinweis auf die Bedeutung des andern für das Seinsver-
standnıs. Vom Seinsverständnis aus öffnet sich dann der 1LCUEC Weg, auftf
dem sıch das (ottliche finden lLäßt. Ks offnet sich eiIn Weg ZU Geheimnis,
das die Sprache mıt dem Wort (G(ott meınt. Davon kann nıcht gesprochen WeTI-

den, hne daß nicht auch VO  } der Welt un VO Menschen gesprochen WITd.
Damit gelangt V+t1. ZUT Zusammenfassung seiner Untersuchung unter der anderen
Rücksicht, näamlich unter der Rücksicht der Bedeutung für die gegenwartıige und
zuküniftige Religionsphilosophie un 1 heologıe. Kın Zugang den
Ursprüngen wiıird dadurch, daß die idealistische Wende ZU Men-
schen eıner andern Wende atz macht, 1n der deutlich wird, daß der Mensch
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nıcht über das €e1in verfügt Gegenüber dem bloß verfügenwollenden denke
wird die Bedeutung des Zwischenmenschlichen für den Zugang den Gründen
sichtbar gemacht Das der Sprache sich zeitigende €e1N WITFT: ausdrücklich als
Offenbarung verstanden Hier lıegt 1U  - dıe Möglichkeit dıe ablehnende Hal-
tung der modernen Philosophie OÖffenbarung gegenüber uüberwinden
Insotern Denken., dem eın hell WITFT'! überhaupt VO:  w} Offenbarung geiragen

ıst 1st 65 dadurch VO:  - sıch selbst her auf den unausdenkbaren, zeitigenden
und SC1IN lassenden Ursprung hingewiesen, der der Sprache nıcht aussagbar
sondern LUr nzurufen un: aNZUSaSCH 1St 367 Fur das christliche Glaubens-
verständnıs eCrmas das dialogische Denken manchen wertvollen Beitrag lıe-
ern Das Christentum erweılst sıch ZWaTr als eiwas Bestimmtes ber doch noch
nıcht Abgeschlossenes Die Kırche ıst der ÖOrt der DNCUu sıch zeitigenden
Überlieferung, die auf dıe eschatologische Erfüllung wartet Die Theologie mu{ß
den 1800000818 selben Glauben un dıe NEUEC Sprache diıeses Glaubens aufweısen
un! bewußt machen Gerade für die Bewältigung diıeser Aufgabe annn das
dialogische Denken, WCNN sinngemäß angewandt wird manches beitragen So
ist dann einsichtig machen, WIC Iheologie weiterhıin möglich 1st Denn
geht INa  } VO  } der Geschichtlichkeit des sıch als Sprache ereignenden Seins uüber-
haupt Aaus, stellt sıch der Grundvorgang der qOhristlichen Jheologıe doch
dar, daß au J Seinsverständnis heraus C1MN verstehendes, über-
setzendes, herüberholendes Gespräch sich ereıgneli, dem ben dies 1n

Bedeutsame das siıch Jesus VONn Nazareth ereıgnet hat NEU. geglaubt
un! verstanden wird”“ 374 Die drei dialogischen Denker sıch als
Vorläufer und Wegbereiter der heute der Philosophie Uun! der katholischen
Religionsphilosophie vorgeiragenen Lösung des hermeneutischen Problems
Gerade diese Hinweise auf brennende Probleme der gegenwartıgen Religions-
philosophie un: Theologie ZCISCN, WIC der anzch Arbeıit C1N Denken ZUgans-
lich gemacht wiıird das ZUT Lösung der Probleme viel beitragen kann
en Erıch Grunert GSSR

Greschat, Hans- Jürgen: Kıtawala Urspbrung, Ausbreitung und Relıgıon
der Watch Tower-Bewegung Zentralafrıka [Diss Marburg'| Mar-
burger Theologische tudıen, 4) Elwert/Marburg 1967 X 11 12585

PE
Die Behandlung solchen 'IThemas hat große Bedeutung und erhebht mıiı1t

Recht den Anspruch auf das Interesse der Ethnologen der Relıigions- und
Missionswissenschaftler, da die Watch Tower-Bewegung ZUuU den meistverbreı-

ten relıg1ösen Strömungen Zentral Aftfrıkas gerechnet werden muß S1C ist ufs
engste mıiıt den Zeugen Jehovas verbunden ber INa  -} darf TE Anhänger nıcht
hne weıteres diesen gleichstellen In Afrika erhielt dıese ihren spezifi-

schen Charakter: einerseıts auf dem Hintergrund der autochthonen Religiosıtat
Afrikas, andererseıts miıt Rücksicht auf dıe antıkolonıale Gesinnung und dıe

Antipathie christliche Missionare. Im allgemeınen ıst die atch-Tower-
Bewegung (genau WIC die der Zeugen echovas stark apologetisch, 51C muß,

Leben bleiben, sıch ı 10NCc andere Grupplerung abschirmen
können. Weiıil LU:  - die Kuropäer Zentral-Afrika ZU großen Teil AU>s den

führenden Schichten verschwunden sıind, hat 1Ne solche Reaktionsbewegung viel
von iıhrer Stoßkraft verloren. Es WAaTIrc allerdings verfehlt, die Watch-Tower-
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Bewegung hauptsächlich als politische der soziale Gruppierung deuten; vıel-
mehr hat S1€e iıhre größte Zugkraft und findet sich ihr Wesensmerkma auf dem
Gebiet der relıgı10sen Werte; NUur WIT:! der Schwerpunkt auf den apokalypti-
schen Charakter mıt typisch außereuropäischen Heilandserwartungen verlegt.
Wiıe gesagt, WarTr dıe Bewegung früher stark antı-europaisch obwohl viele An-
hanger selber den Wunsch hegen, einmal eın eißer werden!), und die
erworbene Unabhängigkeit 1m ongo-Gebiet wurde VO  - manchem Anhänger
als ein Erfolg dieser Sekten-Aktivität betrachtet; die Bewegung WAar ja VvVon der
belgıschen Kolonialregierung verboten. Nach der erreichten Unabhängigkeıt
erlebten dıe Heilandserwartungen miıt dem wirtschaftlichen Mißerfolg einen
Ul  ag. Im allgemeınen zahlt die Bewegung mehr Anhänger be1 den Prote-
tanten als bel den Katholiken. Es War tür Sar nıcht leicht, über diese
relig1öse Bewegung die nötıge Auskunft und zuverlässıge Angaben bekom-
1NCI. Das Materıial WAar schwer zugänglich, teilweıse SChH des geheimen Cha-
rakters, der gerade die Kraft solcher Sekten ausmacht, teilweıse SCH des
Verbots seıtens der offiziellen Instanzen un! SCH der Sperrung der staatlıchen
Archive ın Großbritannıien, Belgien, Sambia und Malawı (seit 1ın denen
noch manches Materıal aufbewahrt wird. Eıfrig hat Vt. ber nach allen
möglıchen Angaben gespuürt, sowohl nach der bereıts erschıienenen I1.ıteratur als
nach erreichbarem Archivmaterıal; auch persönlıche Berichterstattung hat VCI-

wertet. All diese Daten wurden Von ıhm eıiner lesbaren un:! interessanten
Synthese verarbeıtet. Das Buch hat folgende Gliederung: Der erste eıil behan-
delt den Ursprung der Watch-1ower-Bewegung; der zweıte eıl die Ausbreitung

R  9 1937 bıs ZUTL Gegenwart; der drıtte Teil gibt ine Aus-
einandersetzung miıt der Lehre, dem ult und der Gemeinschaft. Karten, Litera-
tur- Verzeichnis Uun! Index erhöhen den Wert der bedeutenden Publikation.

Gregorius OFMCGapJilburg (Niederlande)

&S Hasenful?, oSse: Kiırche un Religionen. Schöningh/Paderborn 1969,Za
1X-892 5., 5,80

Die Arbeit 11 ıne Hılfe bıeten für den Diıalog der Kirche mıiıt andercfl
Religionen. Der Dialog mıt der Welt MU: auch den Dialog mıt den Religionen
einschließen. Kurz un!: doch prazıs klärt Vt zunächst Begriff, Ursprung und
Entwicklung der Relıgıion. Sodann beginnt nach einem kurzen Überblick über
dıe Geschichte der Stellung der 1r den verschiedenen Stufen der elı-
g10N2, dıe Haltung der Kırche ZL den Weltreligionen darzulegen: ZU Hinduis-
INUuS, Buddhismus, Taoismus, Konfuzianısmus, Shintoismus, Islam und uden-
tum edesma bietet Vit ıne klare Darstellung der Hauptlehrpunkte un! fügt
dann iıne Darstellung des Verhältnisses der jeweılıgen Weltreliıgion ZUT Kırche
a WI1E entweder VOL seıten der nichtchristlichen Weltreligion gesehen der
gestaltet wurde der umgekehrt VO  } seıten der Kirche bestimmt wird. Vom
Ihema her aufgegeben, folgt dann abschließend ıne Kennzeichnung der Hal-
tung der Kirche den nichtchristlıchen Religionen, Vft. arbeitet hıer das
Selbstverständnis der Kirche heraus, WI1IE sıch heute entfaltet hat. Die Position
wird 1n den Sätzen festgehalten Die Relıgionen S11 Voraussetzung des Chrı-
stentums; das Christentum ist Erfüllung un: Krise der Religionen. Vom Ja
den Religionen wırd der 1nn der Mission NCUu bestimmt un e1iInNn Bıld des Miss1o0-
Nars der Zukunft entworten. In dem Zusammenhang kommt die Stellung der
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Kirche ZU1 Religionsireiheit ZU1 Sprache. Gerade AUS dem Anspruch, die unuüber-
holbare Offenbarung Gottes ın Christus se1InN, folgert V{1. mıiıt FRIES, daß
die Botschafit der 1r zugleich die toleranteste se1 Beschlossen wird die Arbeit
mıt der Erörterung der Möglichkeiten des Weges der 1r: ın die Welt hne
Religion bzw. ın cdie Welt der Ersatzreligionen. siecht hier TOLZ mancher
großen Schwierigkeiten immer noch i1ne Chance für die Kirche Un! ihre Bot-

Die 398 Arbeıt verwertet auf Schritt un! Irıtt dıe Aussagen des atı-
kanıschen Konzıils.

Aachen Eraich Grunert, GSSR

Mbiti, John Afrıcan Relıgions and Phiılosophy. Heinemann/London
1969; 790 P-; 5. A SE

There 15 subject matter for excıtıng dıscussıon nearly V'  Y PasSc of thıs
well-documented study of triıbal Afrıcan world-view by professor of theology
an comparatıve relig10n at Makere College Uganda) However, confine
ourselves X6} few remarks bearıng the conceptual framework underlyıng
the author’s general argument One question highlighted DYy pertaıns
the valıdıty of diffusionısm sufficient explanatıon tor sımılarıty between
the world-view of Africans an that of peoples elsewhere. Ihus, after short
SUPVCY of early approaches tOo his topıc, the author isolates two exireme posit1ons
ıIn past research an that there chould be SOI SOrt of mıddle road for
tuture research. On the 0) 8{ hand he that early scholars particularly
the ermans assumed that Afriıcan beliefs (as ell Man y other cultural
traits) WEIC borrowed from outsıde Afrıca, especlally from the Middle ast and
southern Kurope. On the other hand, he observes that SOIN«C modern wriıters ave
discovered the cradle of ancıent Mediterranean cıyılızatıon 1n Aftrıca an have
interred that it W as TOmM Afifrica that later estern cıvılızatıon aquired ıts
original vigour. He cıtes JAHN and Dıop, respectively, being the
best-known representatıves of these rather. hazy an sometımes wiıld theort1es.
But he does not specify the precıse direction that he teels future research cshould
take, thus it worth recallıng here two ruıttful approaches already taken
by others.

For ONC, scholars iın the German ethnological tradıtıon drew growıng
ethnographic evidence LO pıece together unıversal ancıent world-vıew, Aan: it

LO that thıs Ca  =) still be SCCH reflected ın behavıor, riıtual, and
symbolism of modern agrarıan societies also, indeed, 1n Many Christian
relig10us symbols. In thıs conception, insotar partıcular A{irıcan peoples
partake of agrarıan tradıtiıons an condition, ıt 15 quıte understandable that
their world-view should resemble that of other peoples lıyvıng In comparatıve
condıtions. JENSEN’S Das relıg21öse Weltbhild einer frühen Kaultur creatiıvely sefs
forth thıs pomint of VIeEW, an5 compared ıth FUSTEL COULANGE’S
classıc La 2te antıque, PCNH; wıder and deeper held of comparatıve research.

For another, scholars ın the French tradıtion, an partıcularly those espousıng
the line of thought of the late professor GRIAULE, have looked LO universal
symbolism the path to defining unıty an cohesion ın the seemıng kaleido-
P of Afifrıcan systems of thought. ecause symbolısm its forms, meanıng,
an multiple cultural interpretations associated wıth multıple SOC10ECONOMIC
envıronments has for SOIMN«Cc time preoccupied both ethnologısts an pa-
rative relıgionists, ‚0)01°> 15 biıt startled when the author introduces the notion time
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DE key to the African Pandora’s box The concept of time em vECU,
em  S SOCLAUX, COSmi1cC tıme, an O: 15 far Tom HS iın ethnological lıterature.

Ihe author SCCS dıffering religious systems in African trıbes, but, ..  sSınce there
ATrCc parallel philosophical Systems hıch Ca  ] be observed ıin sımılarly CON-
cretfe terms” (p D, he adopts the sıngular K6) refer to “the philosophical under-
standıng of African peoples concerning different 18sues of lıtfe” 2) We do
B' wıth the author that philosophy of ‚0391  (D kınd another 15 behind the
thinking and actıng of V people” 1) few later, he 5a yS that the
Afrıiıcans have their O W ontology, hich he divides into hıve categories. Amıiıdst
such sweeping statements, the reader feels somewhat at loss Why then, does
the author utterly reject EMPELS ontology? One wonders if thıs so-called
phılosophy 15 not exactly that set system of cConcepts the complex of
primary interpretations of realıty (of the "Mitwelt”, K0) usS«e the current term)
hiıch everywhere structures both relıg10us sSystems and theır institutionalized
socıal polıtical concomiıtants to make them mutually intellıgıble. At thıs
deeper level;, ONC Ca  w} Ssupport ELIADE’S assertion that relig10us phenomena
everywhere, whatever their historical concomıtants, cshow COMMMON, essentıial
structiure. Here 0)81  D recalls the L1ame of REDFIELD, and, IMNOTC recently and from
another angle, THILS. Rationalization cCannot take the place of comparatıve
analysıs. It remınds the reader of the well-known pıtfalls of the amateur lın-
guilst: folk-etymology anı so-called COININON Much INOTC miıght have
been sal relıgion, magıc, an SOTCCETY. 'The author complaıns about the
amount of “"1gnorance, prejudice, and falsıfıcation” this subject, but, after
going through the interesting 37 of the book where these topıcs AIiIc dealt
wiıth, ‚0) e{  (D does not feel partıcularly relieved of nes 1gnorance ın these matters
Moreover, his ‘few observations” d1ic not always backed by anthropological
theory. On the other hand, the chapters “"changıng INa  } an hıs pro-
blems  27 an Christianıity 1n Africa provıde outstandıng readıng. One feels
the author’s personal CONCETN an the basıc ıdeas he propounds should be
thoroughly discussed ın an y COUTSE modern Africa. In SUum), handled
properly an commented upPonNn competently, this makes excellent textbook,
second 0) NONC NS the Introductions already avaılable.

ortse]l (Belgium) Theuws,_
Müller, Klaus Kulturgeschichtliche Studizen ZUT G(Genese pseudo-islamı-
scher Sektengebilde ın Vorderasıen tudien ZUTC Kulturkunde, 22
Steiner/Wiesbaden 1967; 414 P, Karten, Tafeln: [2,—

Cette these est UuU1lC e  Z  tude d’histoire relıig1euse quı analyse la siructure des
sectes «pseudo-islam1ıques» su1vantes: Takhtashi, Kysylbash, Bektashi, Nusayrı,
Shamsiya, Druses, Ahl-i Hagqgq et Y azıdı. Ces sectes const:tuent de petiıts STOUDCES
ethniques quı vıivent Turquie, Syrie, Irak et Perse. La premıere partıe
de AB  e  tude presente eXpose de la sStiructure de chacune de SCS sectes (p 3-
En analysant les dıvers aspects de leur culte (les objets utilıses, les fetes, les
assemblees, les ceremonies, les rites), 19 montre UJUC culte trahıt la SUrViıvance
de plusieurs couches religıeuses. On doit par exemple consıderer la doctrine
de la PTOVCNAaANCE des dieux et du monde partır d’un cuf orıgınel, la

la metempsychose, les OTrg1€ES du printemps, la prostitution servıce des hötes,
eic des vestiges d’une vieille CIOYANCC de paySanxns mediterraneens me  ä  Jles
de representations et de rıtes de PrFOVCNAaNCC mesopotamıenne et ’elements
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empruntes culte iranien. Une autre couche plus importante est faite d’elements
chretiens: celebration de l’eucharistie, ASaPpCS, balser de palx, contession collective,
exXtase, bapteme, usage de L’eau benite, monogamıe, exıstence d’un clerge organıse>

veneratıion du Christ, de la Croix et de Marie. Tous cCCcs poıints ont ete empruntes
4A4UuUX tradıtions judeo-chretiennes, ebionites et elkasaites. La couche superieure de
cet edifice religıeux est constituee de dıverses donnees islam1ıques, de couleur
sunnite, shi’‘ite ismacılıte. L’analyse est menee VeC SerieuxX et prec1sion.
L’ utilise Jarge bıbliographie, des documents epars et mMmeme des recıits de
VOYasSc. Clette these const:tue unc ımportante contrıbution Aau.  b& recherches relatives
AauU.  b sectes «pseudo-1slamıques» et jette PDCU plus de umiere SUT le PTFOCCSSUS de
leur genese, de leur developpement et de la formation de leur structure actuelle.

Beyrouth Paul Khoury
O’Shaughnessy, Thomas, 5. J Muhammad’s T houghts ea
Thematic Study of the Qur’anıic ata. Brill/Leiden 1969; VI1IL-90

Wie V{f. 1n irüheren Studien andere koranische Begriffe (z. B Wort Gottes
und Geist) behandelt hat, untersucht hıer 1in sorgfältiger Kleinarbeit, unter
Heranziehung der fünf wichtigsten Korankommentare, diıe Aussagen er den
1l1od Die einschlägigen (sehr zahlreichen) Stellen lassen sıch Hauptthemen
gruppleren WIe: Gott un! der 1od (allein unsterblich, bestimmt Gott ın seiner
Allmacht jedem den Augenblick des Todes un! erweckt dıe Toten Jüngsten
Tage), der ens:! und der J10d, naturliıche Furcht VOT dem ode und die VCI-
schiedene Eıinstellung des Gläubigen und des Ungläubigen dazu Viele KEınzel-
heiten der Aussagen lassen sich auf das Neue Testament, auf rabbinische Aus-
drucksweise der auf syrische Kirchenschriftsteller (besonders Kphrem, Aphraa-
tes und verschiedene nestor:anısche Autoren des un Jh.) zurückführen.
Die CNAaAUC chronologische Einordnung der einzelnen Texte zeıigt, WIE Moham:-
meds Denken über den Tod sıch entwickelte, WI1Ee ıh; in Medina 622—632
der Gedanke seinen eigenen Tod stärker beschäftigte, und WI1E sıch überhaupt
manche Akzente der Aussagen verlagerten. Wegen seiner mınutıiösen Be-
handlung des Stoffes ıst das Buchlein keine leichte Lektüre, doch ist c5 klar
gegliedert und vermittelt wertvolle Informationen.

St Augustin Joseph Henninger SVD
Relıgion un Relıgionen. Festschrift für GUSTAV MENSCHING seinem
65 Geburtstag. Rohrscheid/Bonn 1967:; 3992 S 56,—

GUSTAV MENSCHING ist einer der bedeutendsten Religionswissenschaftler 1n
Deutschland Das Verzeichnis seines Schrifttums (377—389 zeıigt, w1e umfassend
seın Forschungsgebiet ist Um dıe Mannigfaltigkeit seiner religionswissenschaft-
lichen Leistung würdigen, rachten ihm seine Freunde und ollegen
seinem Geburtstag diese Festschrift dar. S1ıe enthalt Beiträge, die sıch mıit der
Methodologie der Religionswissenschaft un! ihrer Beziehung anderen Inter-
pretationsmethoden des relıg1ösen Phänomens befassen (GGOLDAMMER, Faktum,
Interpretation und Verstehen; SMITH, Das erwachende SelbstbewußtseinVvon der geschichtlichen Vielfalt der Keligionen; SCHÄR, Religionswissenschaft,Psychologie und Psychotherapie). Andere Untersuchungen widmen sıch IThemen
der Religionsphänomenologie (z JAMES, The TEE 0} Life AAanı the Water
of Life; H.- SCHÖPS, Ausprägungen der Erlösungsidee 2n der Religionsgeschichte;SCHIMMEL, Der Regen als S ymbol ın der Relıiıgionsgeschichte). Der Leser
findet zudem Darstellungen VO  - religionspsychologischen der religionsgeschicht-
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lıchen Problemen (Z. WEITBRECHT, Menschliche Mot:zvation Un Glaube;
RÄMER, Auguste Comte und das Wesen der Relıgı0n), auch Studien er

estimmte IThemen der Religionsgeschichte (z. B DUuMOULIN, Buddha-Sym-
bole un Buddha-Kult; SPIES, Über dıe Kreuzıgung ım Islam) un! andere
wertvolle Untersuchungen.

Es ist nıcht möglıch, diıese Beitrage einzeln würdigen. Es se1l  - auf dıe umfas-
sende Darstellung der ethode der Religionswissenschaft VOo  } GOLDAMMER
hingewiesen. Vft bemuht sich, die Komplexität des relig1ösen Faktums hervor-
zuheben un zeıgen, da{fß iıne 505. streng hıstorısche Interpretation 1m Sinne
der exakten wissenschaftlichen ethode unzureichend ware, das relıgı1öse
Phänomen ertassen. Denn das relıg1öse Faktum darf nıcht 1U einer Inter-
pretatıon unterzogen werden, dıie sıch auf die Philologie, die Archäologie, dıe
Religionspsychologie, die Religionssoziologie UuUSW. berutft. Eıs handelt sıch hıer

eın menschliches Phänomen, das 130078  - durch Verstehen ergreifen suchen
MUuU: Die ethode des Verstehens unterscheidet sıch zugleich VOom Hıstorısmus
un VO Psychologismus.

Anregung und auch Anlaß kritischer Auseinandersetzung bietet der Beıtrag
VO' H.-J KLIMKEIT, Säkularısıerungstendenzen ın den Kelıgrionen ndıens. Vf.
meınt: „Die asıatische Säkularisierung wıird ‚WarTr AUS westlichen Quellen gespeıst,
S1€E hat ber dennoch ihre Wurzeln 1mM eigenstaändıgen Boden“” 209) Man WIT:
ıhm zustımmen, WeEeNN behauptet, daß die Säakularisierung kein dem Christen-
Ltum eigenes Phänomen ist. Er bringt auch manche Ausküntfte er die Existenz
einer areligıösen der antıreligi0sen Tendenz in den Schriften Indı:ens un er
dıe Bedeutung der Säakularisierungstendenzen ın Bengalen und Sudındien,
ıne „dem protestantischen Denken sehr nahe Gedankenwelt“ herrscht. Aber
sind alles unzureichende eweise. Man kann näamlich arelig1öse der antıreliı-
g10SE Tendenzen durch das bei allen Menschengruppen testzustellende Phänomen
der relıg1ösen Gleichgültigkeit un des Unglaubens erklären. Höchstens weısen
einıge Texte auf die Versuche der Menschen hın, sıch In dieser Welt zurecht-
zuGinden Uun!| darın ine Gesetzlichkeit der Phanomene entdecken. Das Übrige
entsteht entscheidend unter dem Einfluß westlicher Denkweisen und Tendenzen.
Vf kann 190078  ' m. E& zustımmen, Wenn schreıbt, fremde Elemente nicht
unbedingt dıe Sakularisierungstendenz schaffen, sondern daß S1e ıne „katalysa-
torısche Wirkung ausuben“ N relig1öse Mensch ist namlıch für den
Säkularısierungsprozeß empfänglıch, se1 denn seine Zusammengehörigkeıt
einer Volksreligion binde ih: sehr die Gruppe, da nıcht mehr tüur seine
eıgene Person reagıeren kann. ber ın jeder Volksreligion en sıch Gläubige,
dıe sıch aus einer solchen NSCH Bindung dıe Gruppe lösen können. Wenn

ber einer breiten dakularısıerungstendenz kommt, dann sınd die Volks-
relıgıonen weniıger widerstandsfähig. Das WAar und ist m. E der Fall für den
Hinduismus ın Indien.

Beirut/Münster Adel-Theodore Khoury, MSP
Rousseau, Herve: Les Religions. Presses Universitaires de France/Paris
1968; 126

Innerhalb der bekannten französischen Taschenbuch-Collection OQue sais-je?,
1n der zahlreiche Bändchen religionswissenschaftlichen un! philosophischen
Themen erschienen sınd, legt ROUSSEAU hier ıne kurze, ber vorzügliche
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Einführung ın allgeméine Grundfragen der gegenwartıgen Religionswissenschaft
VOT. Ausgehend VOon der ambıguite der relıgıösen Sıtuation UNSCICI eıt (5—10
beschreibt V{f. Probleme wWwıe  Ar Erscheinung, Darstellung und Mitteilung des Goött-
liıchen 11—29), die verschiedenen Formen des Gottesverstandnıiısses 30—51),
die Mythen des Ursprungs un: des Endes (56—68), die Auslegungen des „Heıils”

eıl der Welt, eıl durch Beifreiung VO  - der Zeıt, eıl durch Teilhabe
göttlichen Leben (70—98) sow1e Organısatıon Uun! heilsvermittelnde kultisch-
rituelle Praxıs der Religionen Vi erweıst sıch in diesen Kapı-
teln StEeits als gut un vielseitig informiert, dafß die Lekture einer nutz-
liıchen Überschau verhilft. In den abschließenden Überlegungen uüuber die „Zukunft
der Religion" aßt (wie auch fruüuher schon) klar erkennen, dafß
auch die vVvon der Hermeneutik un dem Strukturalismus aufgeworfenen Fragen
ernstnımmt;: die sich VOL hıer 2AUuS ergebenden Perspektiven hätten vielleicht ine
deutlichere Ausarbeitung verdient gehabt. weiß auch, daß die Differenzen
zwischen den Religionen nıcht minimalisıert werden dürfen: ebensowen1g W1€e
ıne philosophia herennıs gebe, gebe ıne relıg10 hberenn1s Das kleine
Buch stellt 1Iso insgesamt ine treffliche Einführung dar; ine Übersetzung
ware nutzlıch. Freilich laßt sıch eın derartıges Buch vıelen Stellen VOCI-

tiefen. Obwohl die Behandlung der christlichen Relıgıon, prımar Modelill
der katholischen Lehre und Praxıs entfaltet, einen relatıv großen Raum e1inN-
nımmt, waren gerade hier einıge Vereinfachungen vermeıden SCWESCH, vgl
spezıiell die Behandlung der biıblischen Belege Jesus als „Gottessohn” (26f
Zu bedauern ist ferner, dafß dem Buch DU sechr wenıge Anmerkungen beigegeben
wurden, 5 () mehr, als VT geschickt und pomtiert ausgewählt hat

Heıinz Robert SchletteBonn

nSabet, Huschmand: Der gespaltene Hımmel. Verbum-Verlag/ Stutfgart
1967 179 S, 12,80

Das Buch des persischen Dıplomingenieurs un Religionswissenschaftlers (eines
chulers V, Glasenapps) stellt ıne engagıerte Aufklärungsschrift u  ber dıe
Baha’i-Religion dar. VT Setiz sıch 1n seiner Abhandlung sehr vernehmlich VO:

Christentum (vgl un! VO: Islam vgl 57—65, 102f ab Dabeı1 WIT'!
der christlichen Seite nıcht immer gerecht, obwohl sich dıe Aufarbeıtung

auch der modernen evangelıschen Theologıe bemüht. Die Autoren, auf die sich
SABET bezieht, sınd nıcht ımmer die besten. Ergreifend S1N! dıe Schilderungen
der entsetzlichen Verfolgungen, denen die ersten „Gemeinden” des Bab (also
des Vorläufers) und Baha’u’llah selbst ausgesetzt (92—114) Überhaupt
verdient die €es! der Entfaltung der Baha’i-Religion Aufmerksamkeıt Uun!
Respekt (vgl 103-—106, BAHA U LLAH schrieb seine angeblich einhundert
Bände umfassenden rılten ın Gefängnissen in Teheran und kka (112%, 166)

die Zahlen in diesem Buch immer richtig SIN!  d,; Laßt sıch bezweifeln bzw. aum
nachprüfen (z. B die Bibliothek der Fatimıden ın Kaılro habe 1 600 000
Bäande umfaßt u. a.); jedenfalls wirkt unwahrscheinlich und merkwürdig,

hier lesen ist „KEiner der Jünger des Bab erklärte se1n Meister habe
innerhalb VO  - Stunden 1n seiner Gegenwart ebenso viele Verse geoffenbart
WwWie der gesamte Koran enthalte, der das Ergebnis der Offenbarungen Moham-
meds innerhalb VO  - nıcht wenıger als Jahren SCWECSCH se1 Der Bab selbst
bestätigt 1m Persischen Bayan daß ın den ersten dreı Jahren se1nes
iırkens nıcht weniger als 500 000 geoffenbarte Verse niedergeschrieben habe“
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99) Auch andere Behauptungen nıcht recht überzeugen, Z

Dr Ugo Giachery weıst nach dafß CS keinen Gedankengang der beachtens-
werten Enzyklıka Pacem Terriıs gibt der nıcht schon t{wa C1iMN Jahrhundert

Ist diıe‚UV! umfassender Form VO  - Baha’u Ilah ausgesprochen worden ist
Lehre Baha’u’llahs wirklich nıcht synkretistisch 69f WECNN doch der Anspruch
erhoben WIT SC1 der Verheißene aller Relıgionen (160—167)? 107— 109
wird i3als Begegnung zwıschen Abdu/’l Baha, dem altesten Sohn Bah  S llahs,
un! Henri Bergson beschrieben

Nach der Lektüre dıeses Buches wird 198078  - fteststellen dürfen, daß dem moder-
NÜCcnNn enschen hier vieles auf mythologische un! fideistische Weise glauben
zugemutet wird Eıne nuchternere Darstellung dessen, Was dıe Baha ’ ı-Religion
denkt und 11 und S1C dieses denkt und 111 WAaTc fur den europäischen
Leser doch ohl hilfreicher als diıeses Buch dessen Gedankenführung (Z
bezug auf Worte W1C Offenbarung, „Wort Gottes D Hımmel Sıunde Christus)
nıcht gerade leicht folgen 1st Den Ausführungen des Vf über Wissenschaft
un! Technik der modernen Welt (77—91) annn 100028  - zustimmen W1C denn
überhaupt C1inNn besonderer Vorzug der Baha’ı Reliıgion ıhrer realistischen Zu-
wendung A  an wirklichen Welt un! besonders den Problemen des Weltfriedens

erblicken 1st Irotz viıeler Bedenken, dıe vorzubringen sınd ist das Buch für
Religionswissenschaftler WIC {ür Kulturphilosophen gleichermaßen lesenswert

Heıinz Robert Schlette
AraBonn

z
Saher, Evolution UN (zottesidee. tudıen ZUT Geschichte der phılo-
sophıschen Gegenwartsstroömungen zwischen Asien un: dem Abendland

Henn Verlag/Ratıngen 1967 326 A S()
Der parsısche Fürstbischof rof Dr Dr FRAMROZE BoOoDE bezeichnet

SC1INCIN Vorwort dıeses Buch des indischen Philosophen und Relıgionswiıssen-
schaftlers als sehr edeutsam tüur C1MC Verständnis der heutigen Sıtuation der
Menschheıt fasse 95 klarsten un gedrängtesten dıe religionsphilosophi-
schen Vorstellungen des indischen Denkers SRI ÄUROBINDO un die des christ-
lichen Theologen I FILHARD ‚HARDIN und verstehe sıch als 1Nc
Antwort auf Yeilhard de C'hardins einseıtıge christliche Auffassung der
Evolutionslehre (13) Daruüber hinaus wıll das Werk SAHERS überhaupt Aus-
kunft geben „uüber Fragen, dıe NSCIC VO  - messianıschen Zukuniftsvisionen
beherrschte eıt bewegen“ (13) Speziell soll dieses Buch dıe ucke schließen, die
bislang bezug auf die Umdeutung der Gottesidee und Heıilserwartung
Sinne der Evolutionstheorie bestand (14)

Das Kinleitungskapitel stammt nıcht VO  e} Saher, sondern VO  } HUxXLEY (eine
Überschrift Die Beziehung zwıschen Evolution un Gottesidee WIT:! nhalts-
verzeıchnıs nıcht genannt) HUXLEY schildert die Anschauungen des evolutionä-
ICn Humanısmus Diese Zeilen können all denJjenıgen, die sıch schnell und
authentisch er diese Weltanschauung informieren möchten, dringend empfiohlen
werden An diesem ext HUxLEYs ist erstaunlich miıt welcher Offenheıt dıe
Grenze des selbstsicher verkündeten Humaniısmus benennt Die Wiıs-
senschaft hat tatsachlich den verdunkelnden Schleier des eheimnı1sses Von Natur-
erscheinungen nıedergerissen, W as für die enschheit von größtem Nutzen WAaT,
i® hat uns ber auch VOT Cin grundsätzliches un! universales Geheimnıis gestellt
VOT das eheimnis allgemeınen un: des Geistes besonderen W arum gıbt

iNe W elt? Warum i1st der STIO: un nıcht anders beschaffen? Warum
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hat geistige der subjektive Aspekte, WIC materielle un: objektive hat?
Wır WI1ISSCH nıcht“ 25)

Die Bestätigung des (Geheimnischarakters der Welt durch Huxley ist für
SAHER Ausgangspunkt für die Darlegungen SC1NCES5 ersten Kapiıtels mıt dem Titel
Der Übermensch 2el der Evolutıon der Verwirklıchung der (rottesiıdee? SAHER
versucht unNnc Analyse der Gedankenwelt Teilhards de Chardin un:! Aurobindos,
des Vertreters des integralen Yoga, erarbeıten Kristallisationspunkt dieser
Darstellung ist dıe Idee des Übermenschen Dieser Übermensch 1St nach dem
Ebenbild Gottes der Endpunkt der Eivolution des Menschen (64) Der Über-
mensch 1st ber nicht begriffen als 10UC irgendwie hohem aße sich
gekommene Person, sondern als endgultige Identifhikation des subjektiven Ego
mıt der objektiven Waiırklichkeit des Kosmos Teilhard wird diesem ınn
interpretiert Uun! miıt Aurobindo VO  w Saher für die Lösung der
spirıtuellen Nöte des westlichen enschen empfohlen ÄUROBINDO un! T FıIL-

HARD bieten nach SAHERS Auffassung 10UC „interkonfessionelle der vedantische
Neudeutung des Christentums (79)

In zweıten eil untersucht SAHER Die (rottesıdee Lichte kulturphilo-
sophischer Auseinandersetzungen un — drıtten Teil die Evolutıon 1771 Bereich
der sychıschen Meta-Biıologie Er versucht die unterschiedlichen Konzepte be-
kannter Denker und Autoren darzulegen (HEGEL USSELL WITTGENSTEIN HEI-
EGGER JASPERS, ROLLAND, HESSE, HEMINGWAY, SCOTT-FITZGERALD NARTRE
ELIOT) und VON diesen Untersuchungsergebnissen ausgehend Nachwort

vorzustellenSC1IMN Konzept der „purnastıschen Evolution Die purnastische
Evolution 1st die vereinheitlichte der ungeteilte Evolution Sie CTMAaAS C5, „dıe
Experimente der europälischen Naturforscher 1U  =) mıiı1ıt den intuıtıven Eın-
sichten der östlichen W eisen inklang bringen Inhalt des SAHER-
schen Konzepts ISt die Auffassung, da{fß das Ego des Menschen durch die FEnttäu-
schungen des (jeweils wiedergeborenen) Lebens als Zeichen SC1INETr Reife „das
Bedürtfnis nach Ruhe, nach Besinnung, nach Stillsein, nach Niıchts mehr-erleben-
wollen rtahrt Der Atman freut siıch das abgeplagte Ego Liebevoll aufzunehmen
In dem Moment erlebt das Ego das ]ück das bisher vergebens Erlebnissen
aller Art gesucht hatte Dieses Jück ist das jel der Evolution un: zugleıch
der Sinn des Lebens Die Ursehnsucht nach dieser uhe ist der Motor der
Evolution Nur 1DNCc purnastische Evolutionslehre ermöglicht 1106 phılosophia
totalıs, 1D Philosophie die die VO: Weltgeist geforderte integrale Ein-
sicht ankundıgt S1IC 1st das NECUC Ganzheits Wissen, das uns nach ben reißt Denn
Was die Evolution Von unNns ordert entspricht auch der aufbringbaren Kralit
203)

Diese WCNISCH Andeutungen den Inhalt des Buches DUr sehr lücken-
haft charakterisieren Die Lektüre 1st für Leser der westlichen Welt
schwierig Auch Wer Einblick die Aussagen der synthetischen Evolutionstheorie
hat WIT mıt SC1NCM Urteil zurückhalten, allenfalls Kritik auf dıe Rück-
bezüge auf diese Evolutionstheorie erstrecken, dıe ext immertort geschehen
Das alles ber scheint dem Rez nıcht das eigentlich Bemerkenswerte diesem
Buch SC1MH. Ob die Evolutionstheorie richtig wiedergegeben wurde der nicht:
ob das hinduistische Denken ı SCINCT reinecen Korm hıer vorgetragen wird der

nicht; ob 1iNec Synthese zwischen Evolutionstheorie und hinduistischer Welt-
anschauung gelungen ıst der nıcht, wichtig scheint, daß überhaupt diese Kon-
frontation un! Integration gewagt wurde Die beherrschende Stellung, die das
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naturwissenschaftlich-evolutionistische Denken In der westlichen Welt gewonnen
hat denken WITr  A NUr den evolutionären Humanismus (vor allem 1m angel-
sachsıschen Sprachraum) der in dıe Auseinandersetzungen innerhalb der christ-
lıchen Theologie hat, W1e dieses Buch ankündıgt, U  - auch wohl den ersten
Schritt getan, In den asıatıschen Kulturen Fuß fassen. Dabei ist nıcht das
das Bemerkenswerte, daß INa  w} dort VO  ’ der Evolutionstheorie Kenntnis nımmt

das wird 1m Zuge der naturwissenschaftlichen Ausbildung zwangsläufig
geschehen sondern als Herausforderung die überkommene Geisteswelt
betrachtet. Vorausgesetzt, daß SAHERS Buch eınes der ersten ist, che sich dieser
Auseinandersetzung wıdmen Rez CIMAasS das nıcht beurteilen ist
für einen westlichen Betrachter, der diıe vielfältigen Abweisungen der Evolu-
tionstheorie jahrzehntelang durch das VO:  - christlicher T heologie inspirıerte
abendländische Denken kennt, erstaunlich, WwW1ıe posıtıv diese Evolutions-
theorie aufgreift. diese Positivität ein Ergebnis der Eıinsicht SAHERS in dıe
etzten Endes doch die Evolutionstheorie ernst nehmen müssende Auseinander-
setzung der westlichen christlichen Theologie ist der aufgrund eıner vorgegebe-
necCn Kongruenz zwischen der Evolutionstheorie un! dem hinduistischen Denken
geschieht, wagt Rez nıicht entscheiden. Für den Fall, NSAHERS Integra-
tiıonsversuch nıcht ein Eınzelergebnis ist und bleıbt, WIT dem chrıistlichen Den-
ken in bezug auf die Ausdeutungen der Evolution zusaätzlıch ZU evolutionären
Humanismus 1mM hinduistischen Denken ein Konkurrent erstehen, der erneut
un! verstärkt dazu antreiben wird bzw. sollte, diese Evolutionstheorie mıiıt allen
iıhren Ausfächerungen ernst nehmen.

Gimbte Werner Bröker

Schempp, Hermann: Gemeinschaftssiedlungen auf relıgröser un welt-
anschaulıcher Grundlage. Mohr/Tübingen 1969; 362 5., 2306 Abb., DM 41,—

’auteur fait recensement, quı parait complet, de tOutes les formes de Vie
communautaıre nees Occident des deux derniers millenaires. Il _ 1le
faıt de facon rıgoureusement scientifique, geographe quı les prend POUr
des etablissements humaiıns donnant L’habita: uUune certaiıne forme bien d  eter-  Z
mınee. Ces communautes s’inspirent soıt des utopıies, soıt du christianiısme, soıt
du socıalısme moderne. Leurs motivations sont 1deolog1ıques E€CONOM1ques.
L’ouvrage les uıte tous depuls la secte de Qumran, les cCouvents chretiens, les
communautes sectaires des Etats-Unis, les communautes socıjalıstes de L’Ancien
et du Nouveau Monde, les reductions des jesuites, Jusqu aux kıbbutzim, AdUX  M

chinoises, AU.  «r kolkhoses et A4u X sovkhoses 1U55C5 Pour chaque espece
d’etablissement communautaıre, L’auteur examıne les fondements ıdeolog1iques,
le developpement historique, 1a torme de VIE communautaıre, le regıme econom1-
que, les relations socıiales des habitants et les Causes quı ont mene - la ruine de
L’etablissement. Ciette documentation est extrememen!: ınteressante et sera le
poınt de depart de beaucoup de reflexions. Ce quı est urtout NOUVCAU, est le
rapprochement entre des realısatıons quı viennent d’horizons s1 differents et
finissent par rencontrer de facon AuUsSs1ı surprenante SUTr le plan des realisatıons
materielles. Reflexions SUT la CONVETSCHCE de tant d’ıdeologies apparemment
exclusıves. Reflexions SUur les echecs Aaussı repetes des essaıs, quels qu«c so:1ent
les princıpes dont ıls procedent. Le ecteur SCI2A urtout ımpressionNNE par l abon-dance de la documentation.

Recife Bresil) Joseph Comblin
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Temenos. tudies 1ın Comparatıve Reliéion Presented Dy cholars in Den-
mark, Finland, Norway and Sweden. Vol (1968) 192 Finnish
Sdociety tor the Study of Comparatıve Religion/University ot Turku
(Finland); eD  $ 3,60

Bis ZUT Stunde ıst die Aufgabe einer alle befriedigenden Analyse, Definition
und Einteilung der verschiedenen Arten mundlicher un:! schriftlicher Überliefe-
runs$ nıcht gelöst. erschıiıedene Beıtrage inftormieren e  ber den Stand der For-
schung, sefzen sıch mıt den vorgelegten Lösungen auseinander, versuchen in dem
einen der anderen Punkt die Diskussion NCUu oriıentieren: es bleibt jedoch
der Eindruck, dafß noch nıcht viel erreicht ist. Mehr der weniıger greifen ın
diese Diskussion ein: IL.AURI HOonkKo, Genre Analysıs ın Folkloristics AAan Gompa-
ratıve Relıgıon; BERTEL N ATHHORST, Genre, Form an Structure ın ral T’radı-
10} JUHA PENTIKÄINEN, Grenzprobleme zwıischen emorat UN Sage; BENGT Ar
KLINTBERG, «(xast» ın Swedish Folk Tradıtion.

Den verschiedenen Arten der Überlieferung entspricht eın verschiedener
„Wahrheitsgehalt”, der festgehalten un! ausgesagt werden soll ÄKE HuuLT-
RANTZ, Miscellaneous Behıefs. Some Poinnts 0} V 1670 concernıing the Informal
RKelıg1i0us Sayınzs. Den Zwel Aspekten „Mythos als Träger relıg10ser Anschau-
ungen“ un:! „Mythos als epische Dichtung” geht ULF DROBIN nach Myth and
Epıcal Motıifs ın the Lokı Wie unter besonders günstıgen Umständen zunachst
Ur philologische Forschung uch für den Historiker bedeutungsvoll werden
kann. zeıgt JEs SMUSSEN: Eın sranısches Wort,; eın ıranıscher Spruch UNı
unNeE ıranısche Märchenformel als Grundlage hıstorıscher Folgerungen. Irotz
aller anONnNeES der historisch-kritischen ethode werden gelegentlich Arbeıten
veröffentlicht, die nıcht auf der Höhe der Anforderungen stehen. ESKO HAAPA,
Jesus Vvo  s Nazareth der Mess1as der Patrıoten Seiz sıch auseinander miıt dem
Buch Von RANDON: Jesus and the Zealots (Manchester BRANDON
versucht, Jesus als gescheiterten politischen Führer verstehen. HAAPA weist
ihm unter anderem and der Zinsperikope MR 1 E 1317 ine Reihe VO  e}

Mißverständnissen nach Die Rückkehr ZU  ar Aufstandstheorie ist e1iIN Anachro-
N1ıSmMmUus.

Eın Teilergebnis der Untersuchung des relig1ösen Lebens ın Helsinkı, dıe
VO  w} Mai bıs Oktober 1965 durchgeführt wurde, ıst der Beıtrag VO  — (OsMmo
KOSKELAINEN: Relıgiosıty ın Helsinkı. Die Mannigfaltigkeit der Verwirklichung
relıg10sen Lebens, dıe bei anderen äahnlıchen Untersuchungen zutage trıtt, aßt
sıch auch hier feststellen. Die nach allen Seiten methodisch abgesicherte Durch-
führung der Befragung und die Auswertung erweısen den repräsentatıven
Charakter der Ergebnisse. stellt weıtere Auswertungen ın Aussıcht.

Aachen rıch Grunert CSSR

‘Tribus. Veröffentlichungen des Linden-Museums, Nr 16 Juli
Linden-Museum für Völkerkunde/Stuttgart; 251 ; 30,—

Der  Hauptteıl des Bandes ist der tradıtionellen, stark relig10s bestimmten
Negerkunst un! der relıg1ösen Kunst 1ıbets und seiner buddhistischen („lamaistı-
schen“) Nachbargebiete gewidmet. In einem Aufsatz Fälschungen UNı andere
Abweıchungen UVO  S der tradıtıonellen Kunst ın Negerajfrıka (15—34) behandelt
HANs HIMMELHEBER verschiedene Arten VO  w Negerplastıken 1in Holz, Elfenbein
un! Metall, diıe nıcht echt 1n dem Sınne sind, daß s1e 1m Brauchtum der Einge-
borenen Verwendung gefunden haben, 1Iso z. B auch Werke iın Mischstilen
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(afrıkanisch-afrikanisch, afrıkanisch-europäisch). Sie alle verdienen als Zeug-
nısse Von Akkulturationsvorgängen Beachtung. Für besonders bemerkenswert
halt die Neuschöpfungen, Plastiken, deren Schöpfer sıch nıcht mehr

die sStarren Regeln des Brauchtums und der Glaubensvorstellungen ıhres
Stammes“ (30) gebunden fühlen und sich deshalb küunstlerisch TEL enttalten
können. Die künstlerische Qualität der Werke scheint hıerdurch und das ist
keineswegs selbstverständlich nıcht ZU Jeiden, W1E na  } den Bemerkungen
des Vfs entnehmen kann. SIEGBERT HUMMEL chließt mıt der Arbeit Die
lamaıstıschen Malere:en und Bılddrucke ım Linden-Museum (35—195) seıine
Beschreibung der Tibet/Mongolei-Sammlung des Museums ab vgl Tribus
8! 11, 13) V+t. regıistriert 498 Rollbilder (  ang-ka un für Gebetswimpel und
Amulette estimmte Zeichnungen un Drucke den Sammlungen V. Dinck-
lage, Leder, Tafel, J. F Umlauff und Lenser. Eine ausführliche
Einleitung macht mıt den verschiedenen Techniken un! Richtungen der tıbeti-
schen alerei vertraut, geht den remden Eintlüssen nach, die ihrem Ent-
stehen beteiligt un! die sıch mıiıt autochthonen Elementen einer
Kunst VOo  } unverkennbar eigenstandıger Pragung verbunden haben Der Cha-
rakter der tibetischen alerei ist hauptsächlich relig1ös bestimmt, ihr Gegen-
stand ist das gesamte „lamaistische” Pantheon, „e1In auf dem Boden uralter
psychologischer Erfahrung allmählıich entwickeltes Instrumentarium ZUT Deutung
und Sinngebung der Wirklichkeit“ (56) Vf. meınt, der esoterische Gehalt der
tibetischen Kunst se1 nıcht hne psychologische Methoden erschlieißen, mıt
denen die Darstellungen 1m Hinblick auf die in iıhnen ausgedrückte allgemeın-
menschliche Symbolsprache untersucht werden können, 1€ uns archetypisch
innelıegt” 54) Er fordert ine staärkere Kınbeziehung psychologischer Frage-
stellungen un! Methoden 1n die Tıbetologie ine Forderung, die WAar sıcher
nıcht unberechtigt, ber auch nıcht ungefährlich ıst, zumındest dort, nıcht
profunde philologische Kenntnisse die Basıs bılden. Die Beschreibungen sınd sehr
N un! bıeten ine Fülle VO  w} Exkursen un Literaturverweisen. Die wichtig-
sten Werke über dıe „lamaistische“ Ikonographie sınd zudem ın einer eigenen
Liste zusammengestellt. Die Beschreibungen hätten m. E besser nach Sach-
STIUPPCN (Gottheiten und Symbolen) angeordnet werden sollen als nach Inven-
tarnummern, eın Nachteil, der allerdings durch e1in Verzeichnis der auf den
Rollbildern und Amuletten vorkommenden Götternamen un:! wichtigsten Sym-
bole praktısch wettgemacht wıird HUMMELS Arbeit macht 1n vorbiıldlicher Weise
ıne der größten Sammlungen tibetischer Malereien und Bilddrucke in Deutsch-
land zuganglıch, ıne Leistung, die bedeutender ist, als der in Sachsen
lebende Vf. fast NUr nach Fotografien arbeiten un! sıch DUr auf se1ne eigene
Bibliothek stutzen konnte. Der gut bebilderte and chlielt mıt einem
umfangreichen Besprechungsteil 196—249).

Bonn Klaus Sagaster
OK

L’Eglise rthodoxe Roumaıine. Institut Bıblıque et de la 1ss1on Ortho-(afrikanisch-afrikanisch, afrikanisch-europäisch). Sie alle verdienen a.l$ Zeug-  nisse von Akkulturationsvorgängen Beachtung. Für besonders bemerkenswert  hält Vf. die Neuschöpfungen, d.h. Plastiken, deren Schöpfer sich nicht mehr  „an die starren Regeln des Brauchtums und der Glaubensvorstellungen ihres  Stammes“ (30) gebunden fühlen und sich deshalb künstlerisch frei entfalten  können. Die künstlerische Qualität der Werke scheint hierdurch — und das ist  keineswegs selbstverständlich — nicht zu leiden, wie man den Bemerkungen  des Vfs. entnehmen kann. — SıeEGBERT HumMmeL schließt mit der Arbeit Die  lamaistischen Malereien und Bilddrucke im Linden-Museum (35—195) seine  Beschreibung der Tibet/Mongolei-Sammlung des Museums ab (vgl. Tribus  8, 11, 13). Vf. registriert 498 Rollbilder (T’hang-ka) und für Gebetswimpel und  Amulette bestimmte Zeichnungen und Drucke aus den Sammlungen K. v. Dinck-  lage, H. Leder, A. Tafel, J.F.G. Umlauff und G. Lenser. Eine ausführliche  Einleitung macht mit den verschiedenen Techniken und Richtungen der tibeti-  schen Malerei vertraut, geht den fremden Einflüssen nach, die an ihrem Ent-  stehen beteiligt waren und die sich mit autochthonen Elementen zu einer  Kunst von unverkennbar eigenständiger Prägung verbunden haben. Der Cha-  rakter der tibetischen Malerei ist hauptsächlich religiös bestimmt, ihr Gegen-  stand ist das gesamte „lamaistische“ Pantheon, „ein auf dem Boden uralter  psychologischer Erfahrung allmählich entwickeltes Instrumentarium zur Deutung  und Sinngebung der Wirklichkeit“ (56). Vf. meint, der esoterische Gehalt der  tibetischen Kunst sei nicht ohne psychologische Methoden zu erschließen, mit  denen die Darstellungen im Hinblick auf die in ihnen ausgedrückte allgemein-  menschliche Symbolsprache untersucht werden können, „die uns archetypisch  inneliegt“ (54). Er fordert eine stärkere Einbeziehung psychologischer Frage-  stellungen und Methoden in die Tibetologie — eine Forderung, die zwar sicher  nicht unberechtigt, aber auch nicht ungefährlich ist, zumindest dort, wo nicht  profunde philologische Kenntnisse die Basis bilden. Die Beschreibungen sind sehr  genau und bieten eine Fülle von Exkursen und Literaturverweisen. Die wichtig-  sten Werke über die „lamaistische“ Ikonographie sind zudem in einer eigenen  Liste zusammengestellt. Die Beschreibungen hätten m.E. besser nach Sach-  gruppen (Gottheiten und Symbolen) angeordnet werden sollen als nach Inven-  tarnummern, ein Nachteil, der allerdings durch ein Verzeichnis der auf den  Rollbildern und Amuletten vorkommenden Götternamen und wichtigsten Sym-  bole praktisch wettgemacht wird. HummeLs Arbeit macht in vorbildlicher Weise  eine der größten Sammlungen tibetischer Malereien und Bilddrucke in Deutsch-  land zugänglich, eine Leistung, die um so bedeutender ist, als der in Sachsen  lebende Vf. fast nur nach Fotografien arbeiten und sich nur auf seine eigene  Bibliothek stützen konnte. — Der gut bebilderte Band schließt mit einem  umfangreichen Besprechungsteil (196—249).  Bonn  Klaus Sagaster  OKUMENISMUS  ur  e  }  }/) L’Eglise Orthodoxe Roumaine. Institut Biblique et de 1a Mission Ortho-  / / doxe/Bucarest ?1968; 88 p., 28 p- de photos.  C’etait une bonne idee de l’Eglise Orthodoxe Roumaine de se presenter et de  S’expliquer au grand public, dans cette plaquette sympathique. Le texte est bien  fait et donne un apercu complet des diff&rents aspects et activit&s de l’Eglise.  Dans un premier chapitre, on suit les origines apostoliques de cette venerable  311(afrikanisch-afrikanisch, afrikanisch-europäisch). Sie alle verdienen a.l$ Zeug-  nisse von Akkulturationsvorgängen Beachtung. Für besonders bemerkenswert  hält Vf. die Neuschöpfungen, d.h. Plastiken, deren Schöpfer sich nicht mehr  „an die starren Regeln des Brauchtums und der Glaubensvorstellungen ihres  Stammes“ (30) gebunden fühlen und sich deshalb künstlerisch frei entfalten  können. Die künstlerische Qualität der Werke scheint hierdurch — und das ist  keineswegs selbstverständlich — nicht zu leiden, wie man den Bemerkungen  des Vfs. entnehmen kann. — SıeEGBERT HumMmeL schließt mit der Arbeit Die  lamaistischen Malereien und Bilddrucke im Linden-Museum (35—195) seine  Beschreibung der Tibet/Mongolei-Sammlung des Museums ab (vgl. Tribus  8, 11, 13). Vf. registriert 498 Rollbilder (T’hang-ka) und für Gebetswimpel und  Amulette bestimmte Zeichnungen und Drucke aus den Sammlungen K. v. Dinck-  lage, H. Leder, A. Tafel, J.F.G. Umlauff und G. Lenser. Eine ausführliche  Einleitung macht mit den verschiedenen Techniken und Richtungen der tibeti-  schen Malerei vertraut, geht den fremden Einflüssen nach, die an ihrem Ent-  stehen beteiligt waren und die sich mit autochthonen Elementen zu einer  Kunst von unverkennbar eigenständiger Prägung verbunden haben. Der Cha-  rakter der tibetischen Malerei ist hauptsächlich religiös bestimmt, ihr Gegen-  stand ist das gesamte „lamaistische“ Pantheon, „ein auf dem Boden uralter  psychologischer Erfahrung allmählich entwickeltes Instrumentarium zur Deutung  und Sinngebung der Wirklichkeit“ (56). Vf. meint, der esoterische Gehalt der  tibetischen Kunst sei nicht ohne psychologische Methoden zu erschließen, mit  denen die Darstellungen im Hinblick auf die in ihnen ausgedrückte allgemein-  menschliche Symbolsprache untersucht werden können, „die uns archetypisch  inneliegt“ (54). Er fordert eine stärkere Einbeziehung psychologischer Frage-  stellungen und Methoden in die Tibetologie — eine Forderung, die zwar sicher  nicht unberechtigt, aber auch nicht ungefährlich ist, zumindest dort, wo nicht  profunde philologische Kenntnisse die Basis bilden. Die Beschreibungen sind sehr  genau und bieten eine Fülle von Exkursen und Literaturverweisen. Die wichtig-  sten Werke über die „lamaistische“ Ikonographie sind zudem in einer eigenen  Liste zusammengestellt. Die Beschreibungen hätten m.E. besser nach Sach-  gruppen (Gottheiten und Symbolen) angeordnet werden sollen als nach Inven-  tarnummern, ein Nachteil, der allerdings durch ein Verzeichnis der auf den  Rollbildern und Amuletten vorkommenden Götternamen und wichtigsten Sym-  bole praktisch wettgemacht wird. HummeLs Arbeit macht in vorbildlicher Weise  eine der größten Sammlungen tibetischer Malereien und Bilddrucke in Deutsch-  land zugänglich, eine Leistung, die um so bedeutender ist, als der in Sachsen  lebende Vf. fast nur nach Fotografien arbeiten und sich nur auf seine eigene  Bibliothek stützen konnte. — Der gut bebilderte Band schließt mit einem  umfangreichen Besprechungsteil (196—249).  Bonn  Klaus Sagaster  OKUMENISMUS  ur  e  }  }/) L’Eglise Orthodoxe Roumaine. Institut Biblique et de 1a Mission Ortho-  / / doxe/Bucarest ?1968; 88 p., 28 p- de photos.  C’etait une bonne idee de l’Eglise Orthodoxe Roumaine de se presenter et de  S’expliquer au grand public, dans cette plaquette sympathique. Le texte est bien  fait et donne un apercu complet des diff&rents aspects et activit&s de l’Eglise.  Dans un premier chapitre, on suit les origines apostoliques de cette venerable  311doxe/Bucarest 88 P-., 28 de photos.
C’etait un  'g' onne ece de l’Eglise rthodoxe Roumaine de presenter et de

s’expliquer grand public, dans ce plaquette sympathique. Le ECX{IEC est bien
taıt et donne APCICU complet des differents aspects et actıvıtes de l’Eglise.Dans premier chapitre, suıt les orıgınes apostoliques de ce‘ venerable
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travers les siecles Le chapitre su:ıvant donneEglıse developpement
eXpose claır et complet de organısatıon actuelle et le ecteur apprend

plusieurs details de grand nteret Les consacrees - Ja VIC religıeuse L1C

sont pas nO17 eclairantes enfiin CEUX qu1ı interessent L ecumenisme frou-
Veront dans les derniers chapıtres les donnees necessaıires les rapporis VEeEC
les autres Eglises Bref est modele dans SCHIC 1CQ2 n est oublie et tout

est presente VECC grand POUr l’Eglise; e  est LOut lecteur,
urtout occidental lıra VOC profit reel cet OUVITaSC SCr1euUX, ecrıt 54115

pretenti0ons Toutefois, PU1SQUC NOUS entendons 1C1 la VO1IX de l’Eglise officielle,
388l moment celle-cı S doute de la yel maıntenır SO  w} caractere

PFODTC, le ecteur sent decu de retirouver 1C1 PENCOTC les '‘uxX reproches contre
Rome, depasses depuls longtemps, et quı jJurent VEC le chapitre S1 1en inten-
LLONNE SUT les rapports ccumen1ques Une edition suıyvante gagneraıt adopter
une attıtude plus Ce! ‚9 pourraıt egalement les
fautes de irancals et a]jouter 13381° table detaıillee des matieres Entre emps
felicıtons I’Institut Bıblıque et la Mission TiNOdOoxXe Roumaine POUTI Cce: inıtıa-
tıive sympathique quı meriıte d’ötre imıtee pPar les autres Eglıses est forme
moderne de construıiıre la Roinon1ıa tant desiree par le Seigneur de l’Eglise

Kinshasa Bonıfatius uyRx, Praem

Evdokimov, Paul Gotteserleben UN: Atheismus Herold/Wien 1967
256 19 SÜ
E:VDOKIMOV gıilt als der besten Kenner der Theologie un! der Spiritualität
der orjientalischen Orthodoxie Dieses Buch ist Au SC1INCT Sorge die Atheisten
entstanden, die nıcht pauschal verurteilt sondern verstehen sucht Eine
Analyse des Atheismus bildet das laängste Kapiıtel (15—46) bietet den Athe-
isten 1NCc Darstellung der Spirıtualität der orjentalischen 1r WIie S16 sich

den geistlichen Werken un der Weisheit der Heıiliıgen VO'  } der eıt der
W üstenmönche bis die Gegenwart offenbart und ausdrückt Dieses authen-
tische Gotteserleben, das den Menschen durch Askese mystischem Auifstieg
führt soll den zweitfelnden Atheisten aNnTEeSCH, sıch Gott zuzuwenden und sich
SC1INCLT Inıtiative öffnen

Münster Adel-Theodore Khoury M5SP

Hollenweger, Walter Enthuszastısches GChristentum Die Pfingstbewe-
ZSUuNg Geschichte und Gegenwart Theol Verlag Rolf Brockhaus/
Wuppertal 1969 DA 640 48

Voici OUVTAaSC dont AUCUuUNC bıblıotheque OUuUrTa aSScCI est un
Somme du pentecötıisme dans SO  - evolution historıque dans toOus les contınen({s,
et dans SCS divers aspects out est C1te, tout est etudie Le pentecoötısme ete
longtemps meprI1se autant par les protestan(ts quc par les catholiques Notre
autfeur est des temoıins changement QUl produit moment pPCU
partout, et, particulier, dans le mouvement ®cumen1que. On reconnait maıntenant
que le mouvement pentecötiste est UuUnNnc des creations les plus typıques du
siecle matiere relıgıeuse. On V’expliquer purement et
sımplement Par des facteurs psychologiques sociolog1iques. On Iuı reconnait
unec authentique valeur religıeuse et chretienne, tout bıen quAuU.  q Eglises
quı mettent leur confiance dans leur culture. Aujourd’hul, le pentecötisme meriıte
V’attention de tOus les chretiens. Devant le SUCCES des mouvements pentecötistes
dans le 1iers-Monde notamment, 1LOUS POUVONS NOUS draper vanıteusement
dans la CONSCICNCE de NOS valeurs culturelles Lrop facılement identifiees depot
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de la tradıtion chretienne. La documentation de L’auteur est extremement iche.
Bref, est OUVIaSC de reference indıspensable.

Recife (Bresil) Joseph Gomblın
Von vanka, Endre Rhomäerreich un (zottesvolk Das Glaubens- Staats-
un: Volksbewußtsein der Byzantiner un Auswirkung auf die Ost-
kirchlich osteuropäische Geisteshaltung Alber/Freiburg 1968 167
L’ 1NOUS donne grand OUVTaSsc out d’abord le su]je' est d’un interet

tout specıal CN emps L’Occident devra concerter SUurT SC5 4assıses
hıstorıques et SUT les valeurs Quı presideront A destinee Ensuite, sujet
est traıte d’une 1INnaın de maıtre et VeC familiariıte VeEC les SOUTCCES PCU
COMHUNUNC sent chaque pase quc«e d possede vraıment matiere Puis

methode POUTL raıter sujet pareıl 1OUS paraiıt la meılleure CXAdINCNMN de
detaiıl des grands themes lıtteraires et des «D1STES de quUı HOUS conduiront

des conclusions süres et des OuUuvertiures plus generales il peut qu«c certaınes
de CCS «Dercees» soj1ent Par Lrop generales et absolues, INals les estent LOUJOUrFS
tres suggestives Personnellement NOUS Aaur1015 voulu completer certaınes des
conclusions de l’auteur, specıalement SUu]e du PasSaSc de la Conception
T7T0OMAaAıNne la conception byzantiıne, et de celle-cı la sensıibilıte medıevale, Inals
ela NOUS menerait Lrop lo:  1n (voir 6 SPEROS RYONIS Byzantıum Europa
Amsterdam Nous 1LOUS permettons unNnc seule L’auteur semble

voulu realiser VEC uNc obstination exemplaiıre le proverbe UU «W arum
eintach machen, WE auch kompliziert geht» Le plaısır de la ecture de cet

OUVTASC magnifique est gäate Par V’effort escalader des echafaudages de phrases
interminables: deux {ro1ıs phrases Par PaSC, Coupees Par des notes et des
cıtations STECQUES atines. Aiınsı donc, POUT rendre jJustice cet OUVITaSC
capıtal, ıl seraıt bon de le reediter dans Jangage sımple et accessible
ecteur ordinaire, Car le MESISASE de 1y merıte A  etre entendu Par large
public

Kinshasa Bonıfatius UYRX, Praem

Lehmann, Michael Leitfaden der Ostkırchen Das geistlıche Protfil der
Ostchristen Hollinek/ Wien 1969 164

L’interet CCIU qu«c porte 1’Occident Jatın, et notamment le monde de culture
allemande, patrımoıne relıgıeux et culturel des eglıses orjentales constıtue

faıt caracteristique contemporaın Ce manuel - l’aspect discret contribuera
certaınement un:  (D meilleure CONNaılSSsance de L’Orient chretien L’ VE

condenser L’essentiel de doit assımıler SUTr l’histoire, l’enseignement
dogmatique la VIC lıturgique, les instıtutions CaNnOoN1YUCS, la morale, L’annonce de
la f01,; le regıime clerical et la dımens.ion du dialogue ccumenique de cet uUunN1ıvers
retien orjental quı semblerait eloıgne, 1N4a1s qUı compenetre dorenavant le
monde catholique latın par tant d’avenues culturelles La langue sımple,
l’expression precise et la clarte de L’expose font de manuel guide
18{0781 seulement POUTr des etudiants theologie, INals POUT ute
cultivee est unc base, poiın de depart dont T’utiliıte est ACCTIUC par les
tables et les index AU.  b< dimensions PCU de bibliographie, d’explication
de termes techniques, de chroniques cecumen1ques et de presentatıon biographi-
que. La valeur de precis est reconnaitre et est AaVECC convıction qu

recommande la ecture et 1!tude ZUISC de inıtiatiıon T1'  (>
quc stiımulante

Damas (Syrie) Joseph Hajjar

313



Sartory, Thomas INE Neuinterpretation des Glaubens. Eın Okumenischer
Gesprächsbeitrag. Benziger/Einsiedeln 1966; 144 S: 9,50

Diese AUS Vorträgen erwachsene „Denk-Anregung“ mag ihren hauptsäch-
lıchen „Gesprächsbeitrag”“ in dem Gedanken haben, daß, vielleicht mehr als c5
den meıisten Menschen bewußt ist, das Judentum i{wa eines Martin Buber
Wesentliches ZUT ökumenischen Frage beitragen könnte, zumal der Christ Van-
gelischer der katholischer Herkunft heute VOo  ] diıeser Seite her ansprechbar
ist. Diese Anregung sollte dankbar ANSCHNOMMC: werden. Was ber das Büch-
lein schwer lesbar macht, ıst der Ton ungebrochenen Selbstbewußtseins. Viele
Gedanken werden als NCUu der kühn ausgegeben, dıe einem krıtischeren Leser
keineswegs mehr NCUu und originell erscheinen. Vor em ber enttäuscht 1m
Hınblick auf den anspruchsvollen Titel, dafß die sachlichen Darlegungen stellen-
weılse vollıg überdeckt werden VO:  ’ Ressentiments, hınter denen jeder einıger-
maßen Eingeweihte die persönliche Enttäuschung des estimmten kirch-
lıchen Bereichen dem „Sakralen“) erkennt. Darum sınd Stellen WIE 137, S5f

peinlıch lesen. Als Gesamturteil ließe sıch SCNHN SARTORYS Vorträge
sınd einfach schnell gedruckt worden: S1C werden Wiıderstand solchen
Stellen erwecken, dıe, sorgfältiger gefaßt un! 1in einem anderen JTon geschrie-
ben, wertvolle Anstöße einem guten Gespräch hätten geben können.

unster Helga Rusche

ZananıirIı, Gaston, L’Egliıse et U’Islam. Spes/Paris 1969; 388
Poursuivant 5C5 iravaux de vulgarıisation, le Z.ANANIRI essa1e de taire

entrevoır dans cet OUVTAaSC la problematique «Coexıstence opposıtion» quımarque l’histoire plus que millenaire des relations polıtico-religieuses des deux
grandes religions monotheistes. — La äche etaıt difficile et il allaıt POUTCdominer tout le materiel historique, sociologique et theologique disponible la
fois une cConnalissance poussee sıinon exhaustive des elements essentiels de
domaine de la recherche et urtout SCNS tres avertı de la synthese et de
l’elaboration scıentifiques. Malheureusement la ecture attentive de CcCcs
NOUS donne l’iımpression d’une accumulatıon par{fo1s PCU dıgeree de faits et de
jJugements Concernant l’Islam et certaıns plıonniers de l’apostolat aupres des —
sulmans, S5Sans satısfaire L homme cultive et tout pouvant induıire CIICUTr de
perspective les hommes interesses O grand probleme des relations socıiales,
polıtıques et religieuses. D’abord, l est extremement dangereux de mettre

l’Eglise catholique romaıne. La distinction prealable entre l’action de
l’Eglise ef de la papaute et celle de certaıns de SC5 membres religieux des
«natıons catholiques» S impose POUFTFr quiconque connaıt ce! histoire complexe
et doit attrıbuer VECC probite la responsabılıte des actes et des ecrıts
quı de droit Gertes "Eglise romaiıne, par l’intermediaire de beaucoup de papcS,

prıs de multıples inıtiatıves de SUCITTCES, d’offensives dıplomatiques d’appro-ches de dialogue religieux egard des pu1lssances musulmanes. Neanmoins, elle
demeura Ssouvent etrangere PCU SOUCleuse de l’activite apostolique de SCS fıls
et de la polıtique antı-ıslamique des pulssances colonialistes dıtes chretiennes.
L’epoque contemporaıne marquee par le reveıl et L’accession progressive des
pulssances musulmanes l’independance polıtique, economique et culturelle est
dans le prolongement immediat et ffectif des sıecles (XVIe— XIXe de deca-
dence politique et miliıtaire des natıons musulmanes. Comment l’Eglise et la
papaute, les «natıons chretiennes», les grands saınts et les nombreuses societes
et congregations religieuses sont-ils alors comportes egard de l’Islam et des
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communautes musulmanes? ,  est qu«c le ecteur CUr]l1euX et PCU avertı auraıt
voulu connaitre POUTI comprendre L’attitude contemporaıne quı est e la fo1s
l’origine et la consequence des decıisıons de Vatıcan I1 Pour quatre derniers
siecles, L’on reste SUrTr faım; ef les quelques quest10ons specıfiques relatıves A
mınorıtes chretiennes payS d’Islam, notamment Egypte et Tunisıe, et
au  x methodes geNEr1queESs de dialogue islamo-chretien contribuent PCU eclairer

grand probleme vıtal et d’avenır quı les deux grandes religı10ns
monotheiıstes de L’univers. Et S1 les contlits ethnico-relıgıeux du Soudan et du
Nigeria-Biafra VEeEC leurs ambiguites polıtiques remettent — dialogue
et uUunNc coexistence Au  D fondements CEHNCOIC fragıles, L’on doit poıint oublier qUuC
la Crıse israelo-arabe r1Sque de bloquer POUT longtemps les chances d’une 10-
che recIproque de L’islam et du christianısme, tant quc beaucoup de chretiens et
de communautes ecclesiastiques laıssent suborner par des arguments pseudo-
theolog1ıques et bıblıques CIl faveur d’une entreprise nationale et polıtique al.  D4

vVisees expansıonnıstes et proprement colonnalistes. est QJu«c le MOUBARAK
bıen m1s relief L’occasıon du dernier Symposı1um organiıse sujet 1U

Conseıl @cumen1que des Eglises Geneve. Souhaıtons qu«c L’auteur
"avenir SO e  tude partır du VIe siecle et introduise tant elements quı

peuvent aıder ‘
8 meılleure comprehension du probleme islamo-chretien SOUS

SCS aspects S1 multiples et 61 complexes.
Damas (Syrie) Joseph Hazy3ar

VERSCHIEDENES
Bea, ugustin: Die Geschichtlichkeit der Ekvangelıen /La storıcıta de2
vangelı]. Anhange Dogmatische Konstitution ıber die göttliche ffen-
barung; 188 Instruktion uüuber die historische Wahrheıiıt der Evangelıen.
Schöniıngh/Paderborn 19606; 101 5.. 5,80

Bei aller wohlwollend posiıtıven Kınstellung ZUT formgeschichtlichen Methode
als Handwerkszeug des Exegeten lenkt Kardıinal BEA den Blick auf einıge irag-
würdıge un überholte theoretische Postulate der formgeschichtlıchen ule
un! bereitet damıt dıe Stellungnahme der Instruktion VOT. Nicht halten ist
dıe alte Jhese, dafß das Material, Aaus denen die Evangelıen schöpfen, auf ine
ANONYMEC Urgemeinde zurückgehe. Abzulehnen sel, dafß INa  ] diıeser ine
„schöpferische” Tätigkeit zuschreibe. Hier wırd dıe apostolische Iradıtion und
der eigenständıge Charakter der Evangelien unterschätzt. Das Büchlein als
Ganzes vermuiıttelt ıne gute Übersicht über die heutige Stellungnahme der
Kirche ZUT bıbelwiıssenschafitlichen Forschung.

üunster Helga Rusche

Becker, Joachim: Israel deutet seıne Psalmen ath Bibelwerk/Stuttgart
1966; 07 S 5,80

Vf beschäftigt sıch miıt der Urtorm und der Neuinterpretatıon der Psalmen,
wobei unter Neuinterpretation ine überhöhende redaktionelle Sinngebung
versteht. Sie ist dort anzunehmen, e1in spaterer Bearbeıter Quellen verwertet
der auch miteinander verbindet un! dabei nıcht selten eın Verständnis bekun-
det der vielleicht bewußt hıneinlegt, das VO ursprünglichen 1nnn seiner
Quelle abweicht (11) Diese Zugaben sind nıicht twa fromme Bemerkungen,
sondern Gottes Wort, daß der Redaktor ZU Hagiographen wird. Die form-
geschichtliche ethode ist dabei notwendige Voraussetzung für jede Neuinter-
pretatıon. Letztere ist für die Psalmen in der Weise anzunehmen, daß das
dieser Gebete ohl einen einzelnen Beter voraussetzt, die Sınngebung des
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Redaktors AUS dıesem Gebet des einzelnen ber C1iMN (rebet des Volkes macht
Die Inspiration bezieht sıch ahnlich WIC beim Pentateuch auf den Psalm als
Ganzes, dem mehrere Verfasser und Redaktoren gearbeitet haben Die wich-
tıgste Art der Neuinterpretation ist die eschatologisierende Ausrıichtung VOonNn
Kultliedern (meist Klage- und Danklieder) auf die exıilısche und nachexilische
eıt un auf die Auseinandersetzung Israels mıt der Völkerwelt Vf verweiıst

diesem Zusammenhang auf die exilische und nachexilische Redaktıion des
Isaiasbuches auch die bed Jahwe-Lieder werden miıteinbezogen) und auf das
drıtte Klagelied Auf diese Art der Neuinterpretation werden 10Uc Anzahl VO  -
Psalmen untersucht 118 q  e en dıe eschatologisierende T1 dıe 505
frömmigkeitliche Neuinterpretation nachexilischen Weısheıitsmilieu, die miıt
ihrer Bezugnahme auf das Gesetz mehr der subjektiven Frömmigkeit dıenen
111 Da S1IC der Regel selbst dichtet un: dabei die alten kultischen Formen
gleichsam als Bausteine verwendet WIT: S1C anthologische Psalmendichtung
genannt Hier werden VOT allem Ps un!' Ps angeführt TO Bedeutung
kommt nach dem VtT. auch der 508. hıistorisıerenden Neuinterpretation Z durch
die manche Psalmen bestimmten historischen Sıtuation, un: ‚War durchweg
aus dem Leben Davids, ZUSCWICSCH werden, WIC S1C VOT allem i den Psalmen-
überschriften ZU Ausdruck kommt. So sollen die Königslieder (wie Ps Z Ps
und Ps 110) ursprünglich daviıdischen Könıgen gegolten haben un! ST nach-
exılischer eıt als die Monarchie TE Bedeutung verloren hatte, durch Neu-
ınterpretatıon messianıschen Psalmen strikten i1nn geworden SC1IH Die
scharfsınnigen Ausführungen ECKERS brechen mıiıt manchen Tabus der bis-
herigen, me1ist allegorisch christologisch ausgerichteten Psalmenexegese S1ie VOTIT-

helfen Psalmenverständnıis, ındem S1IC diese Grebete Aus ıhrer
Isolierung lösen un! deutlicher ihren zeitgeschichtlichen Rahmen 1NZU-

fügen suchen.
Bamberg Georg Reinwald

Blinzler, Josef Die Brüder un Schwestern Jesu ath Bibelwerk/Stutt-
gart 1967 158 (

Vif legt das Ergebnis SC111C5 Studiums der Herrenbrüderfrage VOT Er unter-
sucht eingehend die zutreffenden nt1 Stellen (Jo ME 31—35 par  9  -

parT; Jo ; Of Apg (zal Kor berücksichtigt gebüh-
end den iblisch hellenistischen Sprachgebrauch und VOT allem auch die früuh-
christliche IT radıtion, bes HEGESIPP, ıtıert be1 ‚USEBIUS I ZZ un! kommt

dem „Der Herrenbrudername für Sımon und Judas) ıst _ darın
begründet, daß diese Vettern Jesu über (ihren) Vater Klopas,
Bruder des heiligen 0Se: Für akobus und Joses) aäßt sıch jedoch 1Ur das Daß
nıcht ber auch das Wıe dieses Vetternverhältnis Jesus sicherstellen
Einleitend stellt Vf test dafß das ema 106 der WCECNISCH Fragen moderner
Kxegese darstellt, der kathol Uun! protest Autoren sich kaum genähert
haben Um mehr wird INa  } diese sorgfaltige, fNeißige Arbeit als Beıtrag
ZU)] ökumenischen Gespräch begrüßen. Nachdem nıicht-katholische Autoren
allzulange die Herrenbrüderfrage durch Ia ZAHNS Aufsatz Brüder und Vettern
Jesu für endgültig gelöst hielten und CuUCIC Beiträge katholischerseits

LA wegen des Dogmas VO:  } der immerwährenden Jungfräulichkeit Marıens leicht
als VoreıngenomMMeEN abstempelten un! unbeachtet beiseite schoben, WIT: die
vorliegende Studie 1116 ernstzunehmende Auforderung bleiıben, alt überkommene
Ansichten doch auf iıhre Haltbarkeit hin NCu überprüfen. mas keine
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ucn eweise gefunden, keine Wege aufgezeigt haben doch hat die
Argumente der katholischen Position vollständig gesammelt Un! klar
dargestellt WIC kaum jemand ‚UVO: Freilich hätte INa  ®} 1D ebenso klare un!
freimütige Darstellung auch der Schwierigkeiten gewünscht denen InNnan sıch
beim Studium dieser Frage stellen MU: und die hier Kleindruck der Fuß-
noten un! der Exkurse fast verloren gehen scheinen

Techny, {llinoıs Heıinz Köster SVD

SGa Atard John Gottes VETSESISENE Sprache |God’s Forgotten Langua-
gye] Rascher/Zürich 1966 175 24

WILLIAM DEMENT, C1MN amerikanischer Psychiater, ze1 groß angelegten
Versuchen, dafß alle Menschen traumen, daß C100 Hindern raumen
Schäden psychischer Art führt (95/96) Die der Tiefenpsychologie längst bekannte
Tatsache, dafß Iräume miıt dem Menschen autf das innıgste verbunden siınd un!
SC1N Unbewußtes enthuüllen M' erhalt auch C1N experimental-
wissenschafttliches undament SANDFORD Pastor der Episkopalkirche Los
Angeles USA) un: ZWAar schon vierter eneration (44) unternımmt NUunN,
nach reicher psychologisch-seelsorgerlicher Erfahrung, besonders auch mıiıt den
rTaumen der iıhm Anvertrauten, diese als „die VETSESSCHNC Sprache (rsottes
verstehen Dazu analysıert SOZUSASCH als FEinführung dıie (Gresamtproble-
matık ersten eıl SC1NCS Werkes verschiedene 1räume, wobei die biblischen
Iıtel hiıer wirklich nıcht mehr als 'Titel sınd Innerer Kontflikt un Streben nach
persönlıcher Ganzheit kommen /AWR Sprache un! führen allgemeinen eıt-
satzen und Interpretationsprinzipien, die jeweıls an der einzelnen Ab-
schnitte zusammengestellt siınd Der zweıtfe eıl bringt zunächst 1116 schr
interessante Zusammenstellung der biblischen (ATL un NT) ITraumstellen

andeutungsweise Aufweis der Erwähnung Von raumen bei den
Kırchenvatern (75/76 166) Darauthin werden Natur un Struktur der Iräume
untersucht VO  w besonderem Interesse ıst dabei der nı 1038 über den
Sınn bedeutsamer Traumfiguren, Begriffe WIC Schatten, Persona Aniıma und
Anımus 1111 Sınne Jungs geklart werden Bei den Qualifikationen des
Vf als Psychologe und Pfarrer ist INa  -} naturlıch besonders €  n auf das
Kapıtel Das christlıche Problem (123ff) Obwohl 106 bessere Kenntnis des sich

Iraum manıfestierenden persönlichen un: kollektiven Unterbewußtseins
hne Zweifel nıcht NUur der deelsorge direkt sondern auch tieferen Ver-
staändnis der Heiligen Schrift dıenen CcrmMa$s, wirkt sıch hıer die otfter
geaäußerte Abneigung des Vf die Dogmatik vgl 132/3) hem-
mend Q4u>S Der Satz KRıchtig gesehen ist die J. Bibel dıe Geschichte VO
Durchbruch Gottes aQUu5 dem nbewußten das menschliche Bewußtsein (92)
annn letztlich als Leitmotiv dienen Daß B Fehler unterlauten WIiC die Ver-
wechslung der steten Jungfräulichkeit Mariens miıt der ımmaculata conceptio
(dies S offenbar völlig unkritisch zıtierten Stelle aus Werk
JungGs 118]) der 10Cc Sanz wöortliche Interpretation der 144 000 Auserwählten
der Apokalypse (144 ist bedauerlich aber leider bezeichnend weıl auch schein-
bar mıt dem christlichen OÖffenbarungsglauben wirklich vereinbare Stellen (vgl
iwa 135, 137,; 145) dadurch anderen ıcht erscheinen. So annn
dieses Buch wohl als Bereicherung besonders für das seelsorgerliche Verständnis
un! SCWISSC verfälschende, einseıtige Formen des Christentums SAND-
ORD nennt selber Puritanismus und Calvinismus dienen, theo-
logisch haltbaren Synthese ber kommt nicht, sondern TOLZ aller guten
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Ansatze bleibt be1 einer Art psychologisierender Gnose, dıe ıIn sich beachtens-
werte Ansätze Zu einem tieferen Verständnıis unzulassıg verallgemeınert. Dieses
Urteil muß leider stehenbleiben, auch WCNNn WITr dem etzten Satz des Buches
zustımmen könnten: „Unsere Iraäume sınd die Stimme dieser höheren Macht,
des Gottes ıIn uns. Und falls dieser Gott dem Wesen nach mıt der etzten Ord-
NUuns un! dem ınn des Unıyersums 1Ns ıst, dann drücken S1E zugleıich auch
den Wıllen dieses transzendenten Gottes aus der zumiındest, WIT mussen
damıt rechnen, daß S1C ıh ausdrücken können.

Luzern Franz Furger
Schildenberger Lentner oge noch Die Bıbel

2ın Deutschland. Das Wort Gottes und seıne Überlieferung im eutschen
Sprachraum. ath Bıbelwerk/Stuttgart 1965; 408

Das Werk glıedert sıch ın wel große Teile Der Weg des Wortes Gottes in
dıe Welt un (ottes Wort auf dem Weg ZU deutschen Volk Unter Aus-
wertung der modernen Erkenntnisse gıbt 1mM eil der bekannte Alttestamentler

SCHILDENBERGER ıne bei aller Wissenschaftlichkeit allgemeın verständliche
Einführung In die Heılıge Schriftft. Unter der Überschrift Offenbarung UN He:i-
lıge Schrıift werden nach der Darstellung der verschiedenen Weisen göttlicher
OÖffenbarung VOT allem die wiıchtigen IThemen Kanon un Inspiration behandelt
SOW1E€E die ahrher un: dıe Sınnfülle der Heiligen Schritt Unter der IThema-
stellung Die äußere Gestalt der Heılıgen Schrıft folgen Ausführungen er die
Sprachen der Bibel un: uüber die altesten Bibelhandschriften un die alten
Bıbelübersetzungen. Im I1 großen eıl des Buches befaßt sıch zunäachst

LENTNER mıt der Frage der Eindeutschung der Bibel Der Sendungsauftrag
dıie Apostel und das Pfingstgeschehen geben die Berechtigung und zugleich die
Pflicht, das Wort Gottes in der jeweılıgen Volkssprache darzubieten. Als erster
und wichtiger Marksteın auf dem Weg ZUT Eindeutschung der Bibel ist dıe
Übersetzung des WULFILA anzusehen. In spaterer eıt sınd besonders dıe Bemu-
hungen Karls d.G  - ıne Übertragung des Wortes Gottes ın die deutsche
Sprache hervorzuheben. Der Vermittlung des Bibelwortes dıenten VOT allem
die Predigt, ferner Gesang, Spiel und 1ıld Eine nıcht unbedeutende Rolle für
dıie Eindeutschung der Schrift spiıelten dıe Interlinearglossen, deutsche ber-
setzungen zwischen den Zeilen des lateinischen 'Textes. Solche Arbeıten wurden
VOI allem 1n den Klöstern (Reichenau, Murbach, Fulda, St. Gallen) ausgeführt.
NOTKER LABEO VON St Gallen fa  ) erhielt SCH seiner Bemühungen

dıe Verdeutschung der Schrift den einamen Teutonicus. In ein ent-
scheidendes tadiıum trat dıe Einstellung ZUT Bibel 1m 5. Jh., als die 1r
Tradition nıcht mehr die Rolle spielte WIE 1mM Miıttelalter un sıch der für die
Reformation bezeichnende Grundsatz der sola scrıptura herauszubilden begann.
Das Konzıil Von Irient konnte sıch nıcht einer Empfehlung VO'  w} Bibeluber-
setzungen entschließen, sondern hielt der Vulgata fest, überließ ber immer-
hıin dıe Zulassung Von Bibeln 1n der Landessprache dem Urteıil des zuständigen
Bischofs Im Anschluß die Ausführungen LENTNERS befaßt sıch VOGEL
miıt den deutschen Bibeldrucken. Angefangen be1i der 42zeilıgen Bıbel (GGUTEN-

(heute das teuerste Buch der Welt) werden die hoch- un: dıe nıeder-
deutschen Bibeldrucke VOT Luther aufgezählt mıiıt dem Namen des jeweılıgen
Druckers, der eit iıhres Erscheinens Uun: einer kurzen Beschreibung. Selbstver-
standlıch wird die Bıbelübersetzung LUTHERS, die einen gewaltigen Fortschritt
gegenüber den früheren allzu woritigetreuen Übersetzungen darstellt, besonders
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gewurdıgt Ihre Bedeutung wiıird VOT allem der sprachlichen Meisterschaft
Luthers gesehen un! darın, daß nıcht dıe Vulgata übersetzte, sondern AUuS

dem Urtext übertrug 1534 erschien die erste Ausgabe der Vollbibel des
un:! Wittenberg Die endgültige KForm fand die Lutherbibel der nach
dem Tod des Verfassers erschienenen Ausgabe VO  w 1546 die alle noch VOo  }

Luther stammenden Verbesserungen enthielt Dıiıe letzte Ausgabe der Luther-
bıbel erschien für das 1956 für das 1964 Der Bıbel Luthers dıe VO:  ‚e}
den eschützern des alten Glaubens schartf bekämpit wurde, versuchte INa  =] NU:  -
katholischerseits Übersetzungen gegenüberzustellen dıe deren Fehler un: Fal-
schungen aufdecken sollten. So erschien die Bibelausgabe Von JoH DIETENBERGER

urz VOT der Herausgabe der vollständigen ‚Lutherbibel), die bıs 1600
ZWAanNzıs Auflagen erlebte un durch fast 200 Jahre katholischen Volk VC1I-

breıtet WAÄdTL. Auch Dr. JoH ECK, der Gegner Luthers, gab 1NCc Übersetzung _
heraus, dıe sıch weıter Verbreitung erfreute Dasselbe gilt VOo  ]} der Übersetzung
VO:  ’ CASPAR ÜLENBERG, die 1630 erschıen Aufgeführt werden Voxn Vogel auch
dıe Biıbeln, dıe auf Veranlassung VO  w} Reichsfürsten herausgegeben wurden
dıe Benediktinerbibeln des J. Es iolgen interessante Ausführungen über cdie
Periode der Aufklärung, der sowohl Übersetzungen kirchlich gesinnter als
auch autfklärerischer Kreise herausgegeben wurden Unter den Ausgaben nach
der Aufklärung wird VOT allem die Bıbel VO  - ]JOSEPH FRANZ VOo  z LLIOLI
genannt die lange eıt j88ie vorherrschende Stellung einnahm Zahlreich sind
die deutschen Übersetzungen der anzZChH Biıbel des und der Auswahlbibeln,
die Verlauf des J erschienen sınd S1e werden VO'  3 VOGEL einzeln
angeführt un beschrieben In Anhang werden noch die hauptsächlich-
sten katholischen iremdsprachlichen Übersetzungen und diıe wichtigsten nıcht-
katholischen Übersetzungen ökumenische Ausgaben erwähnt Das Buch
wiıird abgeschlossen durch Überblick uber diıe Entstehung un: Taätıgkeıit
des Katholischen Bibelwerks Stuttgart dargeboten VO  w} KNnNOCH Alles
allem ist das Werk 111C unerschöpfliche Fundgrube für alles Wissenswerte über
das Bibelverständnis allgemeınen Uun! über die Überlieferung des Wortes
Gottes deutschen Sprachraum besonderen Es ertullt uUNsSsScCICM Kirchen-
volk das sıch se1ıt Jahrzehnten un!: neuerlıch durch die Iniıtiatıve des zweıten
Vatikanischen Konzıils wıeder mı1t Interesse auf diıe Heılıge Schrift besinnt 1NCc

wichtige Missıon un: ann daher nıcht WAarnmnm empfohlen werden Den
Vertassern gebührt großer ank für ihr Gemeinschaftswerk

Georg ReinwaldBamberg
Schlette, Heıinz Robert: Aporıe un Glaube Schriften ZUr Philosophıiıe
un Theologie. Kösel/München 1970; 3064 S, 58,

Es mMas klıngen, WIC ll dumm, arrogant leichtfertig iıch sehe mich
außerstande Nn welchem Ort zwischen 1 heologıe und Philosophie iıch
mich befinde meınt Vi Vorwort leichtfertig? dumm ” vielleicht auch
ehrlich denn bei Grenzfiragen, solche handelt sıch ] den hier auf-
geworfenen Fragen TOLZ unsiıcherer Grenzlinien doch weiß 102028  - ben N1IC,
Anfang, nde WAaTc Grenzpiosten wuürden alles klären, ber das (Se-
heimnis WAalC geschehen; alles WAarTe klar un totlangweıilıg So bleibt das
Wagnıis, auch be1 allen Versuchen sıch VETSCWISSCIN

Solcher offener Vergewisserung gilt der erste, Iso philosophische eıl des
Buches Philosophıe dürtfe nıcht Spekulatiıon bleiben, auch vielleicht ratlos,
Iso aporetisch habe S1C politisch SCIN, meınt SCHLETTE, weshalb C1M Aufsatz
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denn auch mıt Aporıe der überschrieben ıst. Dabei WIL man allerdings
fur dıe grundlegende Aporie iragen mussen, ob 6cs sich nıcht her ine
Aporıe rational wissenschaftlichen Denkens als ine Aporie der Philosophie
überhaupt handle. Ob die krıtisıerte Transzendentalphilosophie nıcht doch ahnend
mehr erkannte”? Kurz, bleibt zunächst dıe Frage, ob 1808008  - wirklich überall
schweigen soll, WITTGENSTEIN meınt, 188078  - könne darüber nıcht (exakt richtig)
sprechen. Damıiıt ist ber auch der Rahmen VO  — SCHLETTES Arbeiten irgendwie
abgesteckt, CS geht Philosophıe un JI heologıe 1m AÄAnspruch unıversaler Ge-
sellschaftsbezogenheıit un: exakt wissenschaftlicher Denkweise: ein Rahmen
ebenso notwendıig WwWıe begrenzt, weıl wWwıe alle echte Reflexion situationsgebunden

1ne Tatsache, die ber nNn1ı€e VETSCSSCH werden darft
Was dıes alles konkret bedeuten könnte, macht die bisher unveröffentlichte
Studie G amus heute klar, auch bemerkt wird (100), daß für ıne VO  }

christlich-kirchlicher Praxıs unabhängıge Reflexion dessen Kritik Christentum
gegenstandlos wuüurden. Wie diıes näher verstehen ist, verdeutlichen die fol-
genden Beıtrage: Strukturen des Ghrıstentums, phılosophis WI1e die unter Kon-
stellatiıonen Uun!: Entwicklungen zusammengestellten Arbeiten. In Je eigener
Weıise kommt hier das Problem der Sakularisation ZUT Sprache: WCS VO:  =) einer
sakral-metaphysischen Struktur und Kirchlichkeit einem Vollzug in Geschichte,
diıe SCHLETTE als Epiphanie des Christlichen versteht, ine Geschichte, in welcher
Begegnung VO Indischen un Neuplatonischen (vgl die Aufsätze Plotin
und erneut Camus hıer mußte ın der Quellenangabe No 19, nıcht E, der
Orient stehen), ja der Religionen chlechthin uüber alle Kirchlichkeit hiınaus statt-
finden muüßte. Das Konzept eines umfassenden Heilsverständnisses, WIE die bei-
ßBende Kritik akuten Mißbrauch (vgl dıe Glosse ZU Nickneger-Unfug, 200)
zeıgen, daß „troftz zahlreicher Enttäuschungen, Theologie 1n sıch”, und für
SCHLETTE selber, wirklich nıcht erledig ist (10) Man iragt allerdings,

eın „(noch?)” hinzusetzt: Könnte ine christliche Theologıe hne jenes
„Trotzdem” geben, das sich Bestehenden, Ungenügenden un: oft Bösen
(das SCHLETTE zutietst spürt) wund reibt und .ben deshalb nıcht aufgıbt, W1e
SCHLETTE für (zuardın! zıtiert 286) „Es ist dıe bittere Kraft, die das
tapfere Herz un:! den schaftenden Geist ZU dauernden Werk befähigt””?

Wir mussen uns VETSASCNH, noch mehr Einzelheıiten CNLCIH Die Hiın-
weise genugen, Wert un Interesse der Sammlung erweısen: 1m Nn
eıne persönliıch engagıerte, scharfsınnıge Auseinandersetzung miıt dem Unbehagen
in der Zeıt, 1m philosophischen Denken, 1n der theologıischen Reiflexion, 1m B
sellschaftlichen un kirchlichen Leben Doch entsteht die Frage: Sınd diese
Aporien nıcht scharf-sınniıg, tern VO „mediterranen” Leben des oft
zıtıerten ((AMUS, analytisch-deutsch, dıe Wahrheit erleben, selbst WL

diese nıe denken, begreifen ist? Noch eın  S_ Lietztes: Eine solche amm.-
lung hat nıcht den Zweck einer Selbstbestätigung für den Verfasser, S1E will
den Dialog miıt andern, mit Suchenden, Nicht-etablierten für vıele derselben
dürfte der Preis dieses Buches schlicht prohibiv SE1IN; gıbt da wirklich keinen
Ausweg?

Franz Furger} Luzern
Anschriften der Mitarbeiter dıieses Heftes Dr. W ALDENFELS, Wittlaer,
Grenzweg 2 Prof. Dr. D  — KHOURY, Münster, Königsberger Straße 139
Dr. Peter ÄNTES, 78 Freiburg  \ Belfortstr. 11 rof. Dr. ÄNTWEILER,
44 Münster, Frauenstraße Fr. Dr. Maurus HEINRICHS OFM, Anthony
S_eminary, 'T’okyo, detagaya-Ku, Seta 4-106-1, 158 Japan.
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